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I. 59. bis. 61. Jahresbericht 
fiir die Zeit vom Oktobes:: 1919 bis Ende Juni 1922. 

Drei ·Jahre muBten vergehen, his die Gesellschaft fiir Erdkunde 
zu Leipzig wieder daran denken konnte, der Offentlichkeit einen Be
richt iiber das in ihr herrschende wissenschaftliche Leben zu erstatten. 
Die aus den auBeren Verhaltnissen sich ergebenden Schwierigkeiten · 
wurden mehr oder weniger gut iiberwunden. lm allgemeinen kann aber 
festgestellt werden, daB die Vereinstatigkeit ohne besondere Storungen · 
aufrechterhalten werden konnte. · 

Die Zahl der Mitglieder hat sich · erfreulicherweise nicht sonderlich 
verringert, trotzdem der Beitrag der :Mitglieder der Geldentwertung, 
entsprechend erhoht werden muBte. Ein gliicklicher Gedanke war es, 
der Gesellschaft Forderer ~u gewinnen. Dei- an zahlreiche Gonner der 
geographischen Wissenschaft ergangene Ruf hatte den unerhofften · 
Erfolg, daB bis Juni 1922 schon 19_ Forderer der Gesellschaft mit 
namhaften. Beitragen als Helfer in der Not beigetreten sind. Mochte 
dieses Beispiel der Opferfreudigkeit zur Forderung der durch die Zeit
verhaltnisse besonders schwer getroffenen Wissenschaft zahlreiche Nach
eiferung finden! Allen Forderem sei auch a~ dieser- Stelle der aufrich
tigste Dank der Gesellschaft zum Ausdruck gebracht. (Liste s.·s. 18.) . 

Ober die im Verlaufe von drei Vereinsjahren abgehaltenen All
gemeinen undFach-Sitzungen orientiert die weiter unten geqotene 
Dbersicht. Auf einen Abdruck der teilweise von den Vortragenden 
g~·licferten Berichte muBte verzichtet werden mit Riicksicht ·auf die 
veranderte Gestaltung der von der Gesellschaft herauszugeben
den Mitteilungen. Diese werden in Zukunft neben einem kurzge
!Ialtenen Jahresbericht und Kassenbericht nur noch einige Aufsatze. 
n·in wissenschaftlichen Inhalts enthalten. Der Zwang zu auBerstet 
Sparsamkcit -einerseits, die Notwendigkeit einer wieder moglichst all
jahrlich erscheinenden wissenschaftlichen Veroffentlichung andererseits 
wm Zwecke des Austausches mit anderen deut;;chen, vor allem aber 
mit auGerdcutschen geographischen Gesellschaften zwang zu dieser 
t·inschneidenden Anderung. Zudem schien es nicht angebracht, iiber 
Vortrage, die mehrere Jahre zuriickliegen und vielleicht schon an anderer 
Stelle gedruckt sind, noch an diesem Orte zu berichten. 

Ein Ereignis besonderer Art fiir die Gesellschaft war der fiir die 
Pfingstwoche 1921 nach Leipzig berufene 20. Deutsche Geographen-
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tag, dessen Vors1tz Herr Geheimrat Prof Dr. Hans l\Ieyer fuhrte. 
Er wurde zu emem Ereignis in der Geschichte der deutschen geo
graphischen Wissenschaft. Unerretcht 1st btsher d1e Zahl der Be
sacher, die auf ilber 8oo Telinehmer s1ch bezlfferte. Als Festgabe uber
reichte die Gesellschaft fiir Erdkunde den Telinehmem am Geographen
tage den 9· Band ihrer Wtssenschafthchen Veroffenthchungen: W 1! helm 
Re~B. Reisebnefe aus Sudamerika, 1868-1876. Aus dem Nach
lasse herausgegeben und bearbe1tet von Dr Karl Heinrich Dietzel. 
(Verlag Duncker & Humblot, l\lunchen und Leipzig 1921 ) D1e Ge
sellschaft fur Erdkunde nahm wahrend des Geographentags Gelegen
heit, zur Erinnerung an 1hr 6ophriges Beste hen eme Fe:; t s i tz u n g 
im Zoologischen Garten, Dienstag, den 17. Mai 1921, zu veranstalten 
Bei thr gab de1 damahge Vorsitzende, Geheimer Rat Prof Dr. Partsch, 
einen Oberblick uber die Geschichte der Gesellschaft. Da 
Eliese Ansprache auch fur weitere Kreise der geographischen Wissenschaft 
Bedeutung hat, kommt sie in Ihrem Wortlaut zum Abdruck (s S 8) 

Als mit der Ende Juni 1921 zu Ende gehenden Amtstatigke1t des 
ersten Vors1tzenden Heu Geheimer Rat Prof Dr. Partsch da:; Amt 
des ers~en Vorsitzenden niederlegte und den Vorstand bat, aus semen 
Reihen ausscheiden zu durfen, fuhlte sich dle Gesellschaft veranlaBt, 
mit Riicksicht auf d1e hohen Verdienste, dte Herr Geheimer Rat Prof 
Dr. Partsch wahrend seiner lang]ahrigen Tatigke1t 1m Dienste des 
Vorstandes sich fur die Gesellschaft fur Erdkunde erworben hatte, ihn 
zu ihrem Ehrenvorsitzenden zu machen und ihm einekunstlensche 
Ehrenurkunde zu iiberreichen. 

lin 2 Halbjahr ftihrte den Vors1tz Herr Geheimrat Prof. Dr. 
Hans Meyer. 

Ein schwerer Schlag traf dte Gesellschaft durch den Tod ihres lang
jahrigen Kassierers, des Herm Bankier Otto Keil, Ehrenmitghed se1t 
1911. Mit ihm, der mehr als 40jahre dle Finanzgeschafte in musterghltlger 
Weise verwaltet hatte, ging ein Stuck Geschichte der Gesellschaft da
hin, eins der treuesten l\Iitglieder und eine der Hauptstutzen des Vor
standes schied fur itnmer aus. Eme Abordnung des Vorstandes legte 
an seiner Bahre einen Kranz nieder und der Vorsttzende, Herr Ge
heitnrat Prof. Dr. Hans Meyer, gedachte in ehrenden Worten der 
groBen Verdienste des Verstorbenen Der Name Otto Keil wrrd m1t der 
Geschichte der Gesellschaft fur immer verbunden bleiben 

Zur Erledigung der durch die Vorbere1tungen des 20 deutschen 
Geographentages notwendigen Arbe1ten und der die Gesellschaft be
treffenden Angelegenhe1ten wurden in der Berichtszeit 25 Vorstands
sitzungen abgehalten. Eine besondere Aufgabe ftel der Gesellschaft 
noch dadurch zu, daB sie durch einen BeschluB des 20 Deutschen Geo
graphentages fur zwei Jahre den Vors1tz im ,Verband deu tscher 
geograph1scher Gesellschaften" zu fuhren hat Dte veranderten 
Zeitverhaltnisse forderten auch eine erneu te Durchsich t der Sat
zungen Die Annahme des neuen Entwurfs erfolgte in der Haupt-
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,·ersammlung vom 10. April 1922. Auf vielfach aus Schulkreisen ge
aul3crte \\\insche hin kam der Vorstand zu dem BeschluB, den Schiilern 
der Oberklassen der hoheren Lehranstalten Leipzigs dieselben Ver
giinstigungen fiir den Beitritt zur Gesellschaft zu gewahren, wie sie 
bisher die Studierenden der Universitat hatten. Der Erfolg war 
iiberraschend stark, ein Beweis dafiir, daB das Interesse fiir geogra
phische Fragen bei unserer Jugend im Wachsen begriffen ist. 

Uber die in drei Jahren abgehaltenen Sitzungen; iiber die not
wendigerweise auf Grund der Satzungen vorgenommenen Verande
rungen im Vorstand, iiber die finanziellen Verhaltnisse der Ge
se llschaft wie ii ber den Mit g I i e de r be s t and und die neu der Gesellschaft 
erstandenen Forderer ihrer wissenschaftlichen Tatigkeit geben die an
schliel3end abgedruckten Ubersich ten die notige Auskunft. 

Die Biicherei· der Gesellschaft sah sich gezwungen, bei dem 
Mangel an Geldmitteln den Ankauf von Werken fast vollstandig ein
zustellen. Nur Fortsetzungen der in. friiheren Jahren angeschafften 
Biicher wurden gekauft. Der wichtigste Zuwachs besteht aber in den 
im Austausch erhaltenen Zeitschriften, die nur durch eine geringe Zahl 
kauflich erworbener erganzt wird. In der Berichtszeit sind eingelaufen: 
76 deutsche Zeitschriften und regelmaBige Veroffentlichungen, 55 auBer
deutsche europaische Zeitschriften, 45 aul3ereuropaische Zeitschriften. 

Ein Wort des Dankes gebiihrt noch allen denen, die im Dienste 
der Gesellschaft zur Forderung der Vereinstatigkeit und der Wissen
schaft beigetragen haben. In erster Linie seien genannt der Kassierer 
Herr Rodiger und die beiden Rechnungspriifer Herren Reinshagen und 
Grimpe. 
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Ansprache des Vorsitzenden 
Professor Dr. J. Partsch 

in der Festsitzung zum 6ojahrigen Bestehen 
der Gesellschaft (17. 5· 21}. 

In barter Zeit wenden sich die Gedanken gem zuruck zu hchten 
Bildem der Vergangenheit. So gibt d1e XX. Versammlung des Deut
schen Geographentages, fur dessen Vorbere1tung unsre Gesellscbaft fur 
Erdkunde aile ihre Krafte einsetzte, unsrem Kreise die Anregung, s1ch 
des Mai 1861 ~u erinnem, an dessen Schwelle 17 Burger unsrer Stadt 
zur Werbung von Beitragen filr eine Carl-R.Itter-Shftung zusammen
traten mit dem EntschluB, selbst den Kern zu bilden zu einem dauemden 
Verein von Freunden der Erdkunde. Am Abend eines mit geistlgen 
Eindriickeii reich erfiillten Tages darf ich nicht versucben, vor Ihnen 
die Entwicklungsgescbichte unsrer Gesellschaft im vollen Zusammen
bange zu entrollen, in Ihrer Erinnerung das Dreigestim der Namen 
Peschel, v. Richthofen, Ratzel in vollem Glanze aufsteigen zu lassen, 
so, wie es dem Leben unsrer Gesellscbaft eine Bedeutung fur ganz 
Deutschland verlieh. Nur ein kurzer Bhck in d1e Anfange unsrer Ge
sellscbaft und auf einige Antriebe ihres spateren Aufshegs sei 
mir gestattet. Man begegnet nicht selten der Auffassung, das Jahr 
r85g, in, dem Humboldt und Ritter hocbbetagt die muden Augen 
schlossen, babe fiir die Geographie in Deutschland einen Iangen, all
mahlich schwacher werdenden Entwicklungsfaden zu Ende gesponnen, 
der erst 1873 mit Ferd. v. Richthofens Heimkehr durch einen ganz neuen 
ersetzt wurde. Danach wiirde die Begrimdung unsrer Gesellschaft m eine 
Ruhepause, in ein Erlahmen des Interesses fur unsre \V1ssenschaft bin
einfallen, doppelt merkwilrdig, da schon nacb zwei Jahren Dresden 
dem Leipziger Beispiel entschlossen folgte. Schon dieses gleichzeitige 
Vorgehen der zwei GroBstadte Sachsens la.Bt vermuten, daB der wahre 
Sachverhalt etwas anders aussah. 

Kein bedeutender Geograph Ist als Schopfer unsrer GeseYschaft 
zu preisen. Dem eifrigen Kartograpben Henry Lange, der r868 nach 
Berlin iibersiedelte, stehen zwei Naturforscher als erste Leiter des 
Vereines voran, der Zoologe Victor Carus (r86r-r867), der Uber
setzer der Werke Darwins, und der Astronom Carl Bruhns (r86g- 1879), 
der durch die Leitung der graBen Humboldt-Biographie weiteren 
Kreisen bekannt wurde. Auch der Physiker Dr. Feddersen, der als 
letzter Oberlebender mit seiner feinen, zarten Gestalt und seinem 
Iiebenswerten Wesen noch vor wenig Jahren eine ehrwurd1ge Z1erde 
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- - -
unsrer Sitzungen war, g~hOrte der Runde· der Begriinder an, desgleichen 
der Historiker Prof. Heinr. Brandes. ein ·Kenner der Erdkunde des 
Altertums, und der Nationalokonom, Willi. ·Roscher. Was hat diese 
bunte Gesellschaft unter der Fahne der Geographie zusammengefiihrt? 
Augenscheinlich das aile gebildeten Kreise jener Zeit beseelende Interesse 
fiir die Erforschung noch unerschlossener Kontinente. Der Herold 
di.=;ses Strebens war_ Dr. 'AugustPetermanri~ dessen Name schon im 
ersten Mitgliedervetzeichnis der Leipziger Gesellschaft erscheint. Bei 
zehnja.hrigem Aufenthalt · in, Schottlimd und England hatte er als 
riihriger J{artograph- und Schriftsteller ·sich namentlich fiir die Er
schlie.Bung Afrikas begeistert und als vermittelnder Ratgeber die Teil
nahme deutscher· Gelehrter. an James' Richardsons Sudan-Expedition 
erzielt .. Da der F.iihrer' 185:r·dem Klima erlag, waren Deutsche, Dr. 
Heinrich Barth, Dr,- Adolf Overweg. und nach ibm Dr. Ed. Vogel die 
einzigen. Trager des·· englischen:"Untemehmens. Nur Barth kehrte 
gliicklich heim mit del" Emte der Ergebnisst:. Wie staunte die Welt, 
als nach.Petermanns Ube~siedlung im Sommer 1854 Gotha die Werk
statt der Verwertung afrikanischer· Forschungen, der 'Webstuhl der 
neuen Reiserouten des Sudans wurde •. Nur ein tiefer Schatten lag iiber 
der Freude dieses Emtefestes. · De:r hoffnungsvollste, besonders griind
lich und. vielseitig vorbereitete Forscher,. der jugendliche Leipziger 
Astronom- Dr. Eduard Vogel, :war. in Wadai verschollen, anscheinend 

· erschlagen. Aber' allzeit war das .Blut eines Martyrers die wirksamste 
Aussaat des Strebens, das ibn vorwarts trieb. Die Hoffnung, seine Spur 
zu finden, vicl~eicht seinen Nachla.B zu retten, setzte inmitten Deutsch
lands die F reunde der Erdkimde in Be~egung. Kein giinstiges Schicksal 
waltete iiber den Unteinehmungen zur Aufklarung von Vogels Ende. 
Die ersten Hefte der. Mitteilungen der Leipziger Gesellschaft fiillten 
sich mit traurigen Berichten.: Aber in diesem gemeinsamen Erleben 
wuchs der Kreis der Freunde der Erdkunde fester zusammen. Reiften 
doch auf andrem Felde erfreuliche Fortschritte. · 

Die Welt wurde damals gerade auch fiir'den Horizont des deutschen 
Volkes weiter, seit dessen Solrne· nicht qur vereinzelt auf Grund eigenen 
Wohlstandes oder ais· Hilfskrafte. fremder Nationen dem Drang in 
unbekannte _ Fernen folgten, ·sondem in langem Frieden erstarkte 
deutsche Staaten den ersten Schiffen ihrer jungen kleinen Seemacht 
feme ;Ziele wiesen. Den Anfang .machte I857/59 die Weltumsegelung 
~er osterreichischen Fregatte Novara. in deren gelehrtem Stabe Ferd. 
v · Hochstetter, der Erforscher Neu-Seelands, mit seinen frisch en Reise
hriefen besonders wirksam den Zauber' der Erweiterung des Umblicks 
auch der Nachwelt bezeugt. In den Jahren x86oj62 folgte Preu.Ben mit 
d~r Expedition nach Ostasien zur Anknupfung von Handelsbeziehungen 
nu~ dem durch die Amerikaner erschlossenen Japan .und mit China. 
Dadurch eroffnete sich· ein· weiter Landerkreis: Hinterindien, Java, 
Japan, dem Forscherdrang Ferdinand v. Richthofens .. Wohl blieben 
seine Aufzeichnung_en zum . Teil fiinf Jahrzehnte unveroffentlicht. 
Aber welche Kraft Deutschland in ihm besa.B, lag vor aller Augen in 
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seinen bahnbrechenden Aufnahmen als ~btgbed der k. k. Geologischen 
Reichsanstalt in Tirol und Ungam, namentbch in dem klassischen Erst~ 
lingswerke uber Predazzo, St. Cassran und we SerBer Alp Noch 
erinnere ich mich dankbar des befen Emorucks, den ich davon empfmg,
als mein Lehrer Carl Neumann mir weses Buch zu emstem Studmm 
in d1e Hand druckte, derselbe Mann, auf den als Ersten 1875 ,mit voller 
'Oberzeugung" die Phllosophische Fakultat der Univers1tat Leipzig 
ihren Vorschlag richtete, als es galt, fur Peschels schweren Verlust 
einen Ersatz zu fmden. 

Den grol3en mannen Untemehmungen traten bald we Fort~ 
schritte der Afrikaforschung durch d1e Reisen von Rohlfs, Schwein~ 
furth, Nachtigal zur Seite. Aber trotz -des gunstlgen Wmdes, der 
die Segel schwell~n konnte, fuhlte im ersten Jahrzelmt des Leipziger 
Vereins fur Erdkunde ein aufnchtiger, wohlwollender Beurteller, wre 
Dr. Behm in Gotha, eine gewisse Enttauschung der Hoffnungen, mit 
denen man das Entstehen des Verems in Deutschlands hteranschem 
Zentrum begril3t hatte. Die schlanken Jahreshefte boten in stanwger 
Wiederkehr• die Zahlenreihen der meteorologischen Beobachtungen 
Leipzigs, auch manch bemerkenswerten gelehrten Aufsatz, aber seltel} 
einen W1derhall der die gebildete Welt bewegenden neuen Entdeckungen; 
auch die finanzielle Leistungskraft wollte sich zunachst nicht mehren. 
Erst allmahllch zog frischeres Leben ein, seit we Begrundung eines 
Lehrstuhls der Geographie 1871 dem Verein bedeutende Fachmanner
zufdhrte. Das gilt schon von Oskar Peschels gewrnnender Lehrgabe, 
wiewohl er me die Le1tung des Vereines ubemahm. Voller lie3 we 
gro3zugige Personlichkeit Ferdinand v. Richthofens den ganzen Verein 
den Pulsschlag einer gro3en Zert wachsender Weltgeltung des Vater
landes mitempfinden Trotz eines Stillstandes der Mitgbederzahl ge
wannen we Vortrage erlesener auswartiger Gelehrter und die Arbeiten 
der heimischen Krafte an Wert. Noch nachdriicklicher aber steigerte 
die Universahtat und den Umfang der Veroffentlichungen des Vereins 
Friedrich Ratzels lange, vielseitige Lehrwirksamkeit (1888-1904) Dre 
Menge seiner Schhlerarbeiten fullte die wachsenden Bande derart, dal3 
nach seinem uberraschenden Hinscheiden, ehe em Amtsnachfolger m 
Sicht war, von der Leitung der Gesellschaft erwogen wurde, ob we Ent~ 
wicklung der Vereinsschnften zu emer Sammlung akademischer Erst-
lingsleistungen in gleichem Sinne fortgefuhrt werden durfe. , 

Aber neben dieser Forderung der Tatigkeit der Gesellschaft durch 
gro3e Lehrer der Erdkunde und der Naturwissenschaften, wie Ferd. 
Zirkel, den m jugendlicher Frische his in hohe Jahre wirkenden Herm. 
Credner und Carl Chun, durch dessen Berufung sich unsre Binnenstadt 
den unrmttelbarsten Anteil an der reichen Emte der ozeamschen Ex~ 
pedition der ,Valdivia" sicherte, stellte sich eine andre anrege:pde 
Wirkung ein, we aus dem Wesenskem des Kulturzentrums Leipzrg 
emporstieg. Die gro3e Buchhandelsstadt im Herzen Deutschlands 
fuhrte in den Tagen der hochsten Elute des Reiches neue, zu wert
greifenden Untemehmungen berufene Krafte in den Dienst der Erd-

IO 



kunde und erwtcs stch als ergiebtger Lebensquell fur dte Bestrebungen 
unsrer Gesellschaft In kemer andem Zett hat sich fruchtbarer die 
Anztehungskraft unsres zentralen Platzes auf die tuchtigsten, aufstre
benden Vertreter kleinerer S1tze des Buchgewerbes und der Karto
graphle bewahrt. Aus dem Gothaer Zentrum kartograph1schen Schaf
fens gmg hervor der Mann, den Le1pzigs Geographen gegenwartig als 
thren Semor verehren, Professor Dr. h. c Ernst Debes. Ihn und Hein
nch Wagner, den SproB einer seit 1835 m Darmstadt erwachsenen 
hthographischen Anstalt, nefen zu auss1chtsreicher Zusammenarbeit 
auf d1e Bruder Karl und Fritz Baedeker, d1e, das Lebenswerk ihres 
r859 m Coblenz verstorbenen Vaters Karl Baedeker fortsetzend, eine 
1mmer we1ter ausgrelfende Re1he von Reisehandbuchem herausgaben, 
d1e mit 1hrer ubersiChtlichen Textgestaltung und imtner vollkonimenerer 
kartographtschen Ausstattung den heute gulbgen Typus einer beson~ 
deren Literaturgattung schufen, wie er nur durch innigste, auch raum
llche Zusammenarbe1t zwischen der Redaktion und den Kartographen 
sich entwickeln konnte. Waren d1e Baedekerplane lange der Darm
stadter Anstalt vorbehalten, der Druck auf verschiedene Orte; Leipzig 
und Essen, verteilt, dte Buchbinderei Letpziger Kraften· anvertraut, 
fur die Karten nach Versuchen in andrer Rich tung dte sichre Mitwirkung 
von Ernst Debes gewonnen, so drangte doch die Zersplltterung des 
Betnebes unverkennbar zu einhe1thchem ZusammenschluB, dessen 
o;tswahl nach langerem Schwanken durch Debes' Stimme 1871 auf 
den best gerusteten Platz, auf Le1pz1g, gelenkt wurde. Dort erwuchs 
d1e Fuma Heinrich Wagner und Ernst Debes und 1872 in-engem'Verein 
auf demselben Grundstuck die Verlagshandlung Karl Baedeker. Dort 
hat sich d1e lange Re1he der Reisehandbucher im roten Rock zu ihrer 
Weltbedeutung entwickelt, nicht fiur durch die klare, planvolle Kon
densation des reichen Inhalts, sondern zwe1fellos auch durch die meister
haften Kartenbtlder, die, jeden auslandtschen Wettbewerb aus dem 
Felde schlagend, hochstens das Geschick emer von Schuchternheit freien 
Nachahmung zu furchten hatten. In freierer Entfaltung des Wirkens 
ihrer He1mat stieg Debes' Schulatlas zum Range eines erfolgreichen 
Praeceptor Germaniae empor, der Handatlas durch feme 'Ober
legung der Anlage und Begrenzung der Blatter, durch extreme Ge
namgkelt und wohltuende Lesbarkeit zu einer selbstandigep. Stellung 
m der Re1he der groBen Atlanten Wem es vergonnt war, einen BJick 
m d1e Werkstatt zu werfen, dem ging das Verstandnis der Worte Fried· 
nch Ratzels auf, Wagner und Debes' geographische Anstalt sei fur den· 
Freund der Erdkunde d1e groBte Sehenswilrdtgkeit in Leipzig. 

Dieselben Vorzuge der Buchhandelsstadt zogen 1873 hierher eme 
dcr Geograph1e eifng dienstbare Abzweigung der B1elefelder Firma 
Velhagen & Klasmg unter der besonderen Leitung von Dr. Richard 
Andree Neben semer fruchtbaren volkerkundlichen und volkskund· 
hchen schnftstellenschen Tatigke1t entwickelte sich unter den An· 
rcgungen unsrer Stadt seine Neigung zu kartographischen Unterneh· 
mungen Aus den Antneben von Oskar Peschels l.ehrwirksamkeit ent· 
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wickelte sich zunachst fur den Unterricht der Entwurf phystkahschcr 
und statistischer Kartenbilder Deutschlands. Der Offenthchkett machte 
Andree die Frucht dieser Arbeit nutzbar in semem unter dem etgenen 
und Peschels Namen 1877 erschienenen Atlas M1t praktlschem Ge
schick erzielte er dann einen erstaunlichen buchhandlerischen Erfolg 
mit semem groBen, durch uberraschend maB1gen Preis we1te Verbrel
tung gewinnenden Handatlas, dessen Ansehen dann seine Nachfolger 
Scobel und Dr. Ambrosius durch Erhohung semes wissenschafthchen 
.Wertes weiter befestigt haben 

Wenn durch vielseitige Leistungen diese Unternehmungen LeipZigs 
Bedeutung fiir literarische Produktion und Kartographie ungemem 
steigerten und die leitenden Manner als ruhrige Mitgheder und fuhrende 
Krafte des Lebens des Vereins fur Erdkunde ibm unschatzbare Stutzen 
wurden, gilt beides in z. T. noch hoherem Grade von der nachsten 
Zuwanderung einer groBen buchhandlerischen Schopfung, der 1874 
vollzogenen Verlegung des Bibliographischen Institutes aus Hlldburg
hausen nach Leipzig. Wie diese groBe Verlagsanstalt mit ihrem bande
reichen enzyklopadischen Werke fur die universale Ge1stesbildung 
des deutschen Volkes gesorgt, wie sie durch wetteifernden Antell an der 
periegeti~chen Literatur die Anschauung der Landoberflache, durch 
vortreffliche Lehrbiicher die Kunde der fernsten Lander gefordert, das 
bedarf keiner Ausfuhrung; das weiB dle Welt. Aber dem heute h1er 
vereinten Kreise liegt etwas anderes naher: aus diesem Verlage gmg 
in Hans Meyer einer der erfolgreichsten Weltwandrer und Forschungs
reisenden der Gegenwart hervor, ein Fuhrer und Berater der kolonialen 
Bestrebungen semer Nation, dem es beschieden war, nach Afnkas 
hochstem Bergscheitel auch eine Reihe der Hochg1pfel Ecuadors zu 
bezwingen und zu erforschen, die heutige und die vergangene Eiswelt 
der Tropen zu uberschauen und zu beurteilen So fiigte SlCb em Tell 
seiner Forschungsarbeit ebenso Wle die seines Bruders Hermann ein m 
das Studienfeld Siidamerikas, dem unsre Gesellschaft durch Unter
stutzung der Reisen von Rudolf Hauthal (1go8) und Wllh S1evers (1909) 
ihre Filrsorge zuwendete. An die weitverzwe1gten Veroffentlichungen 
uber ReiB' und Stubels achtjahrige Kordillerenreisen (1868- 1876) fugt 
sich nun ais erste Gesamtdbersicht tiber deren Verlauf die Festgabe der 
Gesellschaft aus den Briefen von Wilh. Re1B der wilrdigste Epilog 
zu dem Museum fur Landerkunde, das Alphons Stdbel als dauerndes 
Mm:iument der unerrniidhchen Erforschung wichtiger Vulkangebiete 
unsrer Stadt hinterlieB. 

Diese Auswahl aus dem SchoBe der Gesellschaft selbst entst1egener 
Forderungen der Kenntnis unsrer Erdoberflache mag gendgen, emen 
Begriff davon zu geben, wieviel reicher das auch durch Vortrage aus
wartiger Forscher genahrte innere Leben unserer Gesellschaft allmah
lich geworden ist, im Vergleich mit den ersten bescheidenen Anfangen. 
Auf sie zuruckzuschauen, ist m einer Zeit, deren Druck sich noch we1ter 
verscharfen wird, eine Errnutlgung. ,Arbeiten und nicht verzwe1feln '" 
das muB das Losungswort der nach heldenmdtigem Kampfe gegen 
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cme Welt in Waffen Unterlegenen sein Und wenn noch so schwere 
Stunden kommen, soll uns das BewuBtsein aufrichten, daB die gesunde 
Kemkraft unsres Volkes trotz mancher Erscheinungen, die uns daran 
1rremachen konnten, ungebrochen ist. Die deutsche Jugend hat sich 
m hartester Prufung so herrhch bewahrt, daB wir sicher sein diirfen: 
,Wenn auch uns Alteren die Sonne des Lebenstages noch tief verdiistert 
untergehen w1rd, wird unsre Jugend, wie sie es verdient, noch bessere 
Zetten sehen." 

Stahlen wir uns dieses Vertrauen durch den Blick auf die Reihe 
vortrefflicher Manner, die unsre Gesellschaft beim Rlickblick auf 
sechzigjahrige Arbeit sich selber als Vorbilder ul'ld Arbeitsgefahrten 
enger anzuschheBen wunscht durch eine Ehrung 1hrer wissenschaft-
hchen Verdrenste. . 

D1e Gesellschaft fur ~rdkunde zu Leipzig hat beschlossen, zur 
Fe1er ihres sechzrg]a.hrigen Bestehens folgende Ehrenmitglieder zu 
ernennen. Dte alphabetische Folge stellt an die Sp1tze ein Mitglied 
unsres Verems, 
Herrn Dr. phil. h c Fritz Baedeker, den getreuen Eckart der Wandrer 

m Heimat und Fremde; 
den Prof der Erdkunde Herrn Dr. phil. Alfred Hettner, den weit

gereisten Beobachter, den erfolgreichen Lehrer und Methodiker, 
den Begrilnder und zielbewuBten Leiter der Geographischen 
Ze1tschrift; 

den Prof der Erdkunde Herrn Dr med. et phil. Siegfried Passarge, 
den tatkraftigen und gedankenre1chen Erforscher der verschieden
sten Gurtel des dunklen Weltteils, den eigene Wege gehenden 
Systematiker der Formenwelt und des Landschaftsbildes der 
Erdoberflache; 

den Prof der Erdkunde Herrn Dr. phil. Alfred Philippson, den hervor
ragenden Vertreter allgememer Geographic und Landerkunde, der 
in Erforschung und Darstellung des Mittelmeergebietes, insbe
sondere Griechenlands, Kleinas1ens und ihrer Inselbriicke als, 
glucklicher Erbe der Ge1stesrichtung seines groBen M'eisters sich 
bewahrte; 

des Prof. der Erdkunde Herrn Dr phil Karl Sapper, den vielseitigen 
Erforscher der Tropen, der Lander und Volker Mittelamenkas 
und des Bismarck-Archipels, der eruptiven Inselwelt des Atlan
hschen Ozeans und seiner Mittelmeere, den Historiker und Geo· 
graphen des Vulkanismus 

Ferner vefle1ht die Gesellschaft ihre b1sher nur vier Forschungs
retscnden in Gold gereichte Eduard-Vogel-Medaille, unter dem 
Drucke der schweren Zeit in Erz ausgefuhrt, zwei wlirdigen Tragem: 

Herrn MaJor a.D Dr h c. HermannDetzner, dem Heiden, derim Inneren 
Neu-Gumeas, umgeben von feindhchen Streitkraften, der Treue 
o;einer emgeborenen Gefahrten sicher, fun£ Jahre forschend aus
harrte und seine Ergebmsse in einem fesselnden Werke niederlegte; 
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dem Prof. der'Erdkunde Herrn Dr. phu. Fritz Jaeger; vollbrachte er mit 
der Entschleierung des ostafnkanischen Hochlands der Riesenkratrr 
eine ungewbhnliche Leis tung kbrperlichen Konnens, eiserner Energte, 
wirkungsfreudiger Wissenschaft, so bereicherte sem Arbettsdrang 

'noch mitten im Weltkrieg dte Entwtcklungsgeschichte der Land
oberflache Siidwestafrikas. 

Zu korrespondierenden Mitgliedern ernennt dte Gesellschaft 
drei verchente Kartographen: 
Herrn Prof. Dr. Herm. Haack, einen Meister ausdrucksvoller Gelande

darstellung, der seine Kunst namentlich mit vortreffhchen Wand
karten in den Dienst der Schulgeographie stellte; 

Herrn Prof. Paul Langhans, Hauptschnftleiter von A. Petermanns Mit
teilungen, dem die Vergangenhe1t einen der ersten Atlanten der 
deutschen Schutzgebiete dankt, che Zukunft in den dretzehn 
Bli.nden ,Deutscher Erde" unvergangliche kartographische Ur
kundefl fur die Ausdehnung deutscher Sprache und deutscher 
Kultur; 

Herrn Kartographen Paul Sprigade, der, aus seines Meisters Schule fruh 
zu selbst1mdtger Letstungsfahigkeit erwachsen, die letzten, besten 
Karten deutscher Schu'tzgebiete schuf. 

I 

Mochte es uns vergonnt sein, auch aus dieser Erweiterung unsres 
Kreises neuen Kraftzuwachses uns zu erfreuen. 

, , N ac h einer Reihe freundlicher Erwiderungen und der Verkundung 
der Ernennung der heiden Vorsitzenden der Leipziger Gesellschaft 
zu Ehrenmitgliedern der Konigsberger Geographischen Gesellschaft 
durch Herrn Prof. Dr. Friedrichsen folgte die Vorfilhrung von ausge
zeichneten Fliegerbildern der Landoberflache Palastinas. Sie waren 
auf das Gesuch des Ortsausschusses tiberaus ·entgegenkommend von 
der Bildabteilung des Bayer, Kriegsarchivs in Munchen fur diesen 
Abend zur Verfilgung gestellt, durch Herrn Privatdozent Dr. Rudiger 
uberbracht. worden und fanden durch Herrn Prof. Dr. Rud. Rem
hard eine ,durch eigene Ortskunde zu voller Wirkung erhobene 
Verwertung. 



Ubersichten. 
I. Vortrage. -

A. Allgemeine Vereinssitzungen. 

59· Geschaftsjahr. 
' 

13. Okt. 1919: Prof. Dr. W. Behrmann-Bertin: Rumanien. :Mit Licht-
budem. Vgl.Zeitschr.Ges.f.Erdk ,Berlimgxg,S.29-45· 

10. Nov. 1919: Geh. Rat Prof. Dr. Jos. Partsch-Leipzig. Schwedens 
Bergbau. M1t Lichtbudem. Abgedruckt 1m vorliegen
den Heft der Mitteilungen. S. 23-26. - . 

8. Dez. 1919: Dr. Otto Lutz-Leipzig: Wanderungen in der, mittel
amerikan. Vulkanwelt. Mit Lichtblldem. 

12. Jan. 1920: Prof. Dr. Leonhardt Schultze-Marburg: Mazedonien. 
Mit Lichtbildem. 

10. Feb. 1920: Oberstlt. a. D. Heinicke-Waldheim: Pers1en. Mit Licht
budem. 

8. Marz 1920: Prof. Dr. R. Reinhard- Leipzig: D1e Landschaften 
Palastinas. Mit Lichtbddem. ' 

12. April 1920: Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. A. Penck-Berlin: Natur- und 
Kulturlandschaften. Mit Lichtbudern. 

6o. Geschaftsjahr. 

II. Okt. 1920: Dr. Otto Maull-Frankfurta. M.: Neugriechenland als po
litisch-geograph. Organismus. Mit Lichtbildem. (Der 
Vortrag fiel wegen Lichtstreiks aus) Vgl. Maull: Das 
griech. Mittelmeergebiet. .,Jedermanns Bucherei", Ver-
lag Ferdinand Hirt, Breslau 1922. , 

8. Nov. 1920: Prof. Dr. Fritz Jager-Berlin: Ftinf Jahre in Deutsch
Sudwest-Afrika. M1t Lichtbildern. Vgl. Mitteilungen 
a. d. deutschen Schutzgebieten, Erg.-H. 14 u. 15. 
Berlin 1920. ' 

6. Dez. 1920: Prof. Dr. A. Merz-Berlin: Bosporus und Dardanellen. 
Mit Lichtbildem. 

10. Jan. 1921: Prof. Dr. Rob. Steger-Graz: Das geographische Bild der 
Steiermark. Mit Lichtbildern. Vgl. vorl. Heft, S. 27ff. 
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7. Feb. 1921: Major a. D. Dr. h. c. Detmer-Potsdam · Kreuz- und Quer
zuge unter deutscher Flagge im Innern von Neuguinea 
(1914-1918) Mit Lichtbudern. Vgl. Detzner: Vier 
Jahre. unter Kanmbalen. Verlag August Scher!, Berlm 

7· Marz 1921: Herm.Consten-Blankenburg i. Thur. · Eine Forschungs
reise durch die auBere Mongolei, das Stammland Dschm
gis-Chans. M1t Lichtbildern. Vgl H Consten: Weide
platze der Mongole1 im Reiche der Chalcha 2 Bde 
Berlin 1919. 

II. April 1921: Prof. Dr. Gradmann-Erlangen: Algerien und d1e franzos 
Kolonisationsmethode. Mit Lichtbildern 

61. Geschaftsjahr. 

25. Okt. 1921: Prof. Dr. K. Haushofer, General a. D., Munchen: Japan 
als geopohtische GroBe. Mit Lichtbildern. Vgl Haus
hofer, Das japanische Reich Verlag L. W. Seidel & 
Sohn, W1en 1921. 

14 Nov. 1921: Geh. Rat Prof. Dr. Partsch-Leipzig: Oberschlesien M1t 
Lichtbildern. Vgl. Die Westmark. Koln, Sedanstr zo, 
1921, s. 976. -

5· Dez. HJ21: Prof. Dr. Leo Waibel-Kiel: Urwald, Veld, Wuste M1t 
Lichtbildem. Vgl. Waibels gleichbetiteltes Buch im 
Verlag von Ferdinand Hirt, Breslau 1921 

9· Jan. 1922: Prof. Dr. Otto NordenskjOld-Goteborg: Urwalder und 
Hochgebirge in Siidamerika. Mit Lichtblldern. 

6. Feb. 1922: Prof. Dr. Ernst Schultze-Leipzig: Die heutigen Welt
reiche und ihre Wirtschaftsmacht. Vgl E. Schultze: 
Die Zerruttung der Weltwirtschaft Verlag W. Kohl
hammer, Stuttgart 1922. 

6. Marz 1922:. Prof. Dr. Kurt Hassert-Dresden: Mexiko. M1t Licht
bildem. 

10. April 1922: Dr. Arved Schultz-Hamburg: Siblrien. Mit Lichtbildern 
Vgl_. A. Schultz: Sibirien. Eine I:andeskunde Verlag 
Ferdinand Hirt, Breslau 1923. 

26. Nov. 1919: 

17. Dez. 1g19: 

24 Feb. 1920: 

B. Fachsitzungen. 

59· Gescha.fts iahr. 

Dr. E. Scheu-Leipzig: Das sachsische Erzgebirge. Mit 
Lichtbildern. Vgl. Geogr. Anzeiger 1921, S. 121 ff. 
Geh. Rat Prof: Dr. Jos. Partsch-Leipzig: Die Zukunft 
des deutschen Oberrhems. Vgl. Zeitschr. Ges. f Erdk, 
Berlin 1920, S. I. 
Prof. Dr. Wenger·f: Neue Anschauungen uber die 
Vorgange des Wetters. Vgl. Annalen d Hydrograplue 
1920, S. II2. 



23 l\larz 1920: Geh. Bergrat Prof. Dr. F. Kossmat-Leipzig: Der Glelch
gewtchtszustand der Erdrmde und seine Bedeutung fur 
den Gebtrgsbau der Alpen- und Mittelmeerlander. Vgl. 
Geolog Rundschau 1921 

6o. GeschaftsJahr. 

25 Okt 1920 Geheimer Hofrat Prof. Dr. Hans Meyer-Leipzig: .Die Ver
tetlung der deutschen Kolonien 

~ov 1920. Dr. Harry Waldbaur-Erlangen: Uber Hangetaler. Mit 
Lichtbildern. 

29 Feb. 1921: Geheimer Studienrat Prof. Dr. F. W. P. Lehmann-Leipzig: 
Amerigo Vespuci als Kosmograph und Nautiker. Vgl. 
Hettners geogr. Ze1tschr. 1921. 1 

25 Apnl 1921 Dr. E. Scheu-Leipzig: Korsika Eine landerkundliche 
Sktzze M1t Lichtbildern 

61. Geschaftsjahr. 

25 Nov. 1921: Geh. Bergrat Prof. Dr. Kossmat-Leipzig: Neues uber den 
Geb1rgsbau Sachsens. ·M1t Lichtbildern. 

r6 Dez 1921. Geh. Hofrat Prof. Dr. Hans Meyer-Leipzig: Die Verbrei
tung der Zwergvolker ilber die Erde. Mit Lichtbudem. 

20 Jan. 1922: Dr. A. Herrmann-Serlin: D1e alteste Reichsgeographie 
Chmas 

17. Feb 1922: Dr. E. Scheu-Leipzig: Sardinien. Mit Lichtbildem. Ab
gedruckt im vorhegenden Heft der Mitteilungen. S. 32. 

17 Marz 1922 · Dr. Kurt Krause-Leipzig: Das neue Staatenbtld Europas. 
M1t Lichtbildem. 

21. Apnl 1922. Prof. Dr. R. Reinhard-Leipzig: Die Neuordnung der po
htlschen Verhaltnisse m Vorderasien. Mit Lichtbildem. 

19 Mat 1922: Besprechung geograph1scher Neuigkeiten: Dr. G. Schulze: 
Westermanns neuer Weltatlas; Geh. Rat Prof. Dr. 
Partsch: Baedeker, Canada; Geh. Studienrat Prof. Dr. 
F. W. P. Lehmann: Haushofer, Japanisches Reich. 

15 Juni 1922: Besprechung geographischer Neuigkeiten: Dr. Joh. 
Riedel: Unsere auBereuropaischen Austausch-Zeitschnf
ten; Dr. Kurt Krause: N euerscheinungen von Karlen a us 
dem Reichsamt fur Landesaufnahme; Dr. Hans Ru
dolphi. Nansen, Spitzbergen 

20 • 2 I und 27 J unll922: F4hrungen durch rue Abteilungen des Museums 
fur Volker- und Landerkunde 

17 



II. Vorstand der Gesellschaft. 
Ab I. Juh I922. 

Ehrenvorsitzender: Geh. Rat Prof. Dr. Jos. Partsch. 

I. Vorstand. 

Vorsitzender: Geh. Bergrat Prof. Dr. Franz Kossmat. 
I. Stelfvertreter: Geh. Hofrat Prof. Dr. Hans Meyer. 
2. Stellvertreter: Prof. Dr. Rud. Reinhard. 
Schriftfuhrer: Dr. E. Scheu. 
I. Stellvertreter: Konsul Dr. Herm. Meyer. 
2. Stellvertreter: Dr. Hans Fischer. 
Kassierer: Georg Roediger. 
Stellvertreter: Georg Grimpe. 
Generalsekretar: Dr. Kurt Krause. 
Bibliothekar: Dr. Job. Riedel. 

2. AusschuB der Karl-Ritter-Stiftung. 

AuBer den obengenannten Vorstandsm1tghedern: 
Verlagsbuchhandler Felix v. Bressensdorf. 
Verlagsbuchhandler Dr. Fritz Brockhaus. 
Generallt. a. D. Exz. Gadegast. 
Verlagsbuchhandler Dr. Georg Hirzel. 
Geh. KommerZienrat Oskar Meyer. 

· Verlagsbuchhandler Karl Wagner. 

3· Beirat. 

Direktor Dr. Ambrosius. 
Verlagsbuchhandler Hans Baedeker. 
Prof. Dr. Felix. 
Generallt a D. Exz. Gadegast. 
Geheimer Hofrat Prof. Dr Le Blanc. 
Dr. Otto Lutz. 
Geh. Kommerzienrat Oskar Meyer. 
Bibliothekar Dr. Hans Praesent. 
Geh. Hofrat Prof. Dr. Steindorff. 
Landgerich tsdirektor W aen tig. 
Prof. Dr. Karl Weule. 

I 

II I. F orderer der Gesellschaft. 
Karl Baedeker, Verlagsbuchha:ndlung, Leipzig. 
Bibliographisches Insbtut, A.-G., Leipzig. 
F. A. Brockhaus, Verlagsbuchhandlung, Leipzig. 
Ko~erzienrat Karl Fritzsche, i. Fa. Schimmel & Co , Mlltitz b. Leipzig. 
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Kommerzienrat Wllh. Frosch, Leipzig-Pl. 
Theodor R1chard Gloeck, Leipzig-Go. · 
Gontard & Henny, A.-G., Serlenfabrik, Leipzig. 
Geh Kommerzienrat Th. Habenicht, Leipzig-PI 
Geh Hofrat Edgar Herfurth, Leipzig. 
Karl W. H1ersemann, Buchhandlung, Leipzig. 
Ferd. H1rt & Sohn, Verlagsbuchhandlung, Leipzig 
Salomon Hirzel, Verlagsbuchhandlung, Leipzig. ' 
Prof. Dr. A. Kippenberg, i. Fa. Insel-Verlag, Leipzig. 
Karl Krause, A.-G., Maschinenfabnk, Leipzig. · 
Oscar de Liagre, Verlagsbuchhandler, Leipzig. 
List & von Bressensdorf, Verlagsbuchhandlung, Leipzig. 
Geh. Kommerzienrat Oskar Meyer, Leipzig. 
Velhagen & Klasing, Verlagsbuchhandlung, Leipzig 
H. Wagner & E. Debes, Geograpb. Anstalt, Leipz1g. 

IV. Kassen-Bericht' tg2r. 

Ober die von den gewahlten Herren Rev1soren, Herren Grimpe 
und Remshagen, geprufte und richtig befundene Kassenfuhrung_ der 
Gesellschaft fur Erdkunde, der Karl-Ritter-Stiftung und der Hans
Meyer-Strltung fur das Jahr 1921 w1rd folgender Bericht erstattet: 

Laut BeschluB des Vorstandes ist der Gesellschaft fur Erdkunde 
der am Ende des Jahres s1ch ergebende Saldo des Kontos der Karl
RJtter-Sbftung von M. 15490 45 uberwiesen worden, in der Haupt
sache, urn damit die Ausgaben fur die Herausgabe des vorigen Heftes 
unserer Wissen~chaftlichen Verbffenthcbungen (Reisebriefe aus Sud
amerika von Wilh Re1B) zu decken. 

An J.htghederbei tragen gmgen em . M. 10965.-
An Studenten- und Schulerbeitragen ~ .. 326.-

An weiteren Emgangen waren zu verzeichnen: 
Verschiedene Zahlungen im Gesamtbetrage von .. '' 
Fur Effekten- und Zwischenzmsen ..... . . . ,, 

.Ferne~ wurden fur M. 4000,- 5%-Reich.~schatzanweisungen ausgelost 
und zuruckgezahlt, so daB sich zuzuglich "des Bestandes vom I Januar 
1920 eme Addition von M. 33452 - ergibt. Verausgabt wurden fur: 

Vortrage M. 4650.10 · 
B1bhothek . . ., 4642 .70 
?lhtteilungen ., 19100 .-
Unkosten . ' . ,, 3536.25 

M. 31929 05 

so daB fur den I Januar 1922 ein Bestand von M. 1522 95 ve~bleibt. · 
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Der Bestand der Jubuaums-Stlftung hat s1ch durch Zmszu\\achc; 
auf M. 2867 28 erhoht. Aufierdem wurden auf dtesem Konto M 1000-
ausgeloste s%-Reichsschatzanwetsungen zuruckgezahlt. 

Die Karl-Ritter-Stiftung empfmg durch Hypothekenzinsen 
M. 1664 75, durch Effektenzmsen 1\1. 345 6o Zuwachs. Belastet wurde 
s1e fur Zinsen bei der A.D C.A mit 1\1 21 40. Der sich amEnde des Jahres 
1921 ergebende Saldo von 1\1. 15490 45 wurde, wie bere1ts erwahnt, auf 
BeschluB des Vorstandes dem Kassekonto der Gesellschaft fur Erd
kunde ilberwiesen. Die Hans-1\Ieyer-Stiftung erwetst durch Em
gang von Hypothekenzinsen emen Saldo von 1\1 1282.40, uber den m 
diesem Jahre verfugt worden ist. 

Das vergangene Jahr war fur dte Kasse insofem kein gunshges, als 
die allgemeine Teuerung auch unserer Gesellschaft wesenthch erhohte 
Ausgaben furVortrage, Unkosten usw. verursachte, die in keinem rechten 
V.erhaltnis zu der mafitgen Erhohung der Mttgliederbeitrage auf 1\1 15 -
stand. Au3erdem waren uns durch Herausgabe der Festschnft zum 
Deutschen Geographentag e~hebliche Kosten entstanden. Dte 1\htglieder
zahl betrug 731 gegen 738 1m Vorjahre. Es 1st also kern wesentllcher 
Ruckgang zu verzeichnen 
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V. Mitgliederbewegung. 

Mitgliederzahl am 30. juni 1919 
:rviitgliederzahl am 30 J uni 1920 . . . . 
Mitgliederzahl am 30 Juni 1921 . . . . 

Ordentliche Mitgheder am 30 juni 1922 . 
Studierende . . . . . . 
Schwer der Oberklassen . . . 
Ehrenmitgheder . . . . . . . 
Korrespondierende Mttgheder . 
Forderer der Gesellschaft . . . 

1\'Iitgliederbestand am 30 Juni 1922 

745 
46 

227 
29 
31 
19 

1097 



Aufsatze und Abhandlungen. 



Schwedens Bergbau einst ~nd jetzt 
von Professor Dr. Jos. Partsch. 

Vortrag gehalten in derGesellschaft fur Erdkunde am Io: November I9I9. 

Von dieses Landes Oberflache entfallen nur I2% auf Feld und 
Wiese, 52% auf Wald; der bedeutende Rest ist meist der Pflanzen-' 
decke nach Unland, birgt aber doch ansehnliche Schatze. Zwei Gebiete 
sind reich an Er~en: ein IS ooo qkm messender Gdrtel quer jlt>er des 
Landes Mitte zwischen ~9 un~6I 0 N, und ein ~leinerer von 8ooo qkm 
zwischen 67 und 68° n Br. m Lappland. ElSen und Stahl tragen 
Schwedens Kunde in weite Ferne. D1e Anfange der Verwertung des 
Eisens versetzt die nordische Archaologie spatestens 7 Jahrh:unjlerte 
vor Christi Geburt. Am Raseneisenstein entwickelten sich die ersten Ver
suche, ehe man zum Aufsuchen der Erze im festen Gestein weiterschritt. 
Auch an der Herstellung wirtschaftlicher Filhlung mit Europa war die 
Erzausbeute erhebhch bete1ligt. Im I8.Jahrhundert war Schweden, kraft 
derVeremigung von Erzen und Holz, der erste Eisenproduzent derWelt. 
Das Zeitalter der Kohle anderte das. Erst die jlingste Zeit hat Schwe
den emeut einen wichtigen Platz in der Eisengewmnung gesichert. 

Wahrend man mit Spannung dlese Entwicklung vedolgt, mull als 
abgeschlossen die Periode gelten, da Schweden den Kupfermarkt der 
Welt beherrschte. D1ese Erinnerung knilpft sich an Falun, die Haupt
stadt von Koppraberg Lan, im Gebiet des Osterdalalf unter 6o% 0 N 
zwischen Warpan- und Runn-See zu heiden Seiten der Faluii. unweit 
1hrer Mundung in den T1sken (Runn-See). Falun war eine der beruhm
testen Gruben der Welt, seit etwa I250 bestandig im Betriebe. Es 
lieferte his I900 mehr Kupfer als irgendeine andre Grube des Erdkreises, 
nach den genauen, se1t I632 fortgefuhrten Aufzeichnungen fast 300000 
Gewichtstonnen Kupfer, seit der ErschheBung vielleicht sooooo, dazu 
I Tonne Gold, IS Tonnen Silber, uberdies Schwefel, Schwefelsaure, 
Vitnol, auch den E1Senocker, der als Anstrich der Blockhauser zusammen 
m1t dem frischen Grun des nordischen Landes Antlitz beherrscht. 

Stnndberg sagt treffend: ,Rot und Grlin, die einfachen Farben; 
d1e dem Naturkmd am liebsten sind, die in den Geweben des Volkes 
und in ·Truhenmalereien 1mmer wiederkehren, konnte man mit mehr 
Recht Schwedens Far ben nennen als Blau und Gelb! Rot ist die Farbe 
des E1sens und Grun die des Waldes; Eisen und Holz, das ist ja das 
ganze Land in zwei Worten." 
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D1e Bluteze1t des Bergwerks Falun war das 17 Jahrhundert Es 
hob 18oooo Tonnen, also im Jahresdurchschmtt 18oo Tonnen, 1650 
< 3000 Tonnen Dieses Zusammenfallen des Sche1tels der Produk
tionskurve mit dem Ende des 30 jahngen Kneges ennnert an die Wurzel 
der Finanzkraft des kemigen Bauemvolkes, das mit einer Kopfzahl 
von I Million es wagte, erobemd' in Deutschland aufzutreten Gustav 
Adolf nannte Falun ,.Schwedens Schatzkammer". Der Bergbau ward 
allerdings zierrdich primitiv, nicht sehr vorsichbg und Wirtschafthch 
betrieben. Die'Gesteinsbewaltigung ward lange nur mit .,Feuersetzen", 
erst seit 1724 durch Pulversprengung beWirkt, die Forderung mit 
Menschen- und Pferdekraft an ledemen Seilen, von denen bisweilen 
eines 200 Haute forderte. Zu einer gewissen Planlosigkeit verfuhrte die 
Art des Vorkommens der I{upfer- und Schwefelkiese, die mnerhalb der 
grauen Gneise in StOcken auftraten, einem System von regellos ver-

' teilten Erzkorpem, die in verschiedener T1efe zwischen 140 und 310 m 
unter der Oberflache sich zuspitzten. Der groBte (storgrufved) hatte 
an der Oberflache etwas mehr als 200m Durchmess~r. In der Anlage 
des Wirrsals der Grubengange hatte m~ nicht filr ausreichende Sicher
heit gesorgt. Seit 1655 wiederholten s1ch Einsturze von ausgebeuteten 
Hohlraumen., Ihr Ergebnis war 1687 der gewaltige Zusarnmenbruch 
der groBen Pinge (Staten), 96 m tief, 385 m lang, 2II m breit, deren 
sichtbarer Hohlraum nur ein Tell des v1el tiefer zerrutteten und zu
sammengestilrzten Gebirges ist. Sie beherrscht nun das Blld des Gruben
feldes. Eine Treppe fuhrt an einer \Vand m den Grund hinab und welter 
in die Tiefe. Der tiefste Schacht dringt zu 355 m hinab. D~ese Rata
strophe erschutterte den Bergbaubetrieb; 1715 erreichte er zum letzten
mal 1000 Tonnen Forderung, urn dann allmahlich abzusterben. Heute 
nchtet er sich nur noch auf Schwefelkiese (nsooo t). Kupfer v:ird 
heute wenig aus Schweden ausgefuhrt, der Bedarf ganz uberwiegend 
von auswarts gedeckt. Die altberuhmte Kupfergrube, ernst das Puger
ziel der Geologen und Naturfreunde aller Kulturlander 1), lockt heute 
mit ihrem historischen Museum, unter dessen Merkwirrdigkeiten unsenu 
papiemen Zeitalter die Fonuen alten Kupfergeldes zu denken geben, 
.:._ einerseits erne 10-Daler-Miinze in Gestalt einer rechteckigen Platte 
(65 x 32 em) von I9,7 kg (1685), andrerseits aber auch Ledergeld rmt 
Kupferrosetten in den Ecken. Die Physiognomie Faluns ist freund
licher geworden, nicht mehr von den qualmenden \Volken schwefliger 
Saure beherrscht, die frtiher die Holzhauser braunten und dem Neulmg 
einen Hustenreiz aufnotigten. Saubere, freundhche StraBen, ein Park 
von Birken erfreuen den \Vandrer. Indes auch das Wirtschaftsleben 
hat bier rucht nur den Re1z vergangener GroBe. Die fur den Kupfer
'bergbau gebildete Gesellschaft, eme der a.Itesten Aktiengesellschaften 
(1347!), welche-die Welt kennt, hat sich lebensfahig erhalten in vollster 

1) Stora Kopparberget och Falu stad 1 resesluldnngar utdrag ur aldre och 
nyare tryckta kallor, sammanstalda af C. S (Separattryck ur Ttdnmg for Falu 
liin och stad) Falun 1897.' 



Kraft durch mannigfachere Ausdehnung 1hres Betnebes1); sie uber
schaute 1907 emen Domanenbesitz im Wert von 40 Millionen Kronen, 
grol3e Walder (3500 qkm), Wasserfalle von 150000 P. S, gewaltige Be
tnebe in Eisen-, Holz- und Papierindustrie. 

\Venn m Schwedens altberuhmter Kupfergewmnung Erinnerungen 
der Vergangenheit uberwiegen, weht die fnsche Luft gegenwiutigen 
Strebens am lebhaftesten m der Aufspurung, Erschlie.13ung und Ver
wertung der Eisenerze Die Fortschntte der EntWicklung voll
ziehen sich so sturrrusch, daB es heute nicht genugt, Reiseeindrucke, die 
mcht viel uber em Jahrzehnt zuruckhegen, Wiederzugeben (s. M1tt. 
der Ges f. Erdk. 19II, 70-88) und schon dre Zeit, die zwischen einem 
Vortrag und dem durch die Ze1tverhaltrusse verzogerten Druck ver
rinnt, m der ruhrigen wissenschafthchen Tatigkeit der Nordgermanen 
neue Erschemungen zutage fordert, die hbhere Beachtung verdienen 
als die fluchtlgen Wahrnehmungen emes Fremdlmgs. Das ganze Land-
5chaftsbild Schwedens, Natur und Kultur dieses Landes stehen leben
diger vor den Augen der Welt, se1t 1899 Sten de Geer, der Sohn des 
beruhmten Geologen, seine groBe Bevolkerungskarte Schwedens · 
(r :sooooo) veroffentlichte. Sie gtbt nicht nur mit aul3erst originell und 
smnreich erdachten Darstellungsrrutteln eine emdrucksvolle Anschauung 
der die grol3ten Gegensatze vereinenden raurnlichen Verteilung der 
Bewohnerschaft, sondern auch dre wirtschaftsgeographische Begriln
dung dafur m klar sich abhebenden S1gnaturen fur Fischerei, Forst
nutzung, Holztransport, namentlich aber auch fur d1e Ausdehnung der 
Lagerstatten von nutzbaren Mineralien. Fallt das altberilhmte Falun 
schon aus deren Grenze hinaus, so fmdet man von ihr sorgsam um
schneben die in seiner unm1ttelbaren Nachbarschaft beginnenden aus
gedehnten ergiebigen Lager von Eisenerzen, so derer von. Grimgesberg, 
deren Phosphorgehalt z T. in Apatitknstallen ausgesondert hervor
tntt und deren Abfuhr eine besondere Eisenbahn nach dem Hafen von 
Oll.elosund beschaftigt. Das mittlere Schweden ist so reich an ihnen 
(Norberg, Persberg, Dannemora), daB man die abgelegeneren von 
Schwedisch-Lappland lange wemg beachtete Erst die Erfindung des 
Thomas-Vcrfahrens zur Entphosphorung der Eisenerze sicherte auch 
den Lagerstatten jenseits des Polarkreises grundliche Erkundung, Er
schhel3ung und Verwertung durch den Fernverkehr von den Hafen 
der Ofoden-Bahn, Lule:i und Narvik aus Wie absonderlich gestalten 
s~eh zwischen diesen Seeplatzen, die 476 km ausemanderliegen, die Da
s.c msbedmgungen der heiden groJ3ten Bevolkerungszentren der Polar
welt Kiruna (9000 Emw) und Malmberget-Galhvare (mit Koskullskulle 
12700 Emw), die emsam im Wechsel von Mitternachtssonne und 
!anger Wmternacht (m Kiruna 67° 51' uber emen Monat) Ihre Arbeit ver
nchten beim Licht der weiBen Kohle, die Ihnen auch mit elektrischem 

1) Stora Kopparbergs Bergslags Akhebolag Ofwers1kt af defs hlstona 
Besknvmg ofwer defs werk och mrattnngar 1347-1897 Falun 1897. 17 S 
4° Unter gle1chem Hauptbtel auch em Heft Mmes and Works in Sweden 
Falun 1907 u S und 18 Tafeln q~r gr go 



SchmelzprozeB einen steigenden Anteil an der Verwertung der Erzschatze 
verheiBt.- Wie das Kraftwerk von Porjus (362m) am Luleaalf mit Aus
nutzung von 75 m Gefhll schon jetzt ein groBes Beispiel des hohen 
Wertes arbeitsamen Wassers gibt und in vormaliger Polaremode 
rilhriges Leben weckt, so werden stch kunftig wie Perlen an Schmiren langs 
den von kraftigen Stufen unterbrochenen Gewassem schopferische Werke 
aufreihen, und der Geographie fallt hier die Aufgabe zu, in plan
voller 'Oberlegung die vortellhafteste Ortswahl zu treffen fur Statten 
der Konzentration von Arbeit und Lebensfreude. Solche Gedanken
faden spinnt bereits H. Ahlmanns prachtige Studie ,The economical 
geography of Svedish Norrland" (Geogr Annaler 1921, 97-164). Die 
Grundlage fur solch em die Zukunft vorbereitendes Nachdenken schafft 
in beharrlicher Einzelarbeit die Erforschung des wichtigen Wasser
netzes Schwedens unter Filhrung von Dr. Axel Wallen, dem Direktor 
des Hydrographischen Bureaus in Stockholm, up.ter dessen manmg
fachen Veroffenthchungen (Arsberattelse und Arsbok m jahrlicher 
Periode, Meddelanden in zwangloser Folge) flir unsren Gegenstand 
am wichtigsten die Forteckningar over Sveriges Vattenfall, die SpeZial
untersuchungen der Gefallverhaltnisse der emzelnen Flilsse sind mit 
besondrer Feststellung der verfugbaren Wasserkrafte. Von den mehr 
als 100 Folioheften m1t groJ3en graphischen Darstellungen liegt schon 
eine Reihe besonders wichtiger vor, namentlich die norcli.schen: Lulefl}f 
und Umealf So legt Schweden in rustigem Fortschritt, wie in geo
logischer auch in hydrographischer Forschung, die wissenschaftlichen 
Grundlagen genauer Kenntnis seiner Landoberflache im Thenst seines 
planvoll aufstrebenden wirtschaftlichen Lebens. In der Eisengewinnung 
bereitet s1ch deuthch durch Verwertung elektrischer Energie ein all
mahllcher Umschwung vor, der ein noch heute groBentells nur noma
disch, von seBhafter Kultur nur hochst vereinzelt besiedeltes Gebiet 
hoher Breite ausstatten soU mit Werkstatten intelligenter Menschen
kraft. Ftir dle Forts~hritte dieser Entwicklung liegen alle inneren Vor
bedingungen gunstig, aber natilrlich bleibt auch Schweden nicht ver-

, schont von den lahmenden Wirkungen des Weltkrieges und der Zer
rilttung des europaischen Wirtschaftslebens. Das Bild der schwe
dischen bergbaulichen Produktion, wie es zusamni:enfassende Dar
stellungen vor dem Krieg entwarfen, so J. Guinchards Historisch
Statistisches Handbuch des Landes 1913 2 II, 249-355, so die kenntnis
reiche Wtirzburger Dissertation ilber Schwedens Wirtschaftsleben von 
Carl Frahne 1914, 166, ist keineswegs soweit von den jungsten Nach
weisungen der schwedischen offiziellen Statistlk (Bergshantenng. 
Berli.ttelse for ar 1920 av Kommerskollegium 1921) ilberholt, wie man 
erwarten sollte. Wa.hrend es hier auch neuerdings an Rtickschlagen 
nicht}ehlte, ist di~ steigende Verwertung der Wasserkrafte (Statens 
Vattenfallswerk ar 1920 av Kung!. Vattenfallsstyrelsen 1921, 141) auf
fallender vorgeschntten Mit warmem Anteil folgen wir jedem Zeichen 
des neuen Aufschwungs der Nordgermanen, wenn auch ftir uns dle 
nachste Zukunft noch hoffnungsarm ist. 
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Das geographische Bild der Steiermark. 
Von Prof Dr. Robert Sieger, Graz. 

Vortrag gehalten in der Ges. f. Erdk am 10 I. 1921 

An der Steiermark in 1hren alten Grenzen und m ihrer heutigen 
Verstummelung soll d1e naturliche Gliederung eines geschichtlich er
wachsenen Landes und die Eigenart naturgemaBer und naturwidriger 
Grenzlinien in den Alpen gezeigt werden. Diese sind ein' naturlicher 
Grenzgilrtel zwischen GroBstaatbudungen, aber selbst groB und eigen
arbg genug, 'urn ein Trager eigenen geschichtlichen Lebens, der Nahr
boden von Kleinstaaten und Landern zu sem. Dber gangbare PaB- und 
We1deregionen ubergre1fend, aber an Steilkammen und in Engpassen 
gehemmt, erweisen d1ese pohtischen Bildungen, daB weder die adnatische 
Wasserscheide noch d1e Sprachgrenze die Kraft hatte, politische Macht
grenzen an s1ch zu binden. Solche sind be1den Nachbarn am gunshgsten 
und daher am stabusten, wenn sie weder als einseitige Schutzgrenzen den 
Verkehr absclmuren noch ihn als offene Verkehrsgrenzen zersplittern, 
sondern wenn sie naturhche Verkehrsgebiete umschlieBen und den Aus
und Eintntt auf erne beschrankte Zahl gunstiger, deutlicher, schmaler 
und Ieicht uberwachbarer Pforten konzentrieren, von denen dadurch 
Jede emzelne eine gewisse verhaltnismaB1ge Wichtigkeit erlangt. Ver
kehrsgebiete sind aber nicht ohne weiteres m1t hydrographischen Ein
heiten gleichzusetzen. Wie die klemsten natti.rlichen Einheiten, die 
Talschaften, oft nur gut abgegliederte Teile ,von solchen umfassen, 
d11:ose abu nicht selten ilber Talwasserscheiden und Joclier mit anderen 
verem1gen, so gilt dies auch von ihren Zusammenfassungen zu hoheren 
Ordnungen, Gauen, Landschaften und Landern. , 

Die eigentumhche Gestalt der bishengtn Steiermark, ihr -Dber
grelfen uber mehrfache Wasserscheiden und ilber d1e Sprachgrenze 
ze1gt, daB sie keine geographlsche Emheit hoherer Ordnung 1st. Deut
hch sondern sich "drei Landschaften, die Nord· oder Ober-, die 
?lhttel- und die Sudste1ermark {wie ich den sudhchstc~n Teil nen
nen mochte, urn d1e ubhche unscharfe Begrenzung der ,.Untersteier
mark" auszuschalten). Ihre gegenseitlge Zuganghchkeit und wirtschaft
hche Erganzung begunstigte den ZusammenschluB und die Entwick
lung emes gememsamen Zentrums im mittelsteirischen Graz. Alle drei 
aber smd m1t dem Drauland Karnten zu einer hoheren Einheit, Inner-



osterreich, verknupft. Dessen verkehrsgeograplusches Band bildet em 
Grundgerust von Verkehrswegen, ahnhch dem Trroler Wegdreieck, das 
gerade im Eisenbahnzeitalter das Obergewicht uber altere Verkehrs
gliederungen gewonnen hat, das ,innerosterreichische Bahndre1eck" 
Bruck-Marburg-Villach. Verfolgen w1r indes d1e einzelnen Ober
glmge und Durchgange, so sehen wir, daB jede der dre1 steirischen Land
schaften erwachsen ist aus einer Gruppe mitemander gut verbundener 
naturlicher Gebirgsgaue, und daB Jede von ihnen nach den betden an
dern sich starker offnet, als nach den umhegenden Gebieten, auch nach 
dem starker individualis1erten Karnten. So entgmgen s1e der AnZiehungs
kraft der umgebenden Zentren, sowohl der danub1schen W1en und Lmz, 
wie des sudalpin-dinarischen Laibach und innerhalb Innerosterretchs 
des Klagenfurter Beckens; gememsame Grenzen schheBen s1e durch 
Engpasse und massige Erhebungen besser gegen diese ab, als eine strikte 
Wasserscheidengrenze dies vermochte. Die Stetermark als Ganzes war 
also ein verkehrsgeogtaphisch engverbundener Komplex von Land
schaften, dessen natilrliche Verbindung gerade durch dte Ausgestaltung 
des modernen Verkehrswesens enger geknupft wurde Dabei hat sich 
lediglich die Stellung emiger Grenzgaue verschoben, so die des Lun
gaues in den stemschen Verkehrsbereich herem, die der Manazeller 
Gegend aus ibm hinaus. 

Kern- und Mittellandschaft ist die :&httelsteiermark, das man
nigfaltig gestaltete Senkungsfeld innerhalb des groBen, durch Bruch
lmien und Verwerfungen geschaffenen Urgebirgsbogens vom Wechsel 
his zum Bachern, der Solch den treffenden Namen des Steinschen 
Randgebirges verdankt. Da er sich nach Osten offnet, fehlt dort im 
sanft sich austonenden Hugelland erne scharfe Grenze; die letzten ter
tili.ren Vulkanhugel und die Sprachgrenze bteten die emz1gen Anhalts
punkte Da das Randgebrrge ferner im Suden nicht so we1t ostwarts 
reicht wie im Norden, so ergeben sich verschiedene Moghchke1ten fur 
die sudliche Abgrenzung des Mittellands Was nordhch vom Rand
gebirg und dem Bruck-Frohnleitener Murdurchbruch liegt, 1st Ober
steier; die Landschaften westlich vom Randgebirge gravitieren nach 
dem Klagenfurter Becken und gehoren daher auch zu Karnten Aus 
diesem fuhren •zwei Naturwege gegen Osten. Der erne ist das in den 
siidlichen Flugel des Randgebirges eingeschmttene Engtal der Drau 
zwischen Unterdrauburg und Marburg. Es schneidet von dem wal
digen, menschenleeren Mas.siv des Bachern einen nordlichen niedr1gen 
und Ieicht iiberschreitbaren schmalen Ast, den Posruck, ab Der 
Durchbruch selbst ist aber ein geschlossenes Verkehrsgebiet, das von 
dem Marburger Verkehrsknot~n am Ausgang in d1e Drane bene beherrscht 
wird. Mtt ibm ist er ein sprachlic}les M1schgebiet mit 40000 Deutschen 
und 36ooo Slowenen, wahrend die Grenze des rein deutschen Gebiets s1ch 
an den Posruck halt: Den zweiten Naturweg von Unterdrauburg nach 
Marburg bildet ein Strelfen niedrigen Hugellandes, der mit der Pforte 
von Windischgraz beginnt und nur von bescheidenen Hohenrucken ge
quert wird, ich nenne diese Umgebung des Bachern an semer Sudse1te 
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den sudstetnschen Grenzkorridor.1) l\Itt urn so mehr Recht, als er 
dte Grenzzone zwischen dem auseinanderlaufenden Zentralalpenland, das 
:Krebs (Landerkunde der osterr. Alpen 343££) im geographischen Smne 
, Innerosterretch nennt, auf der einen, dem jungen Faltenland der sud
' lichen Kalka! pen auf der andern Seite, somit auch zwischen atlantischem 
und paZlftschem (Schollen- und Faltenlands-) Typus der Magmen, und 
zwischen mttteleuropaischer und illyrischer Flora bildet. Der erste 
Sudalpenzug, der Weitenstetner Zug von Krebs, die niedrigere Fort
srtzung der Karawanken, ist somit gletch' diesen t'Ine Naturgebiets
' und eme Naturgrenze, der mcht durchaus wasserscheidende, aber ge
, rade an den Durchbruchen schwer durchgangige Zug ist auch zu schmal, 
: um etwa gletch dem brett en Bachern als eine selbstandige Teilland
: schaft niederer Ordnung gelten zu konnen. Er bildet vor allem eine 
,Begrenzung und bietet stch einer pohtischen Grenzlime urn .so ent
schtedener an, JC unzweckmaBtger deren Fuhrung 1m o.ffenen- Korridor 
\\are Ich erbhcke daher nicht mehr im Bachern, sondern im Weiten

: stemer Zug die geographtsche Sudgrenze der Mtttelsteiermark. 
Nach dieser Begrenzung seien dte einzelnen Landschaften weiter 

geghedert:>.). Die Oberstetermark umfaBt zunachst 1 den Mur
Murzgau Er reicht rrnt der Bruchhnie und der Beckenreihe, welche 
dte betden Flusse verknupfen, und mit nordlichen Parallelfurchen von 
gletchem Charakter wetter nach Westen als der Nordrand des Steiri
schen Randgebirges Dte Murlime begrundet so dte westliche Aus
btegung des Oberlandes, dte durch dte PaBgebiete des Obdacher und 
Neumarkter Sattels gegen Karnten begrenzt wrrd. Der Mur-Miirzgau, 
der nordwarts bts an den FuB der Ntedern Tauern und der nordosthchen 
Kalkalpenplateaus retcht, wtrd insbesondere durch dte durchgangige 
Zone der Etsenerzer Schieferalpen engverbunden mtt dem 2. Ennsgau, 
dem stemschen Teil ·des Ennstals, der durch Engpasse nach oben und 
nach unten begrenzt 1st, und dem Gebiet des Nebenflusses Salza. tTber 
seine Wasserschetde gnff dte Stetermark an mehreren Stellen noch 

I wetter nordwarts, so z B., dmch em fruheres Verkehrszentrum ange-
zogen im Manazeller Gebiet. In groBerem MaBstabe geschah das im 
3 stetnschen Salzkammergut, dem Quellgebiet der Traun. Hier 
hat eme flache Doppdwasserschetde dte pohtische Ausdehnung mcht 
behmdert, wohl aber vermochte das eine vor dem Bahnbau verkehrs
lose Schlucht und stetle, wenn auch niedere Obergange. So ist der 
Dachstem zwtschen dem ~ngpaB Mandling an der Enns und der Kop-

') Se1t d1es 1m Februar 1921 mederge>chneben wurde (als Auszug emes 
\'ortrag> 1m Januar), 1st fur d1esen Namen auch d1e Beze1chnung ,.sudste1nsche 
Randfurche" vorge~chlagen worden, d1e 1ch gerne annehme. 

2 ) Gute D1enste le1sten dabe1 d1e tektomsch-rnorpholog1schen Kartchen m 
Krel>»' ,.Landerkunde der o~terre1ch1schen Alpen" Ferner se1 auf meme Dar
legungen m der Denkbchnft ,.D1e Sudgrenze der deutschen Ste1ermark" (Graz, 
akad Senat 1'l19) und ul>er d1e Termmol9g1e der pohtlschen Grenze (Ze1tschr 
d Gesellsch f Erdk Berhn 1917 und 1918) hmgew1e~en D1e Landschafts
~chi!derungen m den D1chtungen von Rud Hans Bartsch befned1gen aucl;t den 
GC'ographen 
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penschlucht an dcr Traun der nordwestliche Grenzpfeller des Landes, 
sein vielbesungenes Wahrzeichen geworden. 

In der Mittelsteiermark tntt uns eine weniger groBzug1ge 
Gliederung entgegen. Das Randgebrrge mit dem umschlossmen Sen
kungsfeld (,Grazer Bucht" der Geologen) entspricht als Ganzes etwa 
dem Mur-Milrz- oder dem Ennsgau. Aber das Mittelland ghedert stch 
nicht wte diese in verschiedene Talschaften von gletchem Typus, sondern 
in kleinerer raumhcher Erstreckung begegnen Gebiete von recht ver
schiedener Hohe und Beschaffenheit Wrr milssen also hter mehr ms 
Einzelne gehen. Wenn WII dte innere Abdachung dfs nordlichen und 
westlichen Bogenteils den Landschaften zuteuen, zu denen ste sich ab
dachen und mit denrn sie verwachsen, so bletbrn uns noch zu unter
scheiden: I. das Grazer Schollenland, dessen palaozmsche Kalk
stocke (Hochlantsch, SchOckl) sich von den Kuppen und Rucken des 
Urgebfrges sch~f absondern; 2. das vorwiegend tertiare Hugel- und 
Riedelland derWeststeiermark (Kamach-Sulm-Gebiet) m1t der klei
nen Gebirgsmsel des Sausal; 3· die Murebene (Grazerund Letbnitzer
feld); 4· das tertlare Hugel- und Rledelland der Oststeiermark rrut 
der wenig ausgep1agten Wasser~cheide zwischen Raab und Mur und den 
zahlreichen Kuppen vulkamschen Gesteins; 5 dte schon geschilderte 
Landschaft des Bachern-Posruckgebiets mit dem Talgau der Drau
enge. An den Posruck schheBt sich rm Siidosten 6 das Terbargebiet 
der Windischen Bilhel. Hier bnngen die we1tgehende klem
hugelige Zerschnittenheit des Terrains, der Wembau und dte durch ilin 
und durch uralte Wirtschafts- und Rechtsverha.Itnisse bedingte Eigen
art der Siedlung, die nianmgfachen Auswirkungen des slowemschen 
Volkstums neue Zilge in das Landschaftsbild, die sich groBenteils Wle
derfinden in den tertiaren Landschaften des schon besprochenen 7· sud
s teirischen Grenzkorridors und vollig unverandert in dem 8. Hugel
land der Kollos, das von den Windischm Buheln durch das 9· Pet
ta uer Feld getrennt wird. Man pflegt daher dtese Landschaften und auch 

1das Drauengtal zur ,Untersteiermark" zu rechnen, wahrend ich dte 
Mittelsteiermark his zur naturhchen Verkehrsschranke des Weitensteiner 
Zugs ausdehne. Das dreieckige Draufeld (Pettauer Feld) wird im Sud
westen scharf begrenzt durch eine menschenleere Sumpfgegend (Schre
ten urn Pragerhof) und medere Bodenschwellen, die quer durch den 
Grenzkorridor vom Bachern zum Weitensteiner Zug leiten (Kersch
bacher Tunnel), so daB ich hier von einem doppelten ,Wall und Graben" 

· sprechen und die Moglichkett emer.Staatsgrenze uber Bachern, Kersch
bacher Tunnel und osthchen Weitenstemer Zug in ernste Erwagung 

,ziehen konnte. (Vgl. die Grazer Senatsdenkschrift und lhre Siedlungs
karte!) • 

In der Stidsteiermark sudlich vom Weitensteiner Zug treffen 
wir zunachst eine Teillandschaft von auBerordenthcher Geschlossen
heit: ·r. den Sanngau, der im Westen von dem Hochgebrrge der Sterner 
Alpen begrenzt wrrd. Aile die Gewasser, die sich bei seinem wrrtschaft
lichen und geschichtlichen Mittelpunkt Cilh vereinigen und eine An-
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zahl groBerer Becken entwassem, fuhrt die Sann in ihnm Durchhruch 
zwischen Cilli und Steinbruck der Save zu Nach Sudwesten le1tet aus 
dem Sanngau ein heute hedeutungslos gewordener, emst wichtiger 
Ohergang (Trojanapaf3) nach Krain. Im Osten ist das Gehiet der ohe
ren Sotla (Roh1tsch) verkehrsgeographisch ein Teu des Sanngaus ge
worden. D1e 2 sudsteirische Landschaft ist die der Savezuge heider
seits des Sanndurchhruchs .his zum bstlichen GrenzfluB Sotla und his 
zum Engtal der Save im Suden. Dieses hudete in alterer Zeit eine scharf 
trennende Naturschranke und war daher eme gute Landesgrenze, his 
es der Bahnhau Laihach-Agram als Verbindungsghed zwischen Krain 
und Kroatien m das Verkehrsnetz des alpin-dmarischen Grenzgehiets 
vollig einhezog. Den Sanngau kbnnen wir dagegen noch als Zwischen
Iandschaft zWlSchen dem mittelsteirischen Wirtschaftsgehiet (Zentren 
Graz und Marburg) und dem des Sudens hetrachten, dle his zum Um
sturz den Emwirkungen von Norden her starker unterlag. Er war zur 
Zeit der Grafen von Cllh Ausgangspunkt eines selhstandlgen und starken 
pohtischen Geblldes. · ' 

Wenn d1e literanschen Vertreter der deutschen Steiermark1) unter 
Verzicht auf den bstlichen Teil der Windischen Buhel {von der Linie 
Pof3nitz-Trieheinbach ostwarts) die Sudgrenze im Weitensteiner Zug, 
als auf3erste Ruckzugslinie allenfalls sudlich von der Windischgrazer 
Pforte, uher den Bachern und die sudwestliche Urniahmung des Pet
tauer Feldes vertraten, so waren sie dahei auch mit der geographischen 
und insbesondere verkehrsgeographischen Sachlage in guter Oberein
strmmung. Der Fnede von St Germain hat dieser nicht Rechnung ge
tragen Er zieht d1e Grenze auf der wemg trennenden Wasserscheide des 
Posruck, dann an politiSchen Bezirksgrenzen zur Mur hei Spielfeld und 
dann in diesem FluB durch die einheithche Ehene des Leihmtzer Feldes. 
S1e zerreif3t nicht nur geographische Zusammenhange und das natiir
hche Verkehrsnetz, sondern hefert dem Stidslawenstaat auch die mi-, 
htarlSche Beherrschung der Weststeiermark und auf3er den 40000 

Deutschen des Mischgeh1ets' auch noch gooo aus dem geschlossenen 
reindeutschen Sprachgeh1et aus So steht sie- hier durchaus im Wider-

- spruch m1t den Anforderungen einer guten, den Fneden und das Ge
delhen der heiderseitigen Anwohner verburgenden Grenzfuhrung. 

1 ) Vgl auBer der Senatsdenkschnft msbes. H. P1rchegger, Das ste1nsche 
Draugeb1et em Te1l Deutschosterreichs, Graz 1919, d1e Mitteilungen des Verems 
Sudmark m Graz und die Flugblatter fur Deutschosterre1chs Recht Nr 2, 19, 
23, 25, 27, 30 und 36 (mit Schlechter Karte), kurz behandle iCh die Grenzfrage 
m Karnten und Steiermark m dl"r ,.Deutschen Kultur m der Welt" VI, Heft 4/ 
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Sardinien. 
Landeskundliche Beitraget). 

Von Dr. E. Scheu. 

Man 1st leicht geneigt, Sard1men rmt dem nur 12 km entfernten 
Korsika zu vergle1chen, urn so mehr, als be1de Inseln den gro13ten 
Rest der tyrrhemschen Landmasse darstellen. D1e mehr als 2~mal 
grb13ere Insel Sardinien steht aber an Erhebung urn fast 1000 m hmter 
J{orsika zuriick, und d1esem Hohenuntersch1ede entsprechen auch 
Unterschiede in den Landformen. Wahrend Korsika von einem Grat
und Kammgehirge zum gro13ten Teil eingenommen wird, mit ausge
pragten Wassersche1den und mdividuellen Tallandschaften, von denen 
Jede eine Welt fur sich bedeutet, herrschen auf Sardmien die Mittel
gebirgsformen mit breiten Rucken und Plateaus Daneben ist em aus
gepragtes Hugelland entw1ckelt, von Ebenen durchzogen, welche die 
Wegsamke1t der Insel sichern. Ebensowemg haben dlese be1den Inseln 
eine Ahnlichkeit in der honzontalen Gliederung; denn gegen dre durch 
tiefe Buchten und Golfe_ gelappte korsrsche Kuste wirkt der Umn13 
Sardiniens plump, und die Alten haben seine Gestalt mit einer Sandale 
verglichen (37). Deshalb fehlen Sardmien dle gro13artigen Naturhafen 
Korsikas, welche dort allerdings praktisch merst zur Bedeutungslosig
kett verurteilt sind D1e inneren Beziehungen der heiden Inseln smd 
dagegen gro13er. Der groBe Westtell Korsikas mit den hochsten Grpfeln 
Wird von gramtischen Gestemen aufgebaut, welche srch uber die schmale 
Stra13e von Bomfacio m1ttels kleinerer Inseln nach Sardmien fortsetzen 
und dort den gro13eren Tell des Ostens aufbauen, und, biswerlen von 
Schiefern umhullt, bis zur Sudostsp1tze, dem Kap Carbonara, zu ver
folgen sind. D1eses groBe sardokorsrsche Granitmass1v 1st erdgeschicht
lich von hochstem Interesse, da es nach Tornquist (27, 28) dle Grenz
harre des alpmen und germanischen Triasmeeres bildete und dre fazwllen 
UnterschiedeinderAusbildung der Trias verursachte, welche Gumbel 

1) Durch dte Unterstutzung der Veremtgung der Forderer und 
Freunde der Un1vers1tat Letpztg wares nur vergonnt, m den Sommer
fenen 1921 dte Insel zu beretsen Durch dte Empfehlung des Herrn Geh Rat 
Prof. Dr Partsch fand tch dte wettgehende Forderung durch Herrn Prof 
Taramelh m Caghan Mtt Freuden gedenke 1ch auch der guten Aufnahme, dte 
1ch iiberall auf der Insel gefunden babe Allen denen, dte das gute Gehngen der 
Re1se ermoghcht haben, set auch hter herzhcher Dank gesagt 
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durch das hypothehsche vmdellZlsche Gebirge des Alpenvorlandes zu 
erklaren suchte. Auf der \Vcstseite dieser Gramtbarre, namhch in der 
Nurra und lglesiente Sardiniens, ist die Trias in der Form unseres germa
nischen Buntsandsteins, l\Iuschelkalks und Keupers ausgebildet, 
wahrend auf der Ostse1te des gramtenen Kors1ka und auf der italie
mschcn Halbinscl d1e Trias wie in den Alpen enhvickelt ist (29). 

Auch fur dle tektonischen Verhaltnisse ist das Granitmassiv eine 
wiChtlge Grenzscheide, da nach der. karbonen Faltung, welcher dle 
altpalaozmschen Schichten der ganzen Insel unterworfen wurden, nur 
1m Westen Sardmicns eme Faltung der mesozoischen Sedimente, und 
zwar nach Tornquist m jungkretazischer Zeit eintrat, wa_hrend die 
Jura- und Kreidebildungen Ostsardiniens an keiner Faltung teilnahmen. 
Diese alte Grenzscheide wurde dann m der Terharzeit nochmals auf 
das lebhafteste betont durch den Grabenbruch des Campidano, welcher 
d1e sudwestliche Gebirgswelt isoliert, und durch die groBen vulkanischen 
Ausbruche, welche dem ganzen \V.estrand der alten Barre folgen von 
der Coghmasmundung 1m Halbierungspunkt der Nordktiste bis in die 
wettere Nachbarschaft von Cagliari im Suden. 

Diese groBen geologischen Ereignisse bedingen eine Anzahl natur
hcher Landschaften, welche durch das Gestein, Hohenlage und Klima 
sich m Untergruppen zerlegen lassen. Den groBen landschaftlichen 
Gegensatz blldet aber das groBe Granitmassiv mit seinen Schieferhiillen 
von Ostsardinien gegenuber dem ganzen ubrigen Westen, der haupt
sachlich von terharen Sedimenten und vulkamschen ErguBgesteinen 
aufgebaut Wird. Und da es altere und jtingere vulkanische Bildungen 
gtbt, sind dle ersteren weit starker abgetragen als die letzteren, so daB 
auch in dlesen Gebieten deuthche Unterlandschaften sich finden. Der 
Jungste tektonische Vorgang, der den Campidano geschaffen hat, 
schne1det endlich im Sudwesten der Insel das Granit- und Schiefer
gebirge der Iglesiente ab. 

A. Die Landschaften. 
Die lglesiente. 

Im Westen der Campidano-Ebene erhebt s1ch em Bergland, das 
geologisch durch das Auftreten der germanischen Trias von besondereQl 
Interesse 1st, die s1ch uber die gefalteten Schiefer lagert. Bornemann 
hat das Verd1enst, an dieser sardischen \Vestkilste zum erstenmal diese 
Tnasfestgestelltzu haben. NachTornquist hat in diesem Siidwesten 
der lnsel noch eine JUngkretazische Faltung stattgefunden, der aber 
morphologisch nicht die Bedeutung zukommt wie in der Nurra. Die 
Benennung dieses Gebiets ist nicht ganz emheitlich. \Vahrend noch 
Tornq u1st den nordlichen Teu als Iglesiente dem sudlichenSulcis gegen
uberstellt, w1rd hauf1g das gesamte Bergland als lglesiente bezeichnet, 
z. B. auch auf der Karte des italiemschen Touringclubs, und wir wollen 
uns diesem Brauch anschlieBen. : 
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Das Bergland rlcr Iglesiente wird durch eine bis zu ro krn breite 
Quersenke in einen nordlichen und stidlichen Abschnitt geteilt. Beiden 

I. Geol.-tektonische Gliederung Sardiniens. 

1a, 
2 

3 
It 
5 
6 
7 

v 

G Gallura: A Anglona; !' !'urra; 0 Ogliastra; C-C Campidano; I lglesiente; 
1 Grundgebirge mit gefaltetem Palaozoik.um; za Pala.ozoikum der Nurra; 2 Jura· 
kalke der Toneri; 3 Ob. Jura u. Kreide; 4 Eoza.n; 5 Miozan; 6 Trachyte u. Basalte; 

7 Junge Aufscbi.ittungen; V Verwerfung; 1832 Gennargentu; 1050 Mt. Ferru. 

gemeinsam ist der Aufbau aus gefalteten palaozoischen Schiefern und 
Kalken, in welche Granitmassen eingedrungen sind; beide Teile fallen 
langs Bruchlinien steil zum Campidano und zu der Quersenke von 
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Iglesias ab Aber wesentlich unterscheiden ~sich beide Telie durch ihre 
Gliederung und ihre Beztehungen zur Westkuste. Am sudlichen Be~g
land 1st namlich das Eozlm in einem nach Westen geoffneten Kessel 
emgesenkt, dessen tektomscher Charakter 'durch das Auftreten von 
Trachyten und deren Tuffe betont, wird, welche sich als ein Hugelland 
aus den bretten ebenen Flachen des' Beckens erheben. An dtesen Kessel 
schlief3t stch eme schmale Kustenebene, welche durch dte Aufschutbm
gen des Palmasflusses erwettert und durch dfe Verfrachtung des Schuttes 
durchdteMeeresstromungen sowe1t mttdervulkanischeninselS An tioco 
verbunden wurde, daf3 eine Straf3e m1t Hilfe von Bruckenbauten nach 
der Insel hmubergefuhrt werden konnte Zwischen der Insel Antioco und 
der Kustenebene ist auf diese Wei~e der Golf von Palmas entstanden. 

Unter dem ganzen zu dieser Kilstenebene sich abdachenden Ge
btet versteht man die Landschaft Sulds, nach dem antlken Haupt
erzhafen nahe dem heutigen San Antwco benannt, welcher etwa bis 
zum Jahre 1000 bestanden hat, bis er von den Sarazenen zerstort 
wurde Die Landschaft Sulcis war fur dte Romer nicht nur durch ihre 
Bergwerke, sondern auch thres fruchtbaren Bodens wegen als Getreide
gebtet wichtig. Durch dte Ptratenzuge der Sarazenen ist das wirtschaft~ 
hche Leben dteser Landschaft vermchtet und die ubriggebliebene Be
volkerung von den Eroberern beeinfluf3t worden. In Erinnerung daran 
nennen sich dte durch thre dunklere Gestchtsfarbe sich auszeichnenden 
Sarden Maureddt oder Maureddus, deren Dialekt besonders zahl
reiche arabische Worte enthalt. 

Neben einer Anzahl kleinerer Ortschaften besttzt das fruchtbare 
Sulcts zahlretche Emzelsiedlungen, deren Bewohner stch vornehmlich 
mtt Ackerbau beschaftigen Dem Ble1- und Zinkbergbau der Gebirgs
umrahmung dtent eme Mmenbahn, welche zu dem unbedeutenden Porto 
Botte am Golf von Palmas fuhrt. -

Gegenilber der Insel S. Pietro verschmalert sich dte'junge Kusten
ebene bedeutend, weil sich hier eme Eozantafel einstellt, dte nach' Osten 
.fast bts zur Wasserschetde reicht Zu dieser Tafel ste1gt man von der 
Kuste aus zuerst auf eme etwa 70 m hohe zerschnittene Flache, uber 
welcher stch eine hohere uber 200 m uber dem Meere erhebt. 'Und 
dazwtschen scheint stch noch eme etwas uber roo m Jwhe Flache ein
;mschieben, dte m die ISO m hohe Wasserschetde ganz allmahlich uber
geht. Wir werden denselben Flachen an anderen Stellen der Insel wieder 
begegnen Dtese Eozanschichten bergen Braunkohlen, die benachbart 
zum Erzbergbau ganz besondere Bedeutung haben und we1t mehr 
Arbetter beschaftigen als die sardischen Steinkohlengebiete des ost
lichen Gebtrges Der wichtigste Hafen an dteser Kuste ist der Porto 
Vesme fur dte Erzausfuhr der Iglesiente, er ist m1t Iglesias durch eine 
Mmenbahn verbunden. 

Im Osten wird dte Sulcis von einem stark zerschnittenen Gebirge 
umfaf3t, dessen in Nord-Sud-Richtung sich anordnende Gipfel mehrmals 
tausend Meter Hohe uberschreiten, und das besonders im Granitgebiet 
kuhne Formen aufwetst. Die tiefen, engen, nach dem Golf von Caghari 
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sich offnenden Taler sind od und menschenarm Zwischen d1esen Golf 
und den Gehirgsahfall schieht sich eine schmale Kustenebene em, d1e 
ehenfalls terrassenf6rmig gegen das Gehirge ansteigt m ganz ahnhchen 
Ahstanden, wie an der \Vestseite von Sulcis Auf dieser schmalen 
Kustenehene erheht sich Pula (18oo Emw ), das em fur Fremde morde
risches Klima hesitzt. Sudosthch davon smd an der Kuste die Rumen 
des phbmzischen Nora, das auch zur Romerzeit nehen Carahs eme der 
hedeutendsten Kustenstadte der Insel war. 

Die Taler der Sudkuste smd wieder etwas starker hesiedelt, da 
neben einer Reihe von Bergwerken das durch seme Tonpfeifen hekannte 
Dod Teulada (28oo Einw). das alte Tegula in einer sonst armen Gegend 
sich hefindet, das d1e hohen, terras~nartlg aufsteigenden Schieferhange 
his hoch hmauf angebaut hat 

Zur Landschaft Sulcis rechnet man auch die heiden vorgelagerten 
Inseln S Pretro und S. Antioco. Letztere hat auf Ihrer Sudostseite 
emen Sedimentkem, eme Kreidescholle, welche den klemeren hasal
tischen Suden vom gro3eren trachytlschen Norden trennt. In statt
lichen Khffs sturzen die vulkanischen Gesteme zum l\Ieere ah Im 
Osten und hesonders im Norden smd auch kleine Ebenen entwickelt, 
die vor allem mit Wem gut angehaut sind Die emztge groBere Siedlung 
1st S. Antioco an der Ostkuste mit 44oo Einwohnem. Bedeutend starker 
besiedelt ist dte kleinere, ganz a us Trachyt aufgehaute Insel S. Ptetro, dte 
2II m Hohe erreicht und ebenfalls prachtlge Steilahfalle zur Kuste auf
wetst. Kleine ehene Flachen trifft man an der Ost- und Sudkuste, die mit 
Ein.zels1edlungen uhersat sind, dte his m die hochsten Tetle hinauf
reichen. Die einzige geschlossene Siedlung 1st Carloforte mit 7100 Em
wohnem, ein Stadtchen von mannigfacher Bedeutung, da es sich 1eh
haft am Erztransport der Igles1ente hetetl1gt und zugle1ch der wichtigste 
Hafen fur den Thunfischfang 1st. Sudlich derStadt hegen d1e g-10000 
Tonne,n hefemden Salzgarten, deren Salz gleichze1tig fur die Kon
serviernng der Thunf1sche dtent. Die Bewohner von Carloforte sprech~n 
genuesisch; sie wurden, aus der tunesischen Gefangenschaft hefreit; 
erst im 18. Jahrhundert hier angesiedelt. 

Das' nbrdliche Bergland der Iglesiente hildet annahemd m semem 
UmriB ein gleichschenkhges Dreieck mit der Quersenke von Iglesias 
als Basis Es 1st weit geschlossener als der sudltche Teu und erreicht 
in den M. Lmas 1236 m Hohe Urn diese hochste Erhebung gruppieren 
sich eine Anzahl Gipfel uher 1000 m, die siCh ganz nahe an die Campi
dano-Ebene heranschiehen Es macht ganz den Eindruck, als oh bier 
noch Reste des gefalteten Rumpfgehtrges in hescheidenem AusmaB er
halten waren, das sich allmahhch gegen die \Vestkuste senkt, wo eme 
Anzahl hreiter Ruckel} in etwa 650 m vorkommen Auch von Suden her 
fallt die horizontale, nur letcht hewegte Lmie des Gebirges auf, dessen 
Schiefer und Kalke Faltungen und Uherschiehungen erfahren hahen, die 
in dem emfachen Bild der Hohenverteilung gar mcht zum Ausdruck kom
men Von allen Seiten greifen tief eingeschmttene Taler in den Gebugs
korper ein; die Ahtragung paBt sich der verschiedenen Widerstandsfahig-



• ke1t dcr Gestemc an, arbettet dte Kalke a us den Schtefern heraus, so daB 
m den Emzelformen dle gefaltete Struktur dort wieder erscheint, wo ein 
ofterer Gestemswechsel vorbegt. Besonders schon lassen stch diese Ab
tragungsformen westhch von dem unvermittelten Stetlabfall gegen dte 
Senke von lglestas beobachten, wo dte stetl aufgerichteten Kalke zu 
emer Rethe von Schtchtkammen herausgearbettet worden sind. -

In emem schmalen Sohlental fuhrt die windungsreiche SttaBe von 
Iglesias nach Flummimaggiore; die meist ausgegbchenen Range sind 
vtclfach von Korkeichen bedeckt, und nur selten smd Felsschroffen, die 
dann an unterschnittenen hohen Terrassenschultern auftreten. Rechts 
und links sieht man ab und zu ein Bergwerk, bts man die sanft gerundeten 
Paf3hohen erretcht, von denen dte Straf3e m ein schroffes felsiges 
Tal hmabfuhrt mit schluchtartigen Verengungen und steilen Fels
absturzen. An kleinen Weitungen sieht man von dem Bache berieselte 
:Matsfelder. Es hat zwei Ursachen, daB diese bei Fluminimaggiore sich 
sammelnden Taler weit schroffere und wtldere Formen aufweisen als 
bet lglestas. Beim Abstieg nach Norden sieht man die groBere Be
deutung der Kalke, welche den Hangen thre Stellwandigkeit geben, bei 
der we1t starkeren Zerschnetdung durch dte viel nahere Eroswnsbasis. 
Wahrend Iglesias 176m hoch hegt, befindet sich Fluminimaggiore nur 
noch 86 m uber dem Meer; das Gefalle der nach Westen genchteten 
Flusse ist also bedeutender als 1enes der nach Suden und Osten flief3en
den, demgemaf3 smd die Taler auch tlefer eingesenkt. lnfolge dieser tiefen 
Erosionsbasts 1st auch die Zerschnetdung der kllometerlang nach 
Flumini herabztehenden Gebirgssporne stark fortgeschritten. Ste er
scheinen hauftg als zugescharfte Kamme, deren Flanken wieder von 
vielen klemen Talern, wohl vom Gestein beemfluBt, zu einer 
dtchten zugescharften Kammlandschaft umgestaltet worden sind. 
Schroff sturzen zu den Hauptt;Vern die sanften Flachen des zerschnit
tenen alten Rumpfes herab, uber dessen leicht bewegter Horizontline 
sich nur eimge Gipfel etwas starker erheben. 

In dem engen Tal, dem die groBe Straf3e abwarts nach Flumini 
folgt, smd ofters Terrassen zu sehen, die auf em ruckweises Einschneiden 
des Flusses hindeuten. Auf einer solchen Terrassenflache liegt die einzige 
geschlossene kleine Stedlung S. Angelo, umgeben von emer Anzahl 
Bergwerken an den Hangen. Bei Flummimaggwre kommen mehrere • 
Taler zusammen, und das Haupttal weitet stch pl6tzlich, so daB 
htcr Raum fur die 3800 Einwohner zahlende Siedlung auf der frucht
bdicn Talsohle vorhanden ist. Das Btld andert sich damit wesentlich; 
den mtt Korkeichen und 1mmergrunem Buschwerk bestandenen Hangen 
steht erne lachende Tallandschaft gegenuber: der auch im Sommer noch 
dte me versiegenden Bache die nohge Feuchtigkeit fur einen ilpptgen 
Pflanzenwuchs spenden. Vor den westlichen Winden durch hohe Ge
btrgsmauern geschutzt, hat Flumini eine besonders bevorzugte Lage, 
hinter den geschlossenen Straf3enfronten des Dorfes befinden sich wohl
gepflegte Orangengarten, welche von emem schachbrettahnlichen Be
wasserungssystem durchzogen werden. Auch Weingarten umgeben den 
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• 
Ort. Aber die Haupthedeutung hat Flumll!imaggiore als Wichtiges 
Zentrum des Berghaues; hoch an den Hangen sieht man an alten und 
neuen Halden die Bedeutung dieses Berghaugehietes, und an der Kuste 
ist Buggeru als das reichste Blei- und Zmkbergwerk erwachsen 

Etwa zwei. Kilometer unterhalb FlummimaggiOre hiegt das Tal 
rechtwinkhg nach \Vesten urn und offnet sich dadurch, Immer hreiter 
werdend, gegen die Westwinde, welche feine weille Sandmassen von 
der Kiiste her his an die Umhiegungsstelle des Tales, also Sieben Kilo
meter landeinwarts, verfrachtet hahen, die ziemlich hoch an den Ge
hangen emporreichen und im Stiden des heim Capo Pecora mtindenden 
Flusses die kilstennahen Terrassen hoch hmauf mit einerweii3en Schicht 
uberzogen hahen. Auf diesen Sanden kommen Bestande der auf Sar
dinien sonst seltenen Lariziokiefer vor, die auf Korsika m der unteren 
:M:ontanregion eine so hedeutende Rolle spielen. 

Die SfraBe von Fluminimaggiore nach Guspini am Campidano
rand fuhrt durch zwei voneinander ganz versch1edene Landschaften. 
Zuerst hlickt man in die tiefen,o zur \Vestkuste entwasserten Taler m1t 
ihren ·steilen Talschlussen, dann erre1cht man den 462 m hohen PaB, 
von dem man nach Osten und Nordosten·eine offene Gran1tlandschaft 
iiherschaut, in welche nur ganz flache Taler eingesenkt smd Im Suden 
wird diese Landschaft von den Auslaufem der M. Linas in geschlossenem 
Zuge umrallmt, die von scharf eingeschnittenen Talem z. T. recht schroff 
zerschnitten sind, und zu denen die flache Granitlandschaft gleichsam 
a1s Vorland gehbrt. Im Norden dagegen hleiben die Hohen weit hinter 
den sildlichen zurilck, nur selterr reichen sie uher 700 m empor. Am 
auffallendsten ist aher die Auflosung dieser Hohen m einzelne Berge, 
welche die sanften Formen der plateauartigen Landschaft uherragen. 
Im Osten dieses Plateaus liegt der Berghauort Arhus; hier konnen die 
Westwinde frei iiber dieHochflache hin\fegfegen und haben die vereinzelt 
stehenden Korkeichen zu langen \Vindfahnen ausgezogen. Mit mesem 
Plateau von Arhus hetritt man demnach einen morpholog~sch ganz 
anderen Teil der Iglesiente; der alte, durch tiefe Taler zerschnittene 
Rumpf, der in den M. Linas kulminiert, wird im Norden von groBen 
Verehnungsflachen ahgelost, zwischen denen sich Einzelberge erhalten 
haben .. Diese Flachen ziehen sich von der \Vestkiiste his zum Rand des 
Campidano quer durch das Bergland hindurch. In diese 400-450 m hohe 
FHiche ist hei Arbus noch eine tiefere Verebnungsflache m etwa 330m 
Hohe eingesenkt, welche ihrerseits wieder lebhaft zertalt worden ist 

Weiter wird im Norden der Hochflache von Arbus die Landschaft 
beeinfluBt durch die schroffen Formen des vulkanischen Mte Arcuentu, 
der his 785 m a1s ein Fremdling ansteigt. 

In meser nordlichen Iglesiente sind die Bergwerke zahlreich, unter 
denen das bekannte Bergwerk yon M. Vecchio durch eine Mmenbahn 
mit der Hauptlinie des .Campid.ano verbunden ist, wahrend von der 
Westkuste aus eine Minenbahn mehrere andere Bergwerke mit dem 
kleinen Hafen Magazini verknilpft. Die groBeren S1edlungen dagegen 
liegen am Ostrand des Gebirges. 



I)as Zentrum des ganzen sardlschen Erzgebirges ist aber Iglesias, 
nach welchem dle ganze Landschaft 1hren Namen erhalten hat. Sie. 
gehbrt zu den 1ungeren Stadten der Insel und wurde ein Ersatz fur das 
romische Sulcis bei Antioco, das mit dem antiken Bergbau durch die 
Sarazeneneinfalle vernichtet worden ist. Als die Pisaner die Sarazenen 
geschlagen und sich auf der Insel festgesetzt hatten, nahmen sie den 
Bergbau in die Hand und schufen die Villa Ecclesia am Nordrand der 
das Erzgebirge durchZiehenden Querfurche in nachster Nahe des alten 
Bergwerks Monteponi. Zu der ausgezeichneten Verkehrslage kam noch 
dte fruchtbare Umgebung, welche von den aus dem Gebirge heraus
kommenden Gewassern dle nbtige Feuchtigkeit erhalt. Die Umgebung 
von Iglesias entwickelte sich dadurch zu einer ilppigen Gartenland
schaft, m der W ein und selbst Agrumen gedeihen und an deren Hangen 
sich Olbaume und Korke1chen verbreiten. Oberragt wird die uooo Ein
wohner zahlende Stadt durch den Rilcken N. S. di Buon Camino, an 
dessen Abhang sich noch ein Stuck der Stadtumwallung mit ihren Tiir
men erhalten hat. Frei schweift der Blick hinweg "!lber die Stadt nacli 
der fruchtbaren Quersenke, die von den erzfilhrenden Bergen im Suden 
und Norden. stellwandig umrahmt wird. Seit dem Mittelalter hat sich 
Iglesias zur Wlchtlgsten Bergstadt der ganzen Insel entwickelt und ist 
deshalb auch S1tz emer Bergbauschule m1t den entsprechenden Samrfi
lungen geworden. 

Der Carnpidano. 

In d1e Morphologte Sardiniens bringt der Campidano einen der her
vorragendsten Zuge. Als eine 15 km breite Ebene durchzieht er die 
Insel von Slidost nach Nordwest auf roo km Lange und trennt damit 
das Erzgebirge der Iglesiente von dem Gebirge des Ostens. Es ist das 
jungste Gebilde der Insel und besteht aus diluvialen Aufschiittungen, 
die an der Wasserscheide etwa 8o m, an den Randern ilber 200m Hohe 
erre1chen. La Marmora sieht in dieser Ebene einen diluvialen Meeres
arm, da m der N abe der W asserscheide zu seiner Zeit noch ein Salzsee 
mit einer Meeresfauna vorhanden war. Der Salzgehalt war damals 
so stark, daf3 sich im Sommer der See mit einer Salzkruste uberzog. 
Heute ist von diesem See allerdings nichts mehr zu sehen, da er trocken-
gelegt worden ist. · 

An seinem W estrand erhebt s1ch schroff das Erzgebirge der Igle
Slente; das gefaltete Palaozoikum und dle Granite werden scharf ab
geschnitten, und die Quersenke von Iglesias wird gegen den Campidano 
durch tertlare vulkanische Ausbrilche abgegrenzt, die eine Hugelreihe 
b1s zu 253 m Hohe bei Siliqua bilden. Mit Annaherung an den Golf 
von Oristano lagern s1ch zwischen das Erzgebirge und dle Ebene jung
vulkanische Bildungen, die im Mte. Arcuentu 785 m Hohe erreichen; 
ebenso tntt, ganz im Suden, am Westrand des Golfes von Cagliari eine 
vulkanische Hugelgruppe bei Pula auf, welche uns zeigt, daf3 an dem 
Bruchrand des Erzgebrrges zum Campidano tertlare vulkanische Massen 
aufgestiegen sind Es muf3 alpo dieser Bruchrand schon in der Tertiar· 
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~eit vorgebildet gewesen sem. l\ht ebenso scharfen Bruchrandern setzt 
sich die Ebene des Campidano m der Quersenke von Iglesias fort, an 
deren Siidrand ebenfalls tertiare vulkamsche Ausbruchsmassen auf~ 
treten. Aber im Gegensatz zum Campidano besteht d1e Quersenke von 
Iglesias hauptsachhch aus eozanen Schichten, rue h1er grabenarhg em~ 
gesunken und von vulkamschen Massen durchdrungen sind D1e Sto~ 
rungen sind demnach· posteozan. Eme obere Grenze fur die Alters
bestimmung rueser Storungen erhalt man am Ostrand des Camp1dano 

Wahrend im Westen das Schiefergebirge der Igles1ente unmittelbar 
an den Campidano heranreicht, schiebt s1ch zWischen ihn und das 
Granit- und Schiefergebirge des Ostens eme Zwischenzone em Nur am 
Ostrand des Golfes von Caghari sturzt das ostliche Gebirge unvermittelt 
mit 400-600 m Hohe zu der jungen Ebene bzw zu dem Golf ab, der 
eine Fortsetzung des Campidano darstellt. Im ubngen blldet rue Ost
grenze des Camp1dano em tertiares Htigelland, das gegen das ostllche 
Gebirge z. T. durch Verwerfungen begrenzt wrrd. Aber auch h1er 1m 
Osten Wird der Rand durch vulkanische Ausbruche charaktens1ert 
Zuerst erschienen Trachyte rmt ihren Tuffen, daruber transgreruerte 
das Miozanmeer, indem es Mergel und Kalke hlnterheB, uber welchen 
dann basaltische Eruptlonen stattfanden. Es geht hieraus hervor, daB 
diese ostliche Storungszone in pramiozaner Ze1t entstanden 1st, em Er
gebnis, das auch im Nordwesten Sardlmens voll bestatigt wurde. D1ese 
miozanen Ablagerungen, sowie die vulkamschen Bildungen werden 
am Ostrand des Campidano so scharf abgeschn1tten, wie es nur durch 
eine Bruchllnie moghch ist. Es hat demnach in nachbasaltischer 
Zeit eine neue Storung stattgefunden, die m1t der Blldung des Cam
pidano in engem Zusammenhang steht und ms Phozan zu setzen 1st 
und vielleicht his ins Diluvmm hmem s1ch geltend gemacht hat. D1ese 
Junge Campidanobruchllnie durfte aber ebenfalls schon in der mittleren 
Tertiarzeit angelegt gewesen sein, da sie von den zahlre1chen vulka
mschen Bildungen begleitet wird, welche groBeren Antell an der Ost
urnrandung des Camp1dano haben als die mwzanen Meeresablagerungen. 
Und wie es sich bier im Osten urn das Wiederaufleben alterer Bruche 
handelt, muB auch fur den Abfall der Iglesiente eine solche jungere 
Krustenbewegung angenommen werden, durch die rue vulkanischen 
Bildungen am Ostrand des Erzgebrrges ebenso scharf abgeschnitten 
worden sind, wie wires auf der anderen Seite der Ebene erwahnt haben 

Diese verwickelte Entstehung des Campidano hat manche Ahn
hchkeit mit der Bildungsweise des Oberrheintalgrabens. Auch dort 
sind altere Bruchlinien, nachdem s1e von der Abtragung nahezu ver
wischt worden waren, 1m Pliozan wieder aufgelebt, so daB die morpho
logis~he Erscheinung des Rheintalgrabens weit junger ist. als man 
fruher angenommen hat1). 

1) E. Scheu, Der Schwarzwald Deutsche Landschaftstypen Le1pz1g 1913 
W. Salomon, D1e Bedeutung des Phozans fur dle Morpholog~e Si'ldwestdeutsch
lands. Hetdelberg 1919. 



Betrachten wir nun einen Querschnitt der Camp1dano-Ebene, so 
fallt ihr StufenLau lebhaft in die Augen. Uber der sumpf1gen Niederung, 
dle sich landemwarts an das groBe Haff von Caghari anschlieBt, erhebt 
s1ch eine kleme Stufe, deren Oberflache ungefahr 70 m ilber dem Meere 
hegt und deren Flache bis zu 6 km breit ist. Dann steigt man wieder 
erne klcine Stufe empor, dle wemg uber '100 m Hohe ilber dem Meer 
erreicht und d1e sich besonders am Rande der nordlichen Igl~siente 
wc1thm verfolgen laBt. Schmaler und nicht iiberall vorhanden ist 
endllch eme noch hohere Terrasse von 200 m Hohe. Das Material 
dleser Terrassen besteht z. B. bei Guspini aus einem ziemlich groben 
Geroll, das aus den stark zerschnittenen Bruchrandem herausgeschafft 
worden ist. Diese Terrassen Z1ehen sich auch 1n dle Quersenke von 
Igles1as hmem. Die untere (70 m) Terrasse erscheint beim Durchbruch 
des C1xerriflusses durch die vulkan1schen Hugel bei S1hqua nach der 
Camp1dano-Ebene. Oberhalb dieses Ortes budet dlese Terrassenflache 
em wasserre1ches, versumpftes Geb1et, dessen Rander aber wohlan-· 
gebaut smd. Dann erhebt sich we1ter 1m Westen tiber der nach Iglesias 
fuhrenden Bahn die nachsthohere Terrasse (uber 100m), auf der Musci 
am Stufenrand und Domusnovas am FuB des Steilabfalls des nordlichen 
und Vulamassarg~a am Rand des siidlichen Erzgebirges hegen. Zahl
reiche vom Geb1rgsrand heraustretende Bache durchziehen diese Tet
rasse und verleihen 1hr groBe Fruchtbarke1t. Mit Annaherung an 
Iglesias ste1gt noch eine Terrassenstufe an, deren Oberflache in 200 m 
Meereshohe liegt (Kote 202 m). Der Untergrund diesel' Terrassen
flachen bestcht aus eozanen Schichten, ilber welchen von dem benach
barten Geb1rge das Schuttmaterial abgelagert wurde. Besonders bstlich 
von Iglesias ist die JUnge Schuttdecke zieml1ch bedeutend, w1e man in 
Hohlwegen und in emer Ziegelei erkennen kann. In letzterer ist ein grau
grunerTon 2-3m machtig aufgeschlossen, uber welchen s1ch rotgefarbtes 
tomges Matenal von I m Machtigke1t legt, das von dunnen Schuttbandem 
durchzogen w1rd. Daruber befindet sich erne mlt Schutt gespickte Lehm
decke von 0,5 m Machtlgkeit. Bei dem Schutt handelt es s1ch urn wemg 
transportlertes Material, das teus eckig, teus nur Ieicht abgerollt ist. 

D1ese drei Terrassen stimmen in ihrer Hohenlage auffallend mit 
den oben beschriebenen von Sulc1s uberein, wo-sie s1ch ebenfalls an 
eozane Schlchten knupfen, wahrend d1eselben Terrassen zwar auch 
nordosthch von Caglian auftreten, dort aber in dle miozanen Schichten 
hmemgrelfen. Im Aufschilttungsgebiet des Campidano bestehen sie 
dagegen aus dlluv1alem Schottermaterial. Es entsprechen sich also 
Abtragungsflachen der Randgebiete mit Aufschuttungszonen des Cam~ 
p1dano; der ganze Vorgang zeigt die Tendenz zur N1vellierung des Ge
landes, und zwar in dreimahger Wiederholung. Die einfachste Erklarung 
dleser ganzen Terrassen wilrde durch dle Vorstellung von La Marmora ge
wonnen, daB der Campidano ein diluvialer Meeresarm gewesen sei. Das 
ruckweise Zuruckweichen des Meeres wurde dann die drei Terrassen
flachen .zur Genuge deuten. Reste einer grbBeren Meeresausdehnung · 
schen ·w1r heute noch in den groBen Lagunen von Cagliari und Oristanq,. 
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die vom Meere abgeschni.ut wurden und allmahllch verlanden. Junge 
Hebungen hat La Marmora m der Umgebung von Caghari nachgeWiesen, 
wo er in 75 m und g8 m Hohe Lager von rezenten Muscheln fand. Ferner 
sah ich an der Westkuste der Iglesiente nordllch vom 'Cap Pecora drei 
ausgepragte Strandterrassen, die in ihrer Hohenlage sich in die obigen 
Terrassen einordnen, so daB fur eine junge Hebung wenigstens des sud
westlichen Teiles der Insel eine gewisse Wahrscheinhchkeit vorhanden 
istl). A her bevor nicht systemabsche Untersuchungen emgesetzt haben, 
dtirfte dieses interessante Problem noch nicht ganz spruchrelf sein. 

Der Campidano ist bekannt durch seine gro.l3e Fruchtbarke1t, aber 
auch durch das starke Auftreten der Malaria gefurchtet. Dennoch 
finden wir zahlreiche S1edlungen, selbst an den kustennahen Lagunen. 
Und wie die wenigen Rundtirrme der Nuraghen zeigen, war das Geb1et 
schon in prahistorischer Zeit besiedelt. M1t der Grundung von Caralis, 
dem heutigen ~agliari, haben die Karthager Besitz von dem Camp1dano 
ergriffen, der dann auf we Romer ubergegangen ist W1e dicht d1e Um
gebung von Caghari damals schon besiedelt war, zeigen die Namen der 
Dorfer Quarto, Settimo, Decimomannu, welche nach den romischen 
Meilensteinen benannt wurden, da sie 4, 7 bzw. 10 rbmische Mellen 
von der Hauptstadt entfemt sind. Eine Dorfreihe befindet sich in der 
Langsachse der Ebene, und zwar merkwirrdigerwelSe in der Tlefen
linie, so daB das h6chstgelegene Dorf S. Gavino in der Nahe der Wasser
scheide nur 53 m uber dem Meere sich befindet. Da kein Baustein in der 
Nahe vorhailden ist, sind die Hauser aus Lehmziegeln, we an der Luft 
getrocknet werden, aufgebaut; der we1Be Wandverputz halt nicht lange 
an, so daB diese Dorfer einen ziemlich tristen Eindruck machen. Sowie 
ein Haus nicht mehr unterhalten wird, sturzen d1e Wande aus wesem 
schlechten Baumaterial rasch zusammen, und man sieht nicht selten 
verfallene Nebengebaude in diesen D6rfem. 

Eine gro.13e alte Siedlung ist auch das 4100 Einwohner zahlende 
~grarische Dorf Serramana, es wurden dort karthagische Graber gefun
den. Innerhalb von 50 Jahren hat die Bevolkerung dieses Dorfes sich 
urn iiber 1000 vermehrt. Dagegen ist das ebenfalls alte und durch seine 
Keramik bekannte Dorf Decimomannu mit 1700 Einwohnem nur wenig 
gewachsen, obgleich •es em wichtiges Verkehrszentrum durch we Ab
zweigung der Bahn nach Iglesias geworden ist. 

Die volkreichsten Dorfer des Campidano liegen aber in einem 
Bogen eng gedrangt urn den ostlichen Teil des Golfes von Caghari. Mit 
semen gepflasterten StraBen macht Quarto einen fast stadtlschen Ein
druck, und an Zahl seiner Bevolkerung (9300 Einw.) ist es mancher 
sardischen Stadt uberlegen. Auch landschaftlich sind diese heiden Sied
lungszonen ganz verscrueden, zwischen Quarto und Cagliari liegen die 
Dorfer inm1tten von gartenahnlich angebauten Gebieten mit Wein 

' 1) W1e mu Herr Landesgeologe Dr. Novarese-Rom freundhchst m1tteilte, 
hat derselbe m der Igles1ente fosslle Dunen in 120m Hohe gefunden und Verf 
hat auf seiner zweiten Reise hochgelegene Sande an zwei Punkten be1 S. Anboco 
an der Stral3e nach Calasetta festgestellt, die fiir eine junge Hebung sprechen. 



und von Kaktushecken umgeben, die von den langweihgen Getreide-
ebenen des mneren Campidano sich gunstig abheben. , 

Zwei weitere Siedlungsreihen fmden s1ch an den belden Randem 
des Camp~dano. D1e Dorfer langs der Iglesiente sind mit dem Bergbau 
d1eses Erzgeb1rge in Verbindung getreten, wahrend rue bstlichen reine 
Ackerbaudorfer smd. Fast ilber jedem Dorf erhebt sich der Wipfel 
einer Dattelpalme, welche von dem heiBen trockenen Klima Zeugnis 
ablegt, deren Fruchte aber doch noch nicht reifen. Ich habe diese 
Palmen im osthch anschheBenden Hugelland noch in 200m fiber dem 
Meere gesehen; 1hre Blatter werden am Palmsonntag als Friedens-
zwetge m den Kirchen verteilt. _ 

Einen freundhchen Anblick gewahren manche Einzelsiedlungen 
des Camptdano, dte sich zwischen den von Kaktushecken umfriedeten 
Garten erheben. Unter dem flachen Dach befindet sich eine von Saulen· 
mit Rundbogen getragene Vorhalle, von welcher die Turen zu den ei
zelnen Gemachem abgehen. Ntcht selten.. sieht ·man in der Nahe des 
Hauses ein fletBtges Eselchen ein Schopfwerk fur die Bewasserung der 
Garten treiben, durch welche erst die volle Oppigkeit der Pflanzenwelt 
in dieser heiBen Ebene entfaltet wird 

Es ist auffallend, 'wle trotz der hochst ungesunden Umgebung von 
Oristano gerade rueser nordwestliche Teil des Campidano ziemlich dicht 
besiedelt ist. Die Fruchtbarkeit des Bodens hat hier uber ein Dutzend 
Dorfer entstehen lassen, denen sich noch ein Kranz von inneren Rand
stedlungen anschheBt. Allerdings sind die Dorfer nicht ,so volkreich, 
wie auch Oristano eme kleme Stadt geblieben ist, so daB hier die' Be
volkerungsdichte hmter derjenigen des sildlichen Campidano, w6 sie 
gegen 100 Einwohner auf den Quadratkllometer erreicht, zuriicksteht. 
Auf die Bevolkerungsdichte des Campidano ilbt dann noch die Eigen
schaft des Randes emen hohen EmfluB aus. Dem schroff und unwirt
lich ansteigenden Gebirge der lglesiente steht im Osten das tertiare 
Hugelland nut semen fruchtbaren Basalt- und Kalkmergelboden gegen
uber Deshalb ist die Dichte der Bevblkerung auf der ostlichen Halfte 
des Campidano mit 50-100 Einwohnem pro Quadratkilometer groBer 
als 1m westhchen' Teil. 

D1e geographische Lage und Bedeutung von Cagliari. 

Wte schon em fluchtiger Blick auf eine' Karte zeigt) hat die Graben
senke des Campidano eine groBe Bedeutung fur die Insel, indem zwischen 
den betden Gebtrgen des Ostens und Sudwestens ausgedehnte fruchtbare 
Ebenen geschaffen wurden, rue von Meer zu Meer reichen und deshalb 
auch verkehrsgeographisch immer von gr6Bter W1chtigke1t gewesen 
smd Das ausgedehnteste und geschlossenste Gebirge hegt im Osten 
des Campidano; es blldet mit semer dunnen Besiedlung einen wirk
samen AbschluB gegen das Tyrrhenische Meer und damit gegen die 
1tahsche Halbinsel. Wahrend der ganzen Geschichte Sardiniens ist 
deshalb von Osten. weder eine Eroberung noch ein kultureller Einflu13 ge
kommen. Dte naturhchen Zugange zum dichtbesiedelten Campidano 
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b1etet das :Meer, das sowohl im Suden Wle im Nordwesten durch d1e 
gro.Ben Golfe von Caghari und Oristano in me Insel eindnngt Es 1st 
deshalb begretflich, daB die a.lteste von au13en kommende Kultur 1m 
Campidano FuB faBte, und zwar von Suden von dem nahen Nordafnka 
a us, indem die Karthager die erste Stadt auf Sardmien grundeten auf dem 
Boden des heutigen Caghari, des alten Carahs Dte punische Stadt 
lag unten am FuBe des Kalktafelberges und hatte sich zu emer Stadt 
mit dem dreifachen Flacheninhalt der neuze1thchen ausgewachsen. Zahl
reiche Kunstgegenstande, die a us den punischen F elsengrabern entnommen 
sind, konnen wir heute m dem 1\Iuseum zu Caghari bewundern 

Das Erbe der Karthager ubernahmen auch auf Sarmnien dte Romer, 
welche, teils anlehnend an karthagische Grundungen, an den Kusten, 
besonders des Westens und Nordens, Hafen•und Orte anlegten und 
diese durch em groBes StraBensystem verbanden. AuBer der Korn
kammer des Campidano batten me Romer ahnlich wie me Karthager 
auch qen Erzreichtum der Iglesiente erkannt, welche durch dte Quer
senke von Iglesias bequem mit dem Campidano in Verbmdung stand. 
Am Nordrand des Golfes von Oristano entstand auf einer Halbinsel 
das alte Tharros, wahrend der Knoten des StraBennetzes mehr land
einwarts im nordlichen Campidano lag und durch das Forum TraJam, 
das heuhge Fordungianus, gegen die Bergvolker geschutzt war. Vom 
nordlichen Campidano ging die StraBe bequem uber me doppelte Basalt
stufe nach ·Norden und durchzog ebenfalls fruchtbare Gebtete der Insel 
Den naturlichen Mittelpunkt der ganzen fruchtbaren Westseite Sar
diniens bildet demnach zweifellos der Golf von Oristano, der fur erne 
aus Westen kommende Eroberung auch dasgegebeneEinfallstordarstellen 
wilrde. Das alte Caralis hat aber die Bedeutung als Hauptstadt der 
Insel zur Romerzeit dauemd behalten, und wie aus dem ganz in den 
tertiaren Kalkstein_ gehauenen und vortreffhch erhaltenen Amphitheater 
hervorgeht, das zoooo Zuschauer faBte, muB die romische Stadt recht 
bedeutend gewesen sein Auch im Mittelalter hat sich Caghari seine Vor
zugsstellung bewahrt; sie ist aber im Gegensatz zur antiken Stadt als 
starke Feste auf dem schmalen Kalkplateau erbaut worden, und noch 
heute umziehen Mauem und Turme die uberaus erige mittelalterhche 
Stadt, die als ,Kastell" der modernen unteren Stadt gegenubergestellt 
wird1). Ein anschauliches Blld davon hat v. Maltzan in seiner heute noch 
sehr lesenswerten ,Reise auf der Insel Sarmmen" geliefert Dteser 
nordsiidlich streichende Kalksteinzug ist ein Auslaufer des tertiaren 
Hugellandes, das sich im Osten an den Campidano anschheBt. Dieser 
Kalkstein gab der Stadt einen festen Untergrund, und selbst die antike 
Stadt am FuBe des weiBen Tafelberges war noch auf dem Kalkstem 
erbaut, was gew1B einen Vorzug vor dem 1m l\llttelpunkt der \Vest
kiiste gelegenen Oristano bezeichnete. Denn als nach der Herrschaft 
der Pisaner die Spanier das westhche Einfallstor benutzten und von 
\Vesten crus die Insel eroberten, bheb ebenfalls Caghari wahrend threr 

1) Die Landbevolk~ng nennt Caghan heute noch kur~ Casteddu 
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400 phngen Hcrr~chaft d1e Hauptstadt der Insel, da Oristano, von 
Sumpfcn umgcben, emer der ungesundesten Orte der ganzen Insel ist. 
v. Maltzan spricht geradezu von dem morderischen Oristano, und 
selbst d1e Emheimischen konnen sich der Malaria np.r entziehen, wenn 
s1e nn Sommer d1e Stadt verlassen. Wenn auch die Umgebung von 
Caghan ebcnfalls sehr unter der Malana leidet, so ist doch die Stadt 
sclbst mcht so gefahrdet, Wie das geograph1sch welt giinsbger ge
legene Onstano, das eme kleme Stadt von 7500 Emwohnern (rgu) ge
bheben 1st und sich in den Ietzten funfZig Jahren nur unwesentlich ver
mehrt hat, da s1e 6200 Einwohner schon im Jahre r858 gehabt hat. Da
gegen ist Caghan von 31000 Einwohnun auf 55700 Emwohner in der 
gle1chen Zeit angewachsen und dam1t die groBte Stadt der ganzen Insel 
mit c:incr ebenfalls volkre1chen Umgebung geworden. 

M;1lerisch liegt dte Stadt sowohl uber dem Campidano als auch 
uber der Kuste, d1e neuere untere Stadt steigt Iangsam auf etwa 30m 
an, dann erhebt sich steli auf room der Hugel des Kastells, das besonders 
nach Osten und Westen schrof{ abfallt In der Oberstadt befmdet sich 
a uch d1e U m vers1 tat mit der wertvollen mineralogisch -geologischen Samm .. 
lung. Emen prachtvollen Obcrbhck gewahrt ein an das Museum sich an
schheBender Holzturm Man sieht uber d1e kuppelreiche Stadt - wohl 
noch byzanbmscher EmfluB - hmweg nach dem sicheren und guten 
Hafen, der durch erne groBe Mole geschutzt ist. Yom Hafen aus zieht 
d1e Nehrung, der die StraBe nach Sulcis folgt, nach dem Gebirge der 
sudhchen lglesiente und schheBt eine groBe Lagune nach Art unserer 
deutschen Haffe ab Hmter der Nehrung sind in der Lagune recht
eckige Salzgarten angelegt, in die man m1ttels Schleusen Seewasser 
cmdrmgen laBt, das dann in dem heiBen, trockenen Klima Cagharis 
verdunstet und eme reiche Salzausbeute gtbt. Auch in der Lagune der 
Ostse1te von Caghan sind Salzgarten angelegt, emen Te1l der darin 
beschafhgten Arbeiter liefert das m der Nahe befindliche groBe Staats• 
gefangms. Merkwurd1gerweise le1den d1e in den Salzgarten beschafhgten 
Strafhnge wemger unter der Malana als sonst an dieser lagunenreichen 
Kuste. Wie d1e Romer 1hre Verbannten gerne nach Sardmien scijickten, 
so smd heute d1e groBen Gefangmsse m den sardischen Stadten z. T. von 
den Verurte1lten des kontinentalen Itahens bevolkert; und Ieider haben 
untcr dem mordenschen Khma auch zahlre1che deutsche M1htar- und 
Zlvllgcfangene 1hr Leben eingebuBt. 

Em Bhck m osthcher,Rtchtung ze1gt uns eine reiche Kulturland
"chaft b1s zum Fuf3e des steli anste1g'enden osthchen Gebirges, uber dessen 
gle!chmaf3Jge HonzontlmiC d1e sieben klemen Kuppen der ,,Sieben 
Bruder" dcuthch zu sehen sind Von einem Randtal d1eses Gebirges 
geht die \Vasserle1tung a us, welche die se1t dem Altertum in Gebrauch be· 
fmdhchen Z1sternen erst in neuerer Zeit endhch auBer Funktion setzte1). 

GroBe Wemdorfer hegen dichtgedrangt m der fruchtbaren Ebene, wo 
der \Vemstock nach spanischer Art ganz niedrig gehalten wird Fruh-

1) Vor dem Bauder Wasserle1tung wurde m trockenen Sommern das 'wasser 
bngar von N ea pel herbetgef uhrt' 
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gemiise, Obst und sonstige Lebensmittel werden nach der nahen Haupt
stadt gebracht, "fVah.rend groBe Tomatenpflanzungen dte Fruchte fur 
die Konservenmdustrie Iiefern (Abb 7). 

Wenn auch C<!gliari durch die Eroffnung des Suezkana1 nicht zum 
Anlegehafen geworden ist, wie es La Marmora einst gehofft hatte, so ist 
es doch durch das Eisenbahnnetz wenigstens dem kontmentalen Itahen 
nahergerilckt, indem man ilbE;rTerranova- C1vtttavecchia die Hauptstadt 
Rom innerhalb vierundzwanzig Stun den von Cagliari a us erretchen kann. 

In Cagliari ist nicht nur eme, wenn auch beschetdene Industne vor
handen, sondern auch em, groCer Teu des sardtschen Handels wickelt 
sich bier ab, an dem sehr, viele kontinentalc Itahener beteliigt sind. 
Und trotz der Jahrhundertf! alten Konkurrenz des bmnenlandischen 
Sassari im Norden ist Caglian nicht nur Provinzhauptstadt, sondern 
als erster Hafenplatz Sardmiens der Vorort der ganzen Insel geworden. 

Das Tertiarhugelland ostlich des Campidano. 

Zwischen dem Campidano und dem ostlichen Schiefergebrrge er
streckt sich in der Nordwest-Sudost-Rtchtung em Hugelland, das 1m 
wesentlichen' aus miozanen Mergeln und Kalken aufgebaut ist. Im 
nordlichen Teil, westlich von Laconi, bildet der altere Trachyt ihre 
Unterlage, wahrend tiber den Sedimenten Basaltta:feln s1ch ergossen 
haben. Im sildlichen Teil allerdings, am Rande des Campidano sind die 
jiingeren vulkani!•chen Ausbruchsmassen trachytlscher Natur. D1eses 
ganze Gebtft entspricht einer Einbruchszone des ostsardischen Schiefer
gebirges; noch heute erscheinen am Camptdanorand und innerhalb des 
tertiaren Hilgellandes kleme Schollen von gefalteten Schiefern, dte 
ljlicht mit abgesunken sind. Mit dem Einbrechen dieses Gebietes fand 
eine lebhafte Abtragung des bstlichen Massivs sta tt 1), da wir bei Genoni, 
Serri, Mandas und anderen Orten ein aus Quarzen und Schiefern be
stehendes ziemlich machtiges Basiskonglomerat gesehen haben, das 
z. T. in- grunliche Tone eingebettet war. Die m10zane Transgre~sion 
griff dann an manchen Stellen,, w1e bei Mandas, auf das Schiefergebirge 
uber, so daB wir nicht ilberall dte Randverwerfung sehen kbnnen. 
Letztere ist aber deutlich ausgepragt bei Laconi 1m Norden, und dann 
im siidlichen Teil, wo das Mtozan scharf an dem hochaufragenden 
Schiefergebirge absetzt. Es durfte stch 1m letzteren Faile urn eine 
postmiozane Hebung langs der alteren Stromungslmie handeln. Bei 
diesen jungen Krustenbewegungen haben die m10zanen Schichten 1m 
allgemeinen eine sildwesthche Neiguhg erhalten; aber auch lokale Ver
bkalbewegungen lassen sich 1m Innern des Hugellandes beobachten, 
da z. ;B. am 730 m hohen Trempu bei lstli, der aus Schtefern und Gramt 
besteht, das Miozan bts fast 700 m hochgehoben worden ist und dam1t 
erne der hochsten Lagen auf ganz Sardmien einnimmt. 

1) Dabei smd m den Ostrand des Masstvs Schluchten emgenssen worden, 
deren Studmm dte Losung des Problems der Rtaskusten der tyrrhemschen Land
masse ergab, wte m emem Vortrag auf der Jahrhundertfeter der Gesellschaft 
Deutscher Naturforscher u .Arzte ausgefuhrt worden tst, 



Bet .Mandas ist es heute unrnoghch, in dem Landschaftsbild die 
miozanen Ablagerungen von dem Schieferrumpfgebirge zu unterscheiden, 
und dte Bahn durchfahrt in leichten Einschnitten abwechselnd diese 
heiden Bildungen. Eine ausgedehnte Ebene in etwa 450-500 m H6he 
schneidet die heiden Formationen ab. In der Sudwestecke des Sarcidano 
dagegen reichen die miozanen Schichten, von einer Basaltdecke ge
schutzt, his in das Niveau der Jurakalke in der Hohe von etwa 6oo m. 
Es handelt sich zweifellos urn eine Einebnungsflache der miozanen 
Schichten, welche auf den Rand des ostsardtschen Schiefergebirges 
ubergnff in Form von Verebnungen oder wie in der Kalkdecke des Sarci
dano m breiten Talern. D1ese Verebnungsflache ist nachtraglich disloziert 
worden, da sie bei Mandas in etwa 500 m, weiter nordlich aber il.ber IOO m 
hoher liegt. Auf der Verebnungsflache haben dann die basaltischen Er
glisse stattgefunden, dte z. B. bei Nurri, nordostlich von Mandas, als 
zusammenhangende Decke sich auf Jurakalke, eozane und miozli.ne 
Schichten am FuB emes kegelform1gen Vulkans ausgebreitet _haben. 

Diese Basalttafeln haben d.ie m10zanen Ablagerungen vor der Ab
tragung geschlitzt, welche zwtschen dem Sch1efergebrrge und den 
Basaltdecken im Laufe der Zeit stark zertalt und beckenartig aus
geraumt worden sind. Ein markantes, gegen 6oo m hohes Plateau von 
3 bis 5 km Breite und I2 km Lange bildet die an Ih!"er Oberflache ver
sumpfte Giara von Genoni, deren rundherum steil abstiirzender Basalt
rand nur etwa ro m hoch ist, dann folgt der miozane sanftere FoB
hang Einen abgeschnurten Ausheger bildet im Nordosten der Tafel
berg des Mte. S. Antine, der von einer kaum 5 m machtigen Basalt
decke geschiltzt wird und von Laconi aus als Kegelberg (59Im) erscheint 
(Abb. 2). Er erhebt s1ch auf einer Hochflacbe von 470 m bei dem Dor£ 
Genoni, die ihrerseits steil zu einer zweiten Flache abfallt, die dann 
erst zu der sumpfigen FluBniederung mit steiler B6schung hinabfuhrt. 
Diese 370-m-Stufe knupft s1ch sowohl an- die Mergel wie an dte Kon
glomerate des Miozans, und ich glaube nicht, daB man es hier mit einer 
Schichtstufenlandschaft zu tun hat, sondem daB diese Flachen m_it 
den Krustenbewegungen 1m Camp1dano und der daran sich knupfenden 
lebhafteren Eros10nstatigkeit in den Randgebieten zusammenhangen. 
Im Vergleich zu den Nachbargebieten liegen die.. Stufen hoch, da wir 
uns ganz in der Nahe einer Wasserscheide befinden. -Diesex: Stufenbau 
ISt erne regionale Erschemung und knupft sich mcht nur immer an 
d1e miozanen Schichten, denn die 370-m-Stufe bei Genom (Abb. 2) er
scheint auch auf der andem Seite der FluBniederung als breite Flache 
von derselben Hohe, die uber die Trachyte und abgesunkenen Jura
kalke hmweggeht und his an den Rand des Schiefergebrrges heranreicht, 
wo die StraBe nach Laconi an der Verwerfung entlang fuhrt, die infolge 
der Ausraumung als stark zerschnittene Verwerfungshnienstufe im Land
schaftsbud erschemt. Leider war es mir nicht moglich, im vorigen Som
mer die Begehungen fur den AnschluB an den Campidano auszufuhren. 

Diese durch unser Diagramm stark generalisterte Landschaft hat 
einen offenen Charakter; hauptsachlich dient ste dem Getretdebau, 
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da der \Yeinbau zum grof3ten Teil durch Krankheiten zerstort vmrde, 
,nur an den Hangen des Sarcidanoabfalls und der Giara sptelen Baume 
und Straucher erne Rolle. Der stockwerkartige Bau kommt auch m der 
Siedlungsgeographie zum Ausdruck, da die Ortscbaften in germger 
Entfemung voneinander, dafur aber auf einem anderen Stockwerk 
liegen. Da die breiten Flachen mit ihren sanften Talmulden geraumig 
sind, findet man meist eine weitlaufige Bauart der Dorfer. D1e einzelnen 
Gehofte bilden l\liufig grof3e Rechtecke m1t Garten fur \Vein, Gemuse 
und Obst, und das von bescheidenen Wirtschaftsgebauden umgebene 
Wohnhaus.hat die charakterisbsche Saulenvorhalle, die wir schon bei 
den Einzelsiedelungen kennengelemt haben. Allen gemeinsam ist aber 
der Mangel an \Vasser, das zwar in Zistemen oder in schlechten, das 
Regen- und Sickerwasser aufspeichemden Brunnen gesammelt wird, 
das aber kein Trinkwasser ist und im Sommer auch mcht fur die Wirt-

2. Diagramm der Terbarlandschaft ZWischen dem Sarc1dano u der Gmra 
Das-Profu JSt m NO..SW-R1cbtung von LacoDi bJS Genom gelegt. r Grundgebuge; 2, 2a Konglomerate und 
Kalke des Jura des Sarc1dano, 3 Tracbyt; 4-4b Konglomerate, Merge! u. Kalk des Mwcans, s Basalt der 

GJara von Genom. 

scbaft ausreicht. In Iangen Karawanen kann man d1e Frauen des Dorfes 
zum nachsten Bach der :malariagefahrdeten Niederung mit ihrer W asche 
hinabsteigen sehen, andere mit grof3en Kochkesseln, die am Ufer auf
gestellt werden, damit das Waschfest beginnen kann. Abends kehren sie 
-dann mit blanker, trockener Wasche beladen wieder in ihr Dorf zunick. 

· In der Niederung selbst weiden grof3e Viehherden, fill welche einzelne 
Fermen mit grof3en, a us Lesesteinen errichteten Gehegen vorhanden sind, 
in denen die Kuhe taglich zum l\Ielken getneben werden. Trotzdem es 
sich um offenes Gelande handelt, ist abseits der Straf3e die Durch
wanderung schwierig, da die Stoppelfelder und Weiden von Disteln 
uber und iiber bedeckt sind und auf3erdem aller Einzelbesitz durch 
hohe Mauem umgeben ist. 

Eine Region fur sich bildet die teilweise versumpfte Basalttafel 
der Giara, welche besonders als Pferdeweide geschatzt wrrd und d1e als 
natiirliche Festung das Hugelland uberragt, was die prahistonschen 



Sarden wohl erkannten, wenn sie hier ihre zahlreichen Rundhin:ne an 
dem Rand des Steilabfalles erbauten. Spater haben sich die Bewohner 
m geschlossenen Ortschaften am FuB des Steilabfalls konzentriert, 
von denen es nicht weniger als VIerzehn gibt, die in einer rund urn die 
Giara enhnckelten Ausraumungssenke auf den dabei entstandenen 
Terrassen der miozanen Sedimente liegen. Aber auch in prahistorischer 
Zeit waren diese Senken besiedelt, wie zahlreiche Nuraghen dafiir 
Zeugnis ablegen. Die westlich der Giara liegende Senke wird vom 
Campidano von Oristano durch das 812 m hohe Basaltgebirge des 
M Arci begrenzt, das stark zerschnitten und in einzelne Gipfel aufgelost 
ist; sein zur Senke herabziehender Osthang, an dessen FuB die miozanen 
Schichten ebenfalls erscheinen, ist von etwa einem Dutzend Dorfern 
besiedelt, welche die Fruchtbarkeit dieses Bodens ausnutzen. Vom 
Campidano aus geht eme.Stichbahn nach diesem wohlbesiedelten Gebiet 
rmt Ales als Endstation. Es ist das Kerngebiet der Landschaft Arborea, 
die sich mit Oristano als Hauptstadt rm Mittelalter als das Judikat 
oder Firrstentum Arborea am langsten unter den vier Judikaten der 
Insel selbstandig halten konnte. 

\Vestlich der Giara von Genoni liegt in einer Entfernung von 9 km 
ein zweites Basaltplateau, die Giara von Serri, in derselben Hohe, aber 
von weit geringeren Abmessungen. Ein unterirdischer Nuraghen
tempel am Westrand war das Ziel der prahistorischen Sarden, die auf 
den tieferen Stockwerken zahlreiche Nuraghen erbaut hatten. 

Ein Kranz von Siedlungen schlingt sich auch um diese Giara, von 
denen Sem auf dem Ostrand des Basaltplateaus selbst liegt. Man 
hat ganz den Emdruck, als ob das rund herum steil abstiirzende Plateau 
fur die umhegenden Dorfer als Zufluchtsort in Zeiten der Gefahr gedient 
haben konnte, und es ist heute schwierig, abseits d~ gebahnten \Veges 
den felsigen Rand mit dem dichten Brombeergestriipp und den kiinst
hchen Feldmauern zu ersteigen. Den Zugang zum Plateau gewahrt 
Serri, em Dorf von nur 700 Einwohnern, welches aber recht weiiliiufig 
aus den rohen· Basaltblocken erbaut ist. Da die Dorfer hier sehr dicht 
hegen, sind die Fluren nicht groB, urn so weniger bei Serri, da das 
groBere Nurri ganz nahe mit semerFlurgrenze heranreicht. Das \Veide
gebiet der zu Serri gehorenden 3000 Schafe liegt rund urn das Dorf, die 
~utterschafe werden deshalb taglich zum Melken ins Dorf getneben, 
wozu an den Gehbften aus Basaltblocken Pferche erbaut worden, welche 
rue \Veitraumigkeit des recht bescheidenen Dorfes zu bedingen scheinen. 

Osthch und nordlich der 623 m hohen Giara von Serri ist ebenfalls 
ein Stufenbau in den miozanen Sedimenten entwickelt, der durch eine 
m. Zertalung begnffene Senke mit nordwestlichem Streichen bedingt 
wrrd. Auf emer solchen plateauartigen Stufe hegt das weitlaufig ge
baute Is11i, das im \\Testen von emer tief in die miozanen Kalke ein
gesenkten Schlucht begrenzt wird, gegen die Senke sich aber sanfter 
abdacht. Diese Senke liegt in der Verlangerung des im Diagramm 2 
emgezeichneten Sarcidanobruches, und wie ein Profll von Serri in der 
RJchtung Nurri quer durch die Senke zeigt, liegen die Basiskonglomerate 
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beim Bahnhof Serri in 564 m, we1ter ostlich dagegen etwa 40 m tlefer, 
trotzdem das allgemeine Einfallen der Schichten nach Sudwesten '1st. 
In der Ausraumungssenke selbst erscheinen schon d1e gefalteten Schiefer. 
Es scheint demnach die Senke durch eine wiederbelebte Verwerfungs
linie des Untergrundes vorgezeichnet worden zu sein. Im Osten der 
Senke beherrschen das Landschaftsbild langgestreckte schmale Basalt
tafelberge, welche sich ostlich von Is1h m1t den Jurakalken des Sarcl
dano fast beruhren, so daB also hier der Rand des Schiefer
gebirges nicht w1e 'bei Laconi durch eine Verwerfungs
liniensteilwand vom terharen Hugelland sich abhebt, 
sondem die ehemalige Einebnung noch deuthch zu uberblicken ist. 
Die Reste dieser gegen den Sarcidano sch1ef gestellten Einebnungs
flache sind durch die Basalttafeln erhalten, der ubrige Tell ist zertalt 
und ausgeriiumt, aber es sind nicht alle dre1 Stufen vorhanden, wie an der 
Giara von Genoni, da d1e Zertalung nicht so we1t fortgeschritten 1st. 

Weiter sudlich ist bei Mandas dle Einebnungsflache noch ziemhch 
unversehrt; sie laBt sich bis zum Flumendosa ms Schiefergebirge hinem 
verfolgen, uber dessen Tal sich der Vulkan M. Planumuru m1t seinen 
Laven uber Jura- und Tertiarschichten b1s 764 m erhebt. Am Nordwest
fuB dieses Vulkans liegt das 3000 Einwohner zahlende Dorf Nurri, das 
aus den dunkeln Basaltblocken erbaut ist; viele der Gehofte sind festungs
artig mit hohen Basaltmauem umgeben D1e Bewohner tre1ben Acker
bau und V1ehzucht. Den Sommer uber gewahrt das Flumendosatal gute 
Weide fur das GroBVIeh, von dem zooo Stuck vorhanden smd, walrrend 
den IO ooo Schafen und ca. 700 Ziegen die ausgedehnten Fluren und 
Talliange zl:rr Verfti.gung stehen. Auch hier 1st der Bes1tz z1emhch 
stark aufgeteilt; er schwankt von ro ha der kleinen Leute bis zu rooo ha 
des groBten Besitzers, der neben groBeren Schafherden 6o Pferde und 
ebensoviel Kuhe besitzt. 

Sudlich von Mandas langs der nach Caghari fuhrenden Sekundar
bahn greifen vom Campidano aus die Flusse drrekt in das tertlare 
Hligelland ein und haben in den Mergeln groBe beckenartlge Aus
raumungslandschaften geschaffen, · welche entweder von den Kalken 
oder, wie am Campidanorand, von vulkamschen Gestemen umrahmt 
werden.< Die landschaftliche Linie ist auch h1er die Honzontale, und 
zwar ist der stockwerkartige Aufbau der Landschaft ehenfalls recht auf
fallend. Da dle Ausraumung bis an , das Schiefergebirge heranre1cht, 
kommt durch diesen Abtragungsvorgang die alte Bruchhme infolge der 
Gesteinsunterschiede heraus, und d1e Flusse ha,ben teilweise d1e von den 
tertiaren Sedlmenten bedeckten Auslaufer des Schiefergebirges bei der 
T1efenerosion angetroffen und ep1genetische Talstucke w1e n6rdhch 
Barrali geschaffen. Aber d1e Ausraumung erklart den imposanten 
Rand des ostsardischen Schiefergebirges durchaus nicht vollstandlg, da 
das Gebirge sich tiber dem tertlaren Hti.gelland auf goo m uber dem 
Meer, also etwa 700 m relativ erhebt. Die ,alteren Storungen mussen an 
diesem Rand von neuem imJ ungtertiar wieder aufgelebt sem. Es scheint, 
daB auch die Ausraumungsbecken von Jdngeren Krustenbewegungen 
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beemfluBt worden smd, doch kbnnen daruber erst Emzeluntersuc:hungen 
endgultlge Aufklarung schaffen. 

Emes der fruchtbarsten Ausraumungsbecken ist die Trexenta 
m1t ihren guten Mergelboden, die em wichtlges Weizengebiet darstellen. 
Schon auf den kleinen Bahnhbfen fallt der Getreideverkehr auf. Auch 
sieht man hier Ohvenhame und -Plantagen; Fruchtbaume beschatten 
d1e Wemgarten, und der Fe1genkaktus dnickt dem Landschaftsbild 
den Stempel auf. Wenn man vom Gebirge kommt, wirkt dieses Gehiet 
schon ganz afrikamsch, und dieser Eindruck wlrd noch verstarkt durch 
d1e Dattelpalmen, welche die Wahrzeichen d1eser Dorfer sind, von 
denen ein halbes Dutzend der Trexenta angehoren. Merkwilrdig ist 
es, daB gerade die Trexenta in der Ze1t von 1861 b1s 19II cine der wenigen 
Landschaften Sardiniens 1st, die eine absolute Ahnahme der Be
volkerung aufwe1serf, was bei der guten natdrlichen Ausstattung dieses 
Gebietes sicher em schlechtes Ze1chen ful- die sard1sche Landwirtschaft 
ist. We1ter nach Suden bleibt der landschaftliche Charakter ziemlich 
derselbe, und zahlre1che Ackerhaudorfer liegen am Rande des ost
l>ardlschen Schiefergebirges; s1e sind fast alle durch die schon erwahnte 
Nebenbahn m1teinander verkndpft. 

Das Gebirge Ostsardiniens. 

Einen Embhck in die Entw1cklung de~ ostsard1schen Gebirges ge
wahren d1e verschiedenen Kalktafeln, welche dem gefalteten Schiefer
gebirge auflagern und zum Teil sich gut erhalten hahen Landschaftlich 
bedeutungsvoll sind die dolomitischen Jurakalke mit ziemhch horizon
taler Sch1chtenlage im Suden der groBten Erhebung der Insel, des 
Gennargentustockes. S1e werden vom Flumendosa, dem zweitbedeu
tendsten Flusse der Insel, und von seinen Nehenflussen- durchzogen 
und erhalten raumhch ihre groBte Ausdehnung westlich dleses Flusses 
1m Plateau des Sarcidano, welcher his an den Westrand des Schiefer
gebirges reicht. Die meisten anderen,Jurakalkylateaux liegen siidlich 
und sudwesthch des groBen Bogens des Flum\!ndosa, der nahe der Ost
kuste entspnngt und nach westlichem Lauf eme scharfe Umbiegung 
nach Suden vormmmt. Die Hohenlage dieser Plateaux mmmt irn all
gcmemen von Sud nach Nord zu, und zwar von 6oo m his uber 1000 m; 
emer der hochsten Dberreste findet sich ganz nahe irn Quellgehiet;. 
desFlumcndosa, indem dort em isoherter Dolomitpfeiler bis 1300 min der 
Perdaliana emporragt (Abb g), und zwe1 weitere 1solierte Vorkommnisse 
beschre1bt La Marmora in seinem grundlegenden Werk auf einem 
nordosthchen Auslaufer des Gennargentustockes (13 km nordbstlich 
des Hauptgipfels), wo d1e Kalke im M. Fumai 1315 m und 1m benach
barten M. Nova als nordhchstem Punkt 1316 m Robe erreicheri. Diese 
mittelJurassiSchen Kalke und Dolomite steigen also im Gennargentu
stock ganz betrachthch an, und besonders vom 1200 m hohen Mte. 
Idollo, einem der Quellpunkte des Flumendosa, erkennt man deuthch 
d1e Aufwolbung, welche diese Jurakalke irn Gennargentugehiet er
fahren haben, und diesen Stock selbst mlissen wir als hochsten Punkt 
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dieser Verb1egung auffassen, von dem d1e Serumente durch d1e Ab
tragung entfernt wurden. Dafur lassen sich zwei we1tere Grunde fmden. 
Die petrographische Entw1cklung des m1ttleren Jura deutet zwar 
durch ein ziemhch machtiges Bas1skonglomerat an, das au'> Quarz
gerollen m1t einigem Schiefermatenal besteht, daB bei der Trans
gression des Jurameeres noch lebhafte Abtragung 1m Bereiche der 
alten Tyrrhems geherrscht hat; auf d1e Konglomerate folgen Sand
sh'ine, dann mergehge Kalke, die nach oben allmahhch m Dolom1t 
i.lbergehen. D1ese Ausbildungsweise ist uberall so gleichmaf3Ig, daB man 
schon daran den mittleren Jura immer w1eder erkennt. Ratte aber der 
Gennargentu inselartig herausgeragt, so waren fazielle Untersch1ede 
zu erwarten. Auf3erdem treten innerhalb d1eses Gebrrgsstockes kleme 
Reste der Juraformation mit der erwahnten Sch1chtenfolge auf, welche 
wie fremdartige Turme und BastioPen in dem Landschaftsblid hervor
ragen. Von dit'sen }urascholl~n babe 1ch jene auf dem goo m hohen 
Pall von Tonara auf der Westflanke des Gennargentustockes naher 
untersucht und festgestellt, daB sie ein grabenartiger Embruch langs 
nordsudstreichender Verwerfungen smd. In derselben Storungslime, 
nur 9 km stidhcher, bei Belvi-Antzo, erhebt sich an der Talflanke erne 
ahnhche Jurabastwn auf 847 m und 2 km stidlich eme andere in 
975 m Hohe. Aile dre1 Kalktafeln werden zu heiden SCI ten von Schiefer
rucken uberragt, welche eine geradlinige 15 km lange Talflucht von 
400 m T1efe umsaumen Endhch ist noch der Kalkturm des Tonen de 
Girgini zu nennen, der 1218 m hoch unmittelbar sudwesthch der hoch
sten Gipfel des Gennargentu (1834 m) liegt, also 6oo m von der Schiefer
landschaft ilberragt wird. 

Aus dieser Verbre1tung der Jurareste 1st zu schhef3en, daB d1ese 
Formation einst das ganze Gennargentugebiet bedeckt hat, 
und daB das Relief des heuhgen Gebirgsstockes aus der auf
gewolbten Auflagerungsflache herausgeschni tten worden 
ist. Bei der Aufwolbung_smd eitizehle Teile der Schichten emgesunken 
undhaben sich durch ihre tiefere Lage bis heute als kleine Reste erhalten. 

_ Nordhch vom Gennargentustock, fast anschlief3end an die nord
bstlichsten Auslaufer der mittleren Jurakalke, treten ebenfalls Dolom1te 
und Kalke auf, welche, an der mittleren Ostkuste urn den Golf von 
Orosei gruppiert, das Landschaftsbild vollkommen beherrschen. La 
Marmora hat sie als Sedimente der Kreideformation in seinem geolo
gischen Atlas ausgeschieden, nach neueren Untersuchungen handelt 
es sich aberumAblagerungen des oberenJura und der unterenKrcide (31) 
Der bedeutende Sch1chtkomplex beginnt mit Sandstein, dem Dolomite 
und Kalke folgen; sie hegen aber nicht mehr horizontal wie d1e mitt
leren Jurakalke, sondern sind zerstilckelt und gegen das Meer sch1ef 
gestellt, so daB dte hellen Schichtkopfe a1s langgestreckte gewaltige 
Mauern, die bei Oliena 1463 m Hohe erreichen, we1t ins Land hinem 
leuchten1). G. vomRath hatte schon die tektonische Anlage der ZWischen 

1 ) Auf memer iweiten Reise konnte tch eme flache Faltung dieser Kreide
kalke feststellen. 
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diesen ernzelnen Schollen verlaufenden Taler betont, und ern von 
La Marmora veroffentlichtes Profli (2, Vol I, p. 224) laBt auch ernen 
RuckschluB auf das Alter dieser Stbrungen erkennen Nach diesem 
Profll srnd mit den Krndekalken bei Orosei an der O::;tkuste auch 
eozlme Ablagerungen aufgenchtet wordm, wahrend sich miozane 
Sch1Chten diskordant tiber d1e eozanen Konglomerate legen, so daB 
die Aufrichtung zwischen eozimer und mwzaner Ze1t stattgefunden hat. 
Diese pramiozanen Stbrungen durften in das Oligozan zu setzen sein, 
was gut mit Beobachtungen im Nordwesten der Insel iibereinstimmt. 

\Vir sind nun geneigt, auch dle Storungen der mitteljurass1schen 
Kalke als pramwzan anzunehmen, we1l diese Kalke den Maim- und 
Kreidekalken nordostlich des Gennargentu so nahe kommen, und ihre 
Auflagerungsflache sich so deuthch in eme sanfte n6rd1chle Abdachung 
emfugt, dal3 man wohl einen ernhe1thchen Rumpf sich denken muB, 
dE.r m sernem sudhchen Te!.l vom mittleren Jurameer und im ostlichen 
vom Meer des oberen Jura und der unteren Kre1de ilberflutet worden 
1St. Aul3erdem liegen be1 Nurn auf den mittleren Jurakalken Eozan
ablagerungen, so daB auch dle be1 Nurn am Westrand des Flumendosa
tales auftretenden vertlkalen Storungen erst nach dem Eozan edolgt sind 
(2, Vol. I, p 141) 

Sudhch der mittelJurassischen Plateaukalke haben noch eozane 
Deckoch1chten erne ansehnliche Verbreitung, die sich aber meist auf 
dem sudosthchen U fer des Flumendosa halten. D1e Betrachtung lhrer 
Lagerungsverhaltniose gewahrt ernen weiteren Aufochlu13 der Tektomk 
des ostsardischen Gebirges. 

D1e grof3te Ausdehnung hat das Eozan rn dem Plateau des Mt. 
Card1ga, das etwa 550 m hoch ist und durch d1e lrnken Nebenfhisse 
des Unterlaufes des Flumendosa, aber auch direkt zur Ostkuste ent
wassert wrrd, von der sern Ostrand nur weJ.lige Kilometer entfernt ist. 
Dber dieser aus Numuhtenkalken aufgebauten Hochflache erhebt sich 
der eigenthche Mt. Cardiga, auch La P1anedda, die kleine Ebene ge~ 
nannt, zu 676 m (2, Vol. I, p. 227); es 1st ein stattlicher Tafelberg von 
uber roo m relatlver Hbhe, welcher vor allem von sehr quarzreichen 
Sandstemen gekront w1rd und der es d1eser Schutzdecke verdankt, daB 
er der Abtragung bis jetzt entgangen 1st (Abb 3). 

Westhch des M. Cardigaplateaus, aber noch auf der hnken Sette 
des Flumendosa, hegt be1 Escalaplana und dem benachbarten S. Gw
vanm das Eozan uber 150 m tlefer, wahrend westhch des Flumendosa 
Eozanreste auch nurdhch des M. lx1 vorkommen und selbst auf dlesem 
Berg m 839 m noch quarzretche Ablagerungen auftreten Es unterhegt 
also kernem Zweifel, daB d1ese eozanen Ablagerungen betrachthche 
verhkale Storungen erhtten haben, d1e Jenen der m1ttel]Urassischen 
l'lateaukalkc an Ausma13en etwa entsprechen durften. 

Die regwnale Verteuung dieser eozanen Ablagerungen deutet 
darauf hm, daf3 der sudliche Teil der Ostinsel grbBtente!.ls vom eozanen 
Meere ~berflutet worden 1st, und wenn ~nch dte Konglomerate auf dem 
Mte. h1 wrrkhch als alttertiare Sed1mente halten lassen, haben sclbst 
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dte heute sehr hochliegenden Partien eine Meeresbedeckung gesehen, 
die auf einen vorhandenen Rumpf schlieBen laBt 

Eigenarhg ist aber 1m ostsardmischen. Gebrrge die Erscheinung, 
daB das rumpfartig zu denkende Schiefergebirge immer nur tnlwHse 
uberflutet war und dte Transgressionen zuerst auf dem zentralen und 
dann auf dem bstlichen und schlieBhch mehr auf dem sudlichen Tell 
stattgefunden haben, soweit diese Erschemung nicht durch dte Ab
tragung erklart werden kann, welche sicherhch zwischen den emzelnen 
Transgressionen gewirkt hat, da die Diskordanzen deuthch vorhanden 
sind und das Eozan sich liOWohl noch auf dte Kreideformatlon wie vor 
allem auf die Juraformation diskordant auflagert. 

Sowe1t man aus den noch vorhandenen Sedimenten erkennen kann, 
war die Ze1t der Hauptstorungen irn ostsardischen Gebtrge zwtschen 
dem Eozan und dem Mtozan, was ganz mit den Verhaltmssen 1m west
hchen Vorland ubereinstrmmt. 'Diese Storungen gewmnen besondere 
morphologtsche Bedeutung, well sie die Richtungen mancher Taler 
scharf bestimmt haben. 

Betrachten wrr die Richtung des Flumendosa, so durchfheBt er 
die jurassischen Plateaukalke in NNW-SSO-Richtung, urn dann 1m 
Bereich der eozanen Reste in die SO-Richtung scharf einzuschwenken, 
und letztere Richtung wrrd noch betont durch einen NebenfluB, der 
bei Mandas entspnngt und dte eozanen Schichten von Num rm 
Siiden scharf abschneidet. Da irn Norden des Fhimendosa die eozanen 
Schichten his fast 300 m herabsmken und im Suden auf uber 6oo, ja 
sogar uber 8oo m ansteigen, durfte der Unterlauf des FlJJmendosa durch 
d1ese posteozanen Storungen in seiner Richtung vorgezeichnet worden 
sein. Als Strukturgrenze tritt diese untere Flumendosalinie in ilirer 
Verlangerung auch im Nordwesten auf, wo sie auBerhalb des ostlichen 
Gebirgsmassives die isolierte Schieferscholle des M. Trempu bn !silt 
im Sudwesten abschneidet 'und sich in almhcher Weise als Begrenzung 
eines kleinen kristallinen Schiefergebirges weiter im Nordwesten in der 
Nahe des Tirsoaustritts aus dem Basaltgebiet des Mte Ferru zetgt. 

Der Mittellauf des Flumendosa bewegt stch von NNW nach SSO 
und begrenzt den Ostabfall des Sarctdano, der nordwestlichsten Kalk
steintafel, sowie den Ostabfall des Basaltkegels von Nurri. Letzterer 
sitzt ebenfalls auf einer Kalksteinplatte auf, unter deren steilem Ost
abfall die Schtefer als schmales Gesimse erschemen; stetgt man von. 
diesem Gesims ins Flumendosatal, so uberschrettet man wieder eine 
Kalksteinscholle. W1e es auch La Marmora schon m emem Profu 
zum Ausdruck gebracht hat, handelt es s1ch um erne Verwerfungs
lmie, welcher der Flumendosa hter folgt. Vergleicht man femer da~ 
Sarcidanoplateau m1t den westltch des Flusses gelegenen Kalklloch
flachen, so zeigt sich, daB ersteres auf 893 m Rohe anstetgt, wahrend 
die Hochflache jensetts des Flumendosa nur 813 m Hohe erreicht, so 
daB also auch hier dem FluBtal entlang eine Storungslinie hindurch
gehen muB. Direkt beobachten konnte ich eine Storungslinte parallel 
zum Flumendosa 1m nordltchen Tetl des Sarcidano, wo die BastS-
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konglomerate nehen den Kalken zu liegen kamen, so daB der Ostfhigel 
ahgesunken erscheint. 

Bei Gadoni wendet sich das Tal des Flumendosa scharf na-ch Osten 
urn, dte NNW-Richtung fmdet aher ihre Fortsetzung in dem Seitental 
hei Gadom, und wenn man weiter nordlich wandert, fuhrt die StraBe 
uher erne 86o m hohe W asserscheide zu der Talflucht von Aritzo
Tonara und gleich nordhch dieser Wasserschetde liegen die heiden 
Kalksteinreste von Arttzo-Belvi, welche, w1e schon ausgefuhrt, mit 
jenen von Tonara in einer gemeinsamen Storungszone hegen. 

Im Osten reichen die mittleren Jurakalke his 13 km an das Meer 
heran und erhehen sich hei Gairo auf 1030 m Hohe. Scharf werden sie 
rm Osten durch das tie£ emgesenkte Tal von Gairo ahgeschnitten, und 
jenseits erreichen die Sch1eferrucken noch groBere Hohen als die Kalk
plateaus, in dem sie m der P. Tncoli auf I2II m ansteigen. Die Auf
lagerungsflache der Kalke bldht an Hohe also weit hinte( den ostlichen 
Schieferrucken zuruck, und dte Talgrenze ist so scharf und geradlinig, 
daB nur eine Storungshnie d1ese Erscheirmngen erklart. Die Kalke 
sind an emer Verwerfungslinie abgesunken, welcher eine ri~sige grrade 
Talflucht angehort, die nur von einer niederen Wasserscheide unter
hrochen, erst 30 km slidl1ch bEi Muravera an der Ostkilste endigt, und 
dte auch d~t.s Eozanplateau des Mte., Cardiga im Osten abschneid~~. 
so daB diese Storung ehenfalls posteozan ist. Auch im Innem des 
Flumendosabogens treten noch vertikale Verschiebungen in den Kalk
tafeln auf, die aher nur fur die Einzellandschaft von Bedeutung sind. 

Im nordlichen Teli des ostsardischen Gebirges herrschen jung
tertiare Storungen, welche auf den alteren sudlichen ungefabr senkrecht 
stehen und dadurch eine Quergliederung des Nordostens schaffen, 
welche dem dortigen Landschaftshlid den groBen Zug yerleiht. Aber 
auch im sudlichen Teli sind zu den alteren Storungen noch jungere 
Krustenhewegungen hinzugetreten; s1e hahen, unterstutzt von einer 
lehhaften Erosion, die Emzellandschaften geschaffen, die 1m Volk 
als Barbagia, Ogliastra, Gerrei, Sarrahus weiterlehen. 

Gerrei und Sarrabus. D1ese heiden Landschaften erstrecken sich 
im wesentlichen sudlich des unteren Flumendosalaufes vom Rand des 
tertlaren Hugellandes hiS zur Ostkuste. In der Landschaft Gerrei 
herrschen die ste1l gestellten Schiefer vor, wahrend in der sudlich an
schheBenden Landschaft Sarrabus nehen diesen Schiefem die Granite 
erne grof3e Rolle spielen, die im sudlichen Teli den Boden allein auf
hauen. Das Gerrei steht morphologisch m1t dem Tertiarhilgelland noch 
in engem Zusammenhang, da die dort festgestellte Verehnungsflache 
von Mandas m das Schiefergebirge his zum Flumendosatal hineinrei~t. 
Es sind sogar jenseits dieses Flusses noch Jura- und Eozanschichten m 
dtese Verehnung einhezogen worden, welche vom Westrand nach Osten 
von 500 m auf 6oo m ansteigt, also nicht ~er heutigen Entwasserungs
abdachung entspncht Es scheint demnach dtese jungtertiare Ver
ehnungsflache nachtraglich verhogen worden zu sem, vielleicht he
glettet von den Basaltergussen, deren Tafelreste wir etwas tiefer als 
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dxe Flache selbst irn Gebiet des rechten Nebenflusses des Flumendosa, 
sudlich Nurri, erkennen (Abb. 3). Das ganze FluBsystem hat sxch 
energisch in die ;verebnungsflache eingesenkt, welche dadurch m zahl
reiche mehr oder weniger breite Riedel aufgekist worden xst. D1ese so 
entstandene Landschaft ist das Gerrei, dessen StraBen und Wege 
stundenlang auf den Riedelflachen hmfuhren. Wxe man aus den ge
rmgen Altertumerfunden schheBen dad, ist diese Landschaft, das antxke 
Gahlla- erst im Mittelalter ist der N arne Gerrei entstanden- nur sparlich 
besiedelt gewesen, und auch heute smd hier nur wenige kleine Ort
schaften, die durch ihre ungesunde Lage bekannt sind. Das bntrum 
bildet S. N1colo Gerrei, ein Dorf von 1300 Einwohnem, das ahnhch wie 
das emsam im Flumendosatal hegende Ballao durch die heftig auf-

em 
Grundgebll'ge 

r.o::o1 
~ 

Kalktafeln des 1 Ura Eozan 

~ 
~ ~ 

Basalt 

3· D1agramm der Landschaften Gerre1 (Vordergrund) und Sarabus (Hintergrund) 
m SO-Sardtmen, nach S gesehen. 

(Boo entspncht etwa dem Mte In, Wassexschetde geslnchelt, der Flumendosa bat SO-Rtchtung, M. Cardtga 
aus Eozan aufgebaut.) 

tretende Malaria gefurchtet ist. Beruhmt ist aber Gerrex durch den 
Fund der dreisprachigen Tafel, welche zur Entzifferung des Punischen 
viel beigetragen hat. 

1m Suden steigen aus der Verebnungsflache emzelne ziemhch 
isolierte Bergzilge empor, welche 1m Mte. Ixi 839 m erreichen und deren 

. Oberflachen tafelformxgen Charakter haben. Wrr erkennen in ihnen 
die Reste der gest6rten eozanen Auflagerungsflache. Hmter diesen 
Einzelbergen erhebt sich em etwa 1000 m hohes Gebirge, das reich zer
schnitten ist und einer ganz anderen Landschaft, namlich dem Sarra
bus, angehoit, das wezter im Siiden ziemlich gleichformige Horizont
linien hat, die noch auf den alten gehobenen Rumpf hindeuten, uber 
den die geduckten Kopfe der ,sieben Bruder" (sette Frans) mit 1016 m 
Hone emporragen. D1eses fast menschenleere Bergland, in welchem 



Burce1 das emZlge Dorfchen ist, hat d1e dustersten Schluchten der 
ganzen Insel, denn etwas Ahn.liches wie die nach Osten sich offnende 
Granitklamm des P1coccaflusses, dem die StraBe von Cagliari nach Mura· 
vera an der Ostkuste folgt, habe ich auf den ubrigen Teilen der Insel 
mcht w1eder gesehen. In diesen abgelegenen Gebirgen finden sich auch 
noch schone Steineichenwalder, den en aberdie Holzkohlengewinnungstark 
zugesetzt hat, aber es istvielleicht bezeichnend, daB mir in dieser Einsam
kelt d1e einZlge Forsterei zu Gesicht gekommen ist. 1m Osten schlieBen 
sKh an das Bergland gut bewasserte kilstennahe Ebenen, unter denen 
d1e sudliche versumpft und ungenutzt daliegt; d1e Gewasser entspringen 
etwa in 200m im Silden ganz nahe der Kuste und flieBen nach Norden, 
urn durch ein Haff das Meer zu erreichen. Man hat den Emdruck. als 
ob d1ese Ebene einen Taltorso darstellen wurde, zu dem das Gebirge in 
emer geschwungenen, 6oo m hohen Bruchstufe abfallt. Gegen das Kap 
Ferrato schlieBen isoherte Granithohen d1e ebenfalls 1m Granit aus
gebildete Ebene ab Jedenfalls stellt dlese Ebene eine der merkwilrdlg
sten Erschemungen der Insel dar, ohne daB ihre Erklarung bis jetzt 
moghch ware. Im Norden d1eser unbewohnten Ebene lag noch im 
14· J ahrhundert das Dod VillamaJ ori, das dann vollstandig verschwunden 
1st D1e Ursache dieser Entvolkerung waren die Sarazeneneinfalle, 
durch welche die Kuste verwlistet und die Bevolkerung in das Innere 
getneben wurde. (4, Vol. I, p. 194). Dem Neuaufbau stand das da
mals henschende Feudalsystem hindernd entgegen, so daB die Kultur~ 
flachen ver~deten und die Ebenen versumpften, da die Gewasser sich 
selbst uberlassen bheben. Deshalb gehoren d1ese Kustengebiete zu den 
ungesundesten der ganzen Insel. Nur das Mundungsgebiet des Flu~ 
mendosa macht eine Ausnahme. Zwar herrscht auch dort die Malana, 
aber d1eser FluB hat eine sehr fruchtbare Lehmdecke geschaffen, so 
daB sich an den Randern d1eser 7 km ins Land hineinragenden Ebene 
drei Dorfer entwickelt haben, unter denen Muravera der Vorort isf 

Diese Kulturlandschaft ist das Sarrabus im engeren Smne, genannt 
nach der antlken Stadt Sarcapos. Umgeben werden d1e drei Dorfer 
von erzfuhrenden Gebrrgen, deren Ausbeutung abe~ stark unter der 
Malarta leidet, welche es den Fremden fast em halbes Jahr unmoghch 
macht, h1er zu arbe1ten. Von der Flumendosamundung nur durch ein 
Vorgeb1rge getrennt, schheBt s1ch im Norden noch erne Klistenebene 
an, d1e vom Quma aufgeschuttet wurde, aber bis auf einige armselige 
Hutten ganz unbewohnt ist 

Ogliastra. Das Quirratal aufwarts gelangt man m d1e Landschaft 
Ogltastra. Dw StraBe fuhrt durch emes der geradhmgsten Taler, 
welches erne bre1te, etwa 5 m hoch aufgeschuttete -Talsohle besitzt, 
uber der zu heiden Se1ten menschenleere, stark entwaldete Gebirge 
aufstetgen, d1e steh zwischen Tal und Kuste in emer Breite von 6 km 
emsch1eben. Nach den zahlreichen Nuraghen zu urtellen, muB d1ese 
Landschaft schon in prahiStorischer Ze1t Ziemhch bes1edelt gewesen sein, 
wahrend wrr heute auf emer Strecke von 30 km keme Ortschaft finden 
und zwiSchen der Ebene von Muravera und Tertenia, dem nordlichsten 
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Teil des Quirratales, nur wemge elende Hrrtenhutten anzutreffen smd 
Dieses Qurrratal verlauft an' der Grenze des Gramtgebrrges 1m Osten 
und des Schiefergebirges im Westen, es entspncht gletchzettig eine1 
grofien Stbrungshme, welche, wie schon erwahnt, das eozane Cardiga
plateau und we1ter im Norden die Kalktafeln der mittleren Juraforma
tion an ihrem Ostrand :;chad abschneidet. D1ese Storungslm1e schafft 
den landschaftlichen Gegensatz, zugletch aber auch die landschafthchen 
Schonheiten, welche die Ogliastra ganz besonders auszeichnen. Ostlich 
der Stbrungslmie smd die Kalktafeln restlos verschwunden, tief em
geschnittene, schmale Sohlent~er haben aus der hochgehobenen Auf
lagerungsflache der Kalke eine rmposante Ruckengebrrgslandschaft 
herausgeschnitten, die uber 1200 m Hohe erreicht. Ganz besondere 
Eigenschaften bes1tzt das Kerngebiet der Oghastra urn die Hauptstadt 
Lanusei. Einen schonen Oberbhck gtbt der M. ldolo, welcher im 
Norden von Lanusei zu 1241 m Hohe ansteigt. Von I1un aus erschemt 
das Gebiet urn Lanusei als ein gewaltiger Zrrkus, der sich gegen die 
Ostkilste zu bffnet und von Porphyrhohen belebt wird, die den Granit 
in Nordnordwest-Richtung durchsetzen, also dasselbe Streichen zeigen 
wie die groBe Storungshnie selbst. Daraus darf man wohl auch hter 
annehmen, dafi alte Stbru~gshnien in spaterer Ze1t wiederum zur Gel
tung gekommen sind; denn die Porphyrzuge sind permischen Alters, 
wahrend rue Storungslinie der Ogliastra wohl in die ohgozane Zeit fallen 
dtirfte. In dem grofien Zirkus von Lanuse1 haben sich die Kustenfhisse 
tief ins Gebirge hineingefressen und altere Entwasserungslinien an
gezapft; so benutzt heute rue von Westen kommende Sekundarbahn 
die 780 m hohe Sohle eines enthaupteten Tales bei Gairo, das mit den 
Jurakalken an der grofien Storungshnie endtgt, urn offen zu emem 
tiefen Tal abzushirzen Folgt man der Bahn von Gairo nach Lanusei, 
'so beruhrt man die Quell taler des Flumendosa bei dem M. I dolo, s1e 
haben breite, feuchte Talboden, da s1e dem undurchlassigen Gramt
und Schiefergebirge angehoren, und gewahren deshalb bei lhrer hohen 
Lage selbst im Sommer fur Pferde und Grofivieh eine willkommene 
Weide. Bei der Station Arzana am FuBe des M. !dolo uberschreitet 
die Bahn die Wasserscheide in emem sumpf1gen Hochtal, das keinen Ab
schluB hat, sondem unmittelbar zu dem Talzirkus von Lanuse1 abfallt. 
Mehr und mehr wird von den ruckwarts drangenden Kustenfhissen 
me W asserscheide auf Kosten des Flurnendosa landeinwarts verschoben. 

Die Ogliastra ist mehr eine Kultur- als eine durch die Oberflachen
formen allem bedingte Landschaft. Zwar ist der grofie Zrrkus von Lanu
sei durch die direkte Entwasserung zur Ostkuste und durch die hohe 
Gebirgsurnrahmung eine naturhche Landschaft, der ubnge Teil der 
Ogliastra dagegen WJid durch d1e Tektonik in Nordnordwest-Sudsudost 
gerichtete Langstaler geghedert, deren Flusse in kurzen Quertalern zur 
Kilste durchbrechen. D1eser westliche Teli ist rn1t dem Kerngebiet 
nur durch schwierige Kunststrafien und durch die kilhne Linienfuhrung 
der Sekundarbahn verbunden; da aber das breite Gebirgsland der Bar
bagia im_Westen als grofies Verkehrshmdernis gelten rnuB, boten selbst 
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die Saumpfade eme schnelle Verbindung mit dem ostlichen Kusten
geb~et. Noch heute Zlehen du! Bewohner des ganz abgelegenen Dorfes 
Perdasdefogu den beschwerhchen Saumpfad uber die Kalkhochflachen 
des Gebirges nach der Oghastra vor, anstatt die lange $traBe nach dem 
klemen Balbao im Flumendosatal zu benutzen. Verkehrsgeographisch 
und auch dE'r Verwaltung nach gehort deshalb Perdasdefogu noch zu 
dcr Oghastra 

Der landschafthche Reiz der Oghastra wird wesentlich erhoht dur'ch 
den verhaltnismaBig intensiven Anbau, welcher auf klunatische Be
gunstlgungen und das Relief zuruckgeht; denn dieses Gebiet wrrd rmgs 
von hohen Bergzugen umrahmt, und besonders der Gennargentustock 
mit semen Auslaufem und das Kalkgebirge der Kreideformation, das 
sich urn den Golf von Orosei schwingt, schutzen d1e Ogliastra vor den 
Nordwmden; d1e hohe Gehirgsumrahmung dagegen verschafft der 
Landschaft genugend Wasser, das sich zu kleinen Bachen in den,zahl
reichen Talchen der Zrrkusumrahmung sammelt und dem Boden den 
upp1gsten Pflanzenwuchs selbst in der Trockenperiode ~ichert. In 
diesen Talchen ziehen sich hchte Raine der Edelkastame entlang und 
die Garten werden von zahlreichen Frucht- und Obstbaumen beschattet. 
An den Hangen selbst wird durch die Terrass1erung d1e Abschwem
mung des fruchtbaren Bodens verhindert. Der einst bedeutende Wem
bau 1st allerdmgs vor etwa 15 Jahren durch die Phylloxera fast ganz 
vem1chtet worden, so daB das Wrrtschaftsleben der Wein- und Acker
baubevolkerung zuruckgegangen 1st D1e fruchtbare Kustenebene hat 
trotz der heft1g auftretenden Malana eine Anzahl Dorfer und sogar 
den Bischofss1tz Tortoh m1t dem Hafen Arbatax entstehen lassen. 
D1e Reg1erung ist gegenwartig dabe1, d1e GroBe Lagune bei Tortoli und 
das FluBgeb1et be1 Lotzora1 nordlich davon entwassem und korrigieren 
zu lassen Dann w1rd das Geb1et erst seine Naturgaben richtig aus
nutzen konnen. Die Ebene von Tortoli ist unseres Wissens das emzige 
Geb1et Europas,' wo s1ch eme StrauBenfarm entwickeln und wirtschaft
hch nutzbrmgcnd halten konnte. Es ist das Verdienst eines Deutschen, 
diese Farm angelegt zu haben. 

Auch dte tlef emgeschmttenen Langstaler der westhchen Oghastra 
batten an dem '\Vembau hervorragenden Antetl, dte hoheren Zonen 
1hrer Umrahmung dagegen waren und smd z. T noch m1t E1chenwaldern 
bedeckt und geben das We1degeb1et fur zahlreiche Herden. In dte 
Etchcnwalder trnbt man dte statthchen Schwemeherden und uberlaBt 
dtese mcht selten stch selbst, so daB s1e gememsam m1t den vorhande
nen \Vtldschwemen s1ch durch dte E1cheln masten. Allerdings ist auch 
hiCr m den \Valdungen verstandmslos gewustet worden, so hat das 
Dorf Gatro (1900 E) aus Dummhett sich semes retchen Waldbestandes 
entauBert (36 ), und da sem Wembau sehr zuruckgegangen ist, hangt der 
Wohlstand vom Vteh ab, der bet 8oo Stuck Rmdvieh und 30po Schafen 
mcht besonders groB ist In der oberen Region sptelt dte VIehwirtschaft 
eme bedeutende Rolle; dte Hirtendorfer begen am FuBe von groBen Ge
brrg~stocken mtt thren we1ten Weidegebieten, w1e Arzana, oder am FuB 
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der stellabsturzenden Kalkhochflachen, aus denen kraftige Quellen 
selbst im trockensten Sommer hervorbrechen und z. B. durch d1e Gassen 
von Ulassai schieBen. Dieses Dorf hat eine der schonsten Lagen auf ganz 
Sardinien mit den groBarhgen Dolom1tfelsen uber sich und dfm wnten 
Blick uber ein M1ttelgebirge auf das nur 15 km entfe1nte Meer (Abb 8). 
Die star ken Karstquellen sorgen fur d1e Bewasserung der Garten an den 
Hangen des tie£ emgeschnittenen Langstales und die Hange der Dolo
mitberge eignen s1ch vorzuglich mit 1hrem Buschwerk als We1de fur 
dle groBen Z1egenherden, von denen Ulassai 4000 Stuck bes1tzt, wah
rend seine sooo Schafe vor · allem an den Schieferhangen we1den. D1e 
Kalkhochflachen d1enen als We1degebiet des Rmdviehs, von dem 
das Dorf 1500 Stuck bes1tzt. Der Grundbes1tz 1st 1n der Oghastra stark 
aufgete1lt, soweit er nicht der Gememde gehort, was haufig bis zur 
Halfte der Fall ist. In dem tie£ 1m Tale gelegenen Tertenia betragt der 
Kommunalbes1tz 3700 ha, was ungefahr, der Halfte der ganzen 
Dorfflur entspricht. Da die t1efe Lage mehr dle landwutschafthche 
Betatigung bedmgt, bei d< r fruher der Weirlbau an erster Stelle stand, 
1st der V1ehbesitz nicht groB, so daB ein E1gentum von 400 b1s soo Schafen 
oder Ziegen schon bedeutend erscheint, wahrend in dem 740 m hoch 
gelegenen Ulassai der wohlhabendste Mann 1000 Z1egen, uber So Kuhe 
und 30 Pferde besitzt; der Einschlag der Hirtenbevolkerung ist also 
mit der Hohe viel starker, und deshalb spielt auch d1e Kasebere1tung 
h1er eine groBe Rolle. AuBer den heiden Stadtchen Lanuse1 (3700 Em
wohner) und Tortoli (2100 Emwohner) hat d1e Oghastra 13 Ortschaften; 
nach der neuesten Lokalstatishk fur 1921 zahlte man m d1esem Terrlto
rium 4000 Pferde, 35000 Ochsen und, Kuhe, 200000 Schafe, 100000 • 

Ziegen und 25 ooo Schweine. Besonders groBe Schwemebestande haben 
die Dorfer Villagrande m1t 4000 Stuck und Arzana, da s1ch dort schone 
Eichenwalder erhalten haben. 

' Der Boden der Oghastra birgt auch verschiedtne Erzlagerstatten, 
d1e ziemliche Verbreitung haben, aber nudn der Umgebung von Jerzu, 
dem Endpunkt einer Stichbahn, iri umfangreicherem MaBe ausgebeutet 
werden. Auch Kohlenlager smd bekannt, s1e wurden z. B. be1 Ulassa1 
abgebaut, die Stollen smd aber heute verlassen und d1e we1t machtige
ren bei Perdasdefogu hegen iri einem tief eingesenkten Se1tental des 
Flumendosa so weltfem, daB sich die Ausbeute heutzutage gar mcht 
lohnt. Im allgemeinen gewmnt man den Emdruck, daB der Bergbau 
in der Ogliastra zuruckgegangen 1st. · Zu einer gew1ssen 'Yohlhaben
heit ist e1genthch nur die H1rtenbevolk~rung m den oberen Reg10nen 
gekommen, wahrend d1e ubrigen Bewohner d1e Wemkrise noch mcht 
uberwunden haben. 

Die Barbagia. Die Aufwolbung des Gennargentustockes sche1det 
erne sudhche und nordliche Barbag1a, welche d1e groBe Hohenlage und 
die hef eingesenkten Taler gemein haben, sonst s1ch aber landschafthch 
wesenthch vonemander untersche1den. Die sudhche Barbagia wrrd 
vom oberen Flumendosa und semen Nebenflussen iri tiefen Talern 
durchzogen, zwischen denen sich Kalkplateaus m versch1edenem l!m-
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fang ausdehnen und die von den Bewohnem Toneri oder Tacchi ge~ 
nannt werden Gememsam sind diesen dolomitischen Kalkhochflachen 
dte Wasserarmut und d1e steilen Absturze zu den Talem, dagegen ist 
1hre Oberflachenform w1e 1hre Hohenlage recht voneinander unter
schieden. Wahrend z. B der Taccu von Sadali ostlich des Flumen
dosatales eine fast tlschahnhche, nur Ieicht verkarstete Platte von etwa 
Boo m Hohe darstellt, 1st der westlich des Flumendosa sich ausdehnende 
SarCidano eine recht bewegte Kalkhochflache, ilber welche eine An
zahl Gipfel 200 m relat~v emporragen, was auf Nordwest gerichtete 
Storungen, d1e ich 1m Innem beobachtete, zurilckzufilhren sein dlirfte. 
W ahrend dte mnere Flache eine mtt D1steln und niedrigem Gestnipp 
ubersate Weideflache darstellt, erscheint m den flachen Talem der 
Rander, sowie die Basiskonglomerate angeschmtten werden, das Wasser, 
welches besonders am Westrand des Sarcidano diese Mulden zu frucht
baren Garten umgestaltet. Die Dorfer am Rande des Plateaus haben gute 

4· D1agrarnm der sudhchen Barbag>a (0-W) 
lm \ d das Flumendosatal m1t der Kalktafel des Sarc1dano, 1m 0 d1e Kalktafel der Oghastra, d1e gegen
uber dem ostl1ch anschhellenden Sch1efergebrrgc abgcsunken 1st, der kui:mJruerende G1pfel1m Hmtergrund 

entspncht dem Mt S. V1ttona 1212 m 1m S des Gennargentu ) 

\Vasserverhaltmsse, die aber nur zu wenig ausgenutzt werden. Die 'Oppig
kelt der bewasserten Garten des Marchese von Laconi am N ordwestrand 
des Sarc1dano scheinen nur wenig vorbildhch zu wirken, im Gegenteil 
wtrd gerade h1er durch den Gro13grundbesttz der Wohlstand dE>r Be-
volkerung besonders stark beeintrachtigt. , 

\Vt1ter im Osten bliden die Ton£ri zu heiden Seiten der nach der 
Oghastra fuhrenden Bahn schroffe Kalkgebirge, die etwa 6oo m ilber 
den schmalen Talsohlen aufragen und Hohen uber 1200 m erreichen. 
S1e hegen v1el zu hoch, als daJ3 Dorfer von ihren Randem direkten Nutzen 
ztC:hen konnten, nur Z1egenherden werden in dtese zerklufteten Re,gionen 
hmaufgetrieben Dafur smd d1ese Kalkgebrrge weit weniger von dem 
Hirtenbrauch beeinflu13t und tragen noch schone Stemeichenwalder, 
dte uns eme Vorstellung von den ehemaligen Vegetationsverhaltnissen 
der Insel geben Dte Iangen Hange der groJ3eren Taler dagegen bestehen 
aus den gefalteten Schiefem, und m halber Hohe fmden wtr gtwohnlich 
dte Ortschaften, welche von dem mediterranen Klima der Taler fur 

61 



den Anbau Nutzen zieben, andererseits ihre Herden 1m Sommer auf die 
Hoben, im Winter in d1e Taler treiben. Eine derarhge Lage mmmt Seui 
ein, das aber nocb in seiner Nacbbarscbaft permokarbone Steinkohlen 
besitzt, die von groBen PorpbyrergU.ssen bedeckt smd. So tntt zu dem 
Hirtenleben nocb die bergbauhcbe Tahgke1t, d1e d1esem Ort eine ge
wisse Sonderstellung g1bt. Innerbalb dieses Bergbaugebietes erreicben 
die Porphyre im Innern des Flumendosabogens d1e bocbste Hobe m1t 
1334 m im kablen :M. Perdedu und uberragen urn em geringes selbst 
das osthcb sicb anschheBende waldige Kalkst~mgebirge. Aucb sudlicb 
der Sekundarbahn ragt b1sweilen das Grundgebtrge wie im 1212 m boben 
M. S. Vittoria weit uber die Kalktafeln empor (Abb 4); dadurch Wlrd 
das Landscbaftsbud des sudlicben Barbag~a auBerordentlich manmg
faltig. Und wenn man an rue Grenze der Ogliastra kommt, so kann 
man von den Kalkhocbflacben nach \Vesten auf lhre in Rucken zer
scbnittene Auflagerungssflacbe hmuberwandern, obne groBe Hoben
unterscbiede zu fmden, und erst mit der Annaberung an Perdasdefogu 
gelangt man von ruesen Scbieferrucken, d1e nffarhg von Porpbyt
gangen durchzogen sind, in einer steilen Stufe zu einem tiefer hegenden 
und nur Ieicht zerscbnittenen Plateau, das teuweise aus denselben 

. Kalken bestebt und langs einer Verwerfung abgesunken ist. Immer 
wieder kommt uns bier zum BewuBtsem, daB die Tektonik der Erosion 
d1e groBen Richtlinien fur die Ausgestaltung der Landscbaft gegeben 
hat, und daB wir im relahv boch hegenden Grundgebirge die mehr oder 
weniger stark zerschnittene Auflagerungsflacbe der Kalke zu seben 
haben, wahrend die Kalktafeln dank ibrer Wasserdurchlassigkeit sicb 
geschlossen erhalten haben; s1e sind aber aucb dort, wo s1e zu groBen 
Hoben emporgehoben worden sind, von den nickwarts erodierenden 
Flussen schon recht kraftig geghedert worden, so daB Bastionen und 

· Tlirm.e uber steu absturzenden Felsgesrmsen ruese boberen Kalktafeln 
charakterisieren und 1hre Beste1gung oft sehr erschweren. 

Im G en nar gen tu wolbt sich die Auflagerungsflache der Kalktafeln 
am hochsten empor (1832 m), wie man scbon vom M. Idolo aus, im 
Norden der Ogliastra, uberseben kann. Der isolierte Dolomitpfeiler 
der Perda Liana (1293 m; Abb. 9) schlagt rue Brucke zu der Anschwel
lung des zentralen Gebirgsstocks, in welchen einige Kalkschollen em
gesunken sind. Geolog1sch besteht der Gennargentu aus emem Granlt
stock,- dessen Schieferhulle nur rm Norden entfernt worden ist. Der 
Stock ist radial zerscbnitten, allerdmgs mit den zwei Knotenpunkten 
des Bruncu Spinu im Norden und der La Marmora-Spitze im 
Suden. Aber der Grad der Zerschneidung ist ungle1cb. lm Norden, 
also bei.Fonni, ist das Gelande auffallend offen; man ubersieht die ganze 
Nordabdachung m1t dem Vorland mit einem Blick. Rund11cbe Rucken 
zieben sich ZW1Schen tiefen Talern nach Norden hm, und mit einem 
scharfen Knick (etwa in 1300 m) schlieBen sich daran die Hochflachen, 
welche stufenformig angeordnet sind und mit breiten Flachen inem
andergreifen. Bei Fonni beberrscbt d1e Nordabdachung eine 1000 m 
hobe Hochflacbe; uber d1eser erbeben sich einzelne Hoben und Rucken 
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des Vorlandes oder die schroffe Wand der Kreidekalke der Ostkiiste, 
und von dieser Flache steigen dte Radialkamme des Gennargentu 
rasch empor. In diese 10oo-m-Flache ist mit ausgepragter Gelande
stufe eine 940-m-Flache eingesenkt und in letztere wieder eine ca. 88o 
blS goo m hohe, aber weniger breite Flache, die sich nun erst zu den 
wohlangebauten Talem absenkt. Die Taler sind steil, aber nicht eigent
hch schroff, und die meist schmale Sohle ist haufig angebaut, da bier 
dte notige Feuchtigkeit und Schutz fur Gemiise und Ma:Q usw. vor
handen sind. 

An den Hangen urn Fonm sind uberall dichte Eichenbestande 
als Schattenbaume ungefahr so, wie unsere Obsthaine die Range Siid
deutschlands bedecken. Wesentlich dichtere Bestande sind selten, und 
das Bild, daB sich Baumkrone mit Baumkrone zu emem geschlossenen 
schattenspendenden Laubgewolbe zusammcnschlieBt, darf man nur sehr 
selten erwarten. Bis Fonm (rooom) reichen NuB-, Kastanien- und Feigen
baume herauf, die s1ch zwischen den Eichenbestanden besonders an Wegen 
fmden. Schone Kastanienhaine treten aber erst auf der W estseite des Ge
brrges auf, und in den Talem von Tonara und Desulo reicht die 
Kastanie in geschlossenen prachhgen Waldungen bis IIOO m empor. 

Der West- und Sudhang des Gennargentu ist wesentlich starker 
geghedert; von den Hauptkammen smd zahlreiche Seitenkamme her
ausgeschnitten; aber auch hier fmdet man nur scharfe Kerbtaler, ohne 
daB etgentliche Schluchten entstanden waren. Hier ist die schmale 
Ruckenform das Charakteristische im Landschaftsbild. Im Westen 
ordnen sich dtese Rucken jedoch so an, daB man das Bild einer Rumpf
flache gewinnt, uber der der Gennargentu emporgewolbt worden ist 
(Abb. II). Im Gennargentustock fallt dEr Hauptkamm zuerst fast un
geghedert steu ab bts etwa zu der Baumgrenze, dann setzen Talkerben 
und -Runsen ein, welche den unteren, groBeren Teil des Abfalles um so 
starker gliedern, Je mehr man nach unten gelangt In riesigen Win
dungen versuchen d1e Hirtenpfade und die wenigen StraBen dieses zer
schmttene Bergland zu uberwinden. D1e Rucken sind meist kahl und 
auch die oberen Range nur ganz kilmmerlich mit Eichen bestanden; 
zu den heftig uber dte Kamme hinbrausenden Sturmen gesellte sich das 
Feuer der Hirten, urn den Baumwuchs nicht aufkommen zu lassen. 
In dtchteren Bestanden ziehen sich dagegen dte Etchen in den steileren 
TaJern und Kerben der Rucken hoch hinauf und heben sich von den 
sommerdurren graubraunen Flachen lebhaft ab. 1 

Der Gennargentu ist mit 1832 m dte hochste Erhebung der Insel, 
und der Schnee bletbt in geschutzten Mulden bis tief in den Sommer 
hmein hegen, auch die Vegetation der hochsten Teile hat alpinen Ein
schlag, aber dennoch war in dieser Breitenlage die Hohe nicht aus
retchend, urn eiszettliche Wrrkungen zu zeitigen; die Taler haben aile 
V -formigen Querschmtt und sich allmahlich in die Kamme hinein
schtebende Talschlusse. In den unwegsamen Talgninden des Gen
nargentu haben sich Rudel des Wudschafes, des Mufflon erhalten, das 
nur noch an wemgen anderen Punkten der Insel zu finden ist. 



Die Plateauentwicklung auf der Nordsette und dte starkere Ghede
rung der ubtigen Teile des Gennargentustocks ist auf dte Bestedlung 
nicht ohne EinfluB geblieben. Die Tallandschaften des West- und Sud
hanges haben zur Entwicklung mehrerer hochgelegener Dorfer gefuhrt, 
welche mit dicht aneinandergedrangten Steinhausern und engen Gassen 
sich an,_ die Gehange schmiegen. Zu den bedeutendsten gehort das 
3500 Einwoh,ner zahlende Desulo, das eigenthch aus dre1 nahe bei
einanderlie§;enden Dorfern besteht, die auf einer Talletste hegen. Auch 
das gleich groBe Tonara an der Westseite besteht aus drei Teilen, 
seine Lage ist aber die emes typischen PaBdorfes, das gleichzettig von 
den Wasserverhaltnissen der auf dem PaB erhaltenen Kalkscholle be
einfluBt wird. Auf diesem PaB liegen in goo m Hohe auch grobe, in 
einen za.hen, roten Lehm gebettete Gerolle, die eine Veranderung im 
FluBnetz in Form von Anzapfungen andeuten. 

Ander StraBe, welche den Nordwesten des Gennargentu umfangt, 
liegt hoch uber dem nord warts gerichteten Tinotal das enge Dorf Ovodda 
in 718 m Hohe, dessen Lage sich an ebene 750 m hohe Flachen knupft, 
welche sich fast horizontal zwischen den Nebentalchen vorschieben 
und als Getreidefelder dienen; daruber erheben sich eben fallS wieder bre1te 
ebene Flachen in etwa 850 m Hohe, rue sich m die eigentlichen Kamme 
des Gebirges hineinschieben und scharfwinklig abstoBen Quellwasser, 
flache, feuchte Hochboden, breite Flachen und dte Weiden des Ge
birges sind dte Vorteile der Lage von Ovodda. 

Auf der plateauartigen Nordabdachung des Gennargentu hat sich 
die Bevblkerung m dem einzigen Dorf Fonni mit 4000 Einwohnern 
gesa.Ipmelt, das eng zusammengedrangt stch an emen flachen Hang 
schmiegt, an dem die ausgewitterten Blocke die Eigentumhchkeit der 
Granitlandschaft selbst im Dorfe erkennen lassen. Fonni liegt in rooo m 
Hohe und ist aus rohen Granitblocken erbaut, die flachen Dacher smd 
zum Schutz vor den heftigen Wmtersturmen ebenfalls m1t dlesen 
Blocken beschwert. Seiner freien, gesunden Lage wegen wird es in 
nachster Zeit das emzige Gennargentudorf sem, das stch eines Gast
hauses erfreuen kann. In dtesen Gebirgsdorfern lebt eine selbstbewuBte 
Hirtenbevolkerung, welche -noch am zahesten an den alten Sitten hangt 
und die farbenprachtigsten Trachten heute noch tragt, bei denen vor 
allem em leuchtendes Rot bet Mann und Frau eine Rolle spielt, und es 
ist nur zu bedauern, wenn die vor den anhaltenden Winden schutzende 
Mastruca · der Htrtenkleidung auch bier allmahlich verschwindet. 
Die drei groBeren Dorfer haben je etwa 30000 Schafe, dazu kommen 
noch Ziegen- und Schweineherden. Der Stolz Jedes Hrrten ist sein 
Pferd, das ihn letcht die mUhseligen Pfade des Gebirges iiberwinden 
laBt, und man fmdet me1st prachttge T1ere, d1e nicht mehr an das fruhere 
kleine sardische Pferd erinnern In dem Dorfe Desulo z. B. kommt auf 
fun£ Emwohner ein Pferd, und die anderen Dorfer durften dahinter 
kaum zuruckstehen. Der Hauptreichtum der Gebirgsbewohner besteht 
aber zweifellos in den groBen Schafherden, die Wolle und Kase liefern, und 
denen die riesigen Gebirg~flachen ausgedehnte Weiden bteten. Man 



rechnet auf I ha fun£ Schafe, dabei ist aber zu bedenken, daB im Winter 
die Herden in die Ntederungen des Campidano ziehen, so lang~ das 
Gebrrge in Schnee gehullt ist oder du Frost we Vegetation lahmlegt. 

Im Westen wrrd der Gennargentu von der groBen Storungslinie, 
welche durch Tonara geht, begrenzt, die sich nordwarts im Tinotal 
fortsetzt und auch nach der Umbiegung d1eser Entwasserungsfurche 
nach Westen, noch weiterhin im Norden bis in die Randgebiete des 
Trrsobeckens zu verfolgen ist. Es ist auffallend, wie rasch lings dieser 
Lmie xm Westen das Gelande absinkt und nur etwa 500 m Hohe er
reiCht, wahrend bstlich davon die Hohen sich lange auf 8oo und IOOO m 
Hohe halten. Wrr durften hjer wohl erne Einwrrkung der Absenkrmg 
des Tlrsobeckens zu erkennen haben. Langs dieser Linie haben sich 
erne Anzahl Hirtendorfer entwickelt, welche zur Barbagia Ollalai und 
damxt zur nordlichen Barbagxa gehoren. Der Westrand dieser 
Barbagia xst in eine Rilckenlandschaft aufgelost, wahrend sich wexter 
nach Osten bzw. Nordosten der Plateaucharakter noch erhaltE~n hat. 
Das Z.entrum dxeser Landschaft ist das Stadtchen N uoro, das prach
hg auf emem 550 m hohen Plateau hegt, das von einzelnen Bergkuppen 
(612 m) uberragt wrrd. Dxeses dem Getreidebau dienende Plateau ist 
auch als Terrassen in den Talern wieder zu erkennen, uber demselben 
s1eht man langgezogene Rucken (ca. 650 m), rmd dann erst steigen die 
fels1gen Gipfel auf. Das Landschaftsbild' der Umgebung von Nuoro
ZHgt fast Hochgebirgscharakter, da ilber dem Granitplatt.au das fem
gezackte Gramtgebrrge des M. Ortobene zu 955 m aufsteigt rmd da
neben, aber Jenselts des tief eingesenkten Cedrinotales die Kreidekalk
wand hiS 1465 m uber Oliena (378 m) sich erhebt. Beckenartig erscheint 
das Tal be1 0 hen a (4400 Emw ) als em zerschnittenes, fruchtbares Hilgel
land von 300 b1s 350m Hohe, daruber erhebt sich sildwesthch von Oliena 
mit felsigen Hangen ein Bergland von 550 m Hbhe, uber dem dann das 
Granitgebirge gegen Suden his goo, ja moo m ansteigt, dabei immer 
noch von der Kre1destufe uberragt wird. Das Plateau von Nuoro er
scheint demnach m den sudlichen Talern als em zerschnittenes Berg
land Gartenahnlich mit \Yein, Gemuse und Mais ist d1e Umgebung 
von Nuoro angebaut, besonders das txef eingesenkte, nach Oliena ftih
rcnde Tal und die Umgebung von Ohena selbst ist beruhmt wegen ihrer 
grol3en Fruchtbarke1t. Dabei bieten die Hoben noch ausgedehnte 
We1den fur die Herden einer Hirtenbevolkerung. Wahrend G. vom 
Rath (5 ) Ohena als beruchtlgtes Raubernest erwahnt, ist es heute ein 
Zentrum grol3u wirtschafthcher Hoffnungen, da d1e klimatisch bevor
zugten Kulturen des Wems, der Ohve, aber auch der Weizenbau hier 
eme rationellt Pflege fmden sollen A her die fnedhche. Beschaftigung ist 
bier erst Jungen Datums, denn selbst La Marmora ist bei semen ver
dienstvollen Wissenschafthchen Reisen in dxeser Barbagia ilberfallen 
worden Zur Ausrottung des Rauberunwesens und der Blutrache haben 
d1e ltahencr nach Nuoro (6goo Emw) em starkes Carabinienaufgebot 
gclegt, und der gewaltige Rundbau des Gefangnisses ist d1e Zwingburg 
mcht nur des l\ uorese, sondern der ganzen Barbag1a geworden. 

5 



Das Tirsobecken und seine Umrandung. 
Als bedeutendster FluB der Insel entsptingt der Tirso auf dern 

Granitplateau von Bitti-Nule, urn dann i.n sudwestlicher Rtchtung dern 
Golf von Oristano zuzustreben. Dieses Granitplateau ist das ausgeprag
teste und gleichformigste der ganzen Insel, es erscheint auf emern 
Durchmesser von etwa 15 km als eine nur von niedrigen Gelandewellen 
unterbrochene Hochebene von 700 his Boo rn, in wekhe dte Taler meist 
nur ganz flach und zur Surnpfbildung neigend eingesenkt sind. Irn 
Nordosten wrrd das Plateau von kraftig ansteigenden Granithohen 
,uberragt, die 1019 m erreichen und ein wtchtiges Quellzentrum dar
stellen. Gegen Osten streben zahlreiche G.ewasser dem stark rnaandne
renden und tief eingesenkten PosadafluB zu, welcher im Stiden von 
der wei13en Kreidekalkwand des Monte Albo ilherragt wird. Irn Siidosten 
erhebt sich das Granitplateau auf 914 rn nbrdlich von Nuoro, wo das 
Plateau schroff zum' Cedrmotale abfallt, das ebenfalls zur Ostktiste 
ftihrt. Wahrend also auf den Ost:. und Stidostrand das FluBgebiet der 
Ostkiiste _auf das Plateau ti.bergreift, wird der grbBte Teil der Hoch
flache westwarts entwassert. a her durchaus nicht emheitlich, sondern 
dem Relief ganz wide1sprechend; denn im Westen grenzt das Granit
plateau an den nordoststreichenden Hohenzug des Marghinege birges, 
das im M. Rasu bei Bono 1259 m erreicht und auch weiter nordosthch 

-nur selten unter Iooo m herabsinkt. Dteses Marghinegebirge wird in 
seinem nordlichtm Teil von dem R. Mannu1) de Pattada durchbrochen, 
welcher auf dern Granitplateau zahlretche Gewasser vorher sarnrnelt 
und daduich die beckenartlge Erweiterung von Budduso bildet, urn 
s1e durch das Gebirge hindurcb dern an der Nordkuste Sardmiens rnun
denden_ Coghinas zuzufuhren. , ' 

Der sud- und stidwestliche Tedder Granithochflache endlich bildet 
das~inzugsgebiet desTirso, wdcher diese Gewasser zurWestkuste fuhrt, 
indem er dem Rand des Marghinegebirgt:s entlang flieBt. Dieses Ge
birge hat noch vielfach ausgesprochenen Plateaucharakter mit ver
sumpften F!achen in 950- xooo m, und es ist die Frage aufzuwerfen, in 
welchem Verhaltnis es zu dem Gramtplateau von Bitti-Nule steht 
Beide werden von Gramt aufgebaut, gehbren also em em groBen Massive 
an; aber die 700:_8oo m hohe Flache von Nule ist eine fast becken
artige Abtragungsform, welche 1m Norden und Osten etwa hufeisen
artig von den vorher erwalmten Granithohen urnsaurnt wird, an me 
sich im Bereich derOstkilste der Malm-Kreide-Schichtkamm des M.Albo 
anschlieBt. )Vir sehen deshalb in diesen Iooom hohen Graniterhebungen 
die Reste des aus den mesozoischen Sedimenten herausgeschalten alten 
Rumpfes, in welchen das Bttti-Nule-Plateau-durch spatere Abtragung 
eingesenkt wurde, mit einer langsarnen Abdachung nach Nordwesten 
his an den Rand des Marghmegebirges, das sich 300-400 m uber d1e 
nordliche Plateauflache von Nule erhebt. Der Mannu de Pattada tritt 
heute bei 610 m in das Marghinegebirge ein, urn in einern von West 

_ 1) Maunu d h gro'a he1Ben-mehrere sard1sche Flusse. 
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nach N ordost SlCh krummenden Bogen d!eses Gebrrge zu durchbrechen, 
das drrekt uber dem FluBtal (560 m) im M. Lemo auf 1094 m schroff 
anste1gt FunfzehnKllometer davon entfemt flieBt derTirso in nur 3QOm 
Meereshbhe nach Sudwesten; seine westlich gerichteten Nebenflusse 
zielen dagegm auf emen 650 m hohen, ganz offenen PaB hin, welcher 
heute d1e bequeme Eingangspforte m das Marghinegebirge fur die Eisen
bahn geworden ist, die etwa 7 km weiter westlich noch eine Wasser~ 
scheide in 675 m uberschreitet. Auf einer dntten flachen Wasserscheide 
innerhalb des Marghmegebirges 3 km vor Oz1eri endlich gewmnt dann 
d1e Bahn em d1rekt aus dem Gebrrge hinausfuhrendes enges Talchen. 

Dieser merkwurdige Verlauf der Wasserscheiden im Marghine
gebirge hangt m1t der Entstehung des Tirsobeckens und den dadurch 
hervorgerufenen FluBverlegungen zusammen. Schon _ auBerhch we1st 
das Marghinegeb1rge eine ziemlich gleichmaBige Abdachung nach 
Nordwest und einen schroffen Abfall nach Sudost auf. Unmittelbar 
bei Bono erhebt s1ch der Marghmerand urn relativ 700 m, und nach 
dem TirsofluB hat man ebenfalls von Bono noch 300m uber einen 
sanfteren FuBhang hinabzusteigen Dabe1 ist der Sudostrand des 
Marghinegeb1rges z1emhch geradhmg, er besteht meist aus Gran1t, doch 
an e1mge~ Stellen smd kristallme Schiefer vorhanden. Zahlre1che kurze 
Flusse durchfurchen den Stellabfall, der auf semem oberen Rand d1e 
Wassersche1de tragt. Samtliche morphologischen Zuge weisen auf einen 
Bruchrand bin, der aber z. B. noch nicht so stark wie der Sudabfall 
des sachsisch-bohmischen Erzgeb1rges zerschnitten worden ist (Abb S). 

Der etwa 4 km bre1te FuJ3hang des Marghinegebrrges ist durch 
zahlre1che Bache in em stark gegliedutes Hugelland umgestaltet wor
den, das einen weiteren Einbhck in den Werdegang des Tirsobeckens 
gewahrt Be1 Bono reichen Schotter uber soo m Robe empor, dle 
hauf1g aus einem z1emlich groben Blockmateri<i.l bestehen, das als Schutt
kegel aus dem Marghinegebirge hcrausgebracht wurde. Gegen ·unten 
w1rd das Schottermaterial femer. Diese Schottermassen lassen sich z. B. 
vom Bahnhof Bono auf emem nach Sudosten sich abdachenden Rucken 
I km weit fast ununterbrochen verfolgen, aber imrner kommt das An
stehende durch. Es ist also mehr eme Schotteruberkle1dung, die b1s 
350m Hohe, also ca. 150m relahv hmabreicht. Weitere Beobachtungen 
an den durch dle Bahnlinie geschaffenen Aufschlussen ergaben, daB die 
Schotterverbreitung mit derVerteilung der heutigenBache desFuBhanges 
mcht unmittelbar zusammenhangt, sondem daB dieser FuJ3hang vor Ab
lagerung der Schotter eine kraftlge Zerschneidung erfahren hatte, worauf 
d1e Talu und Rucken durch eine erhebhche Aufschuttung mit Schotter
massen a us- bzw. uberkleidet wurden. Bei der Station Tirso, WQ die :J3ahn 
nach Nuoro abzweigt, reichen diese Aufschilttungen als feme K1ese und 
Sande bis fast an den FluB selbst heran, der aber sein Bett etwa 2m tief 
in den anstehenden Fels eingesenkt und damit die Bas1s der Aufschiit
tung durchtcuft hat. Durch d1e groJ3e Zuschuttilng, die besonders ihr Ma
tenal aus dem Bruchrand des Marghinegebirges bezogen hat, wurde der 
Tirso nach Osten gedrangt, an den FuB der jenseitigen Gebrrgsauslaufer. 



Zwischen das Tirsobecken , und den Camptdano von Onstano 
schiebt sich die ausgedehn te Basalthochflache von Macomer; es hegt 
deshalb der Gedanke nahe, die Basaltergilsse fur die Aufschuttung 1m 
Tirsobecken verantwortlich zu machen, welche den FluB gestaut haben 
konnten. Aber die Verbreitung der Schotter widerspricht einer solchen 
Annahme. Ehe man diese Basalttafel betritt, ist bei Lei auf Schtefern 
eine Schotterterrasse in ca, 450m ausgebildet, und dtese Schotterflachen 
setzen sich bei Silanus, 10 km osthch Macomer, auf die Basaltflache 
fort, welche ihrerseits als eine Abtragungsflache angesehen werden muB 
Ferner ist die Basalttafel nicht mehr ungestort Ihre Trachytunterlage 
steigt an der westlichen Flanke des Marghinegebirges gegen goo m em
por, wahrend s1e bei Silanus nur 450 m hoch liegt. Dte Verwerfungs:. 
linie, welche das, Marghinegebrrge 1m Suden · abschneidet, greift auch 

. 
_ ,oS Dtagramm des Tusobeckens (NO-S>V) 

Recbte Ecke hmten Grarutplateau von Nule, lmks das Marghmegebrrge uut der aufgebogenen Basalttafel 
<'5 Bono am Full des Marghmegebrrges, {J Basalt; • Tracbyt, G Gramt D1e MacbtJgkeit von {J und • 1st 

iibertneben Vorderer Schrutt scbematiSiert etwa beun TIISOStauwerk. 

in die Basalttafel ein, mdem der sudhche Flugei gesenkt wurde W1e 
man auBerdem an der Aufbiegung des nordlichen FIIigels der Basalt
tafel erkennen kann, hat das Marghinegebirge an seinem \Vestrand 
noch eine \Volbung erfalrren, walrrend der siidliche Teu abgebrochen 
ist und die etwa 300m hohe Steilwand von Macomer gebildet hat. Da
durch ist auch die tiefe Lage der Trachyte irn Engtal des Tirso zu ver
stehen, wo eine Trachyttufflinse bei der Fundierung desTrrsostaubeckens 
(55 m uber dem 1\Ieere) durch langwierige Arbt:iten entfernt werden 
muBte. Die obere Grenze des Trachyts ist bei diesem \Verkin ca zoom, 
wahrend sie auf dem Nordflugel bei Bonorva in etwa soo m sich be
findet; in dieser Hohe setzen be1 Bonorva die mwzanen Merge! und 
Kalke ein, welche gewo~ich den Trachyt vom Ba~alt trennen, so daB 
es wohl berechtigt erscheint, die obere Trachytgrenze als vergleich
baren Horizont zu benutzen; urn so mehr, als auch in der Tirsoschlucht 
miozane Ablagerungen vorkommen, denen der fosslle \Vald von Zun 
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angehort, der d1e prachtlgen Stamme des mineralogischen :Museums der 
Umversitat Caghari gehefert hat. D1e Hohendifferenz zwischen der 
oberen Trachytgrenze von Bonorva und der Trrsoschlucht gibt mit 
300m denselben Betrag wie die be1 Macomer oben schon festgestellte 
Bruchstufe, so daB also der morphologische Beweis noch durch den 
geologiSchen Befund gestutzt wrrd. 

Osthch der Tirsoschlucht reicht der Trachyt wieder bis 500 m 
empor, so daB h1er der Tir!:'o einer Storungshnie zu folgen scheint, 
welche die abgesunkene Tafel von Macomer im Osten begrenzt._ 

D1e Bruchstufe des Marghmegebirges und der Basalttafel von- Ma
comer 1st also postbasaltisch, demnach hochstwahrscheinhch pliozan; 
1hre Anlage schemt aber in die miozane Zeit zunickzureichen, da die 
Bruchhnie genau auf den Vulkanberg des M. Fem1 zielt, der die Laven 
der Plateaus gehefut habm durfte Dieser Vulkan hat einen Durch
messer von 20 k-m und gipfelt im l\1. Urtigu mit 1050 m, indem er direkt 
an der Westkuste emporsteigt. Von Osten, von der Basalttafel aus ge
sehen, erscheint der Vulkan als eine sehr flache Erhebung, ein Profu. 
das ihm wohl ursprunglich war und nicht erst durch die radiale Zer
schneidung hervorgerufen wurde. 

Das postbasaltlsche Senkungsfeld hat nur den stidwesthchen Ted 
des Marghinegebirges betroffen und nich t quu durch die Insel b1s 
zur Ostkuste ubergegriffPn ; deshalb wurde nur der Tirso mit seinen 
Nebenflussen in das Senkungsgeb1et heriibergezogen, aber nicht der 
osthchere R. Mannu de Pattada, dem allerdmgs erne Anzapfung durch 
den weit tiefer fheBenden Trrso drohen konnte. Durch die Ablenkung 
des Trrso nach Sudwesten 4agegen ist der Taltorso im Inneren des 
Marghinegebirges zu erklaren, welchen d1e Sekundarbahn nach 0Zleri 
benutzt. Im Senkungsfdd selbst wie 1m Marghinegebirge scheint die 
Bewegung ungleichformig vor s1ch gegangen zu sein in form von Ver
biegungen, w1e s1e schon im Marghinegebirge beschrieben wurde, und 
zwar derart, daB der Zone hochster Aufwolbung des Gebirges auch die 
groBte Senkung des Tirsobec.kens entsprach; den Atisgleich schufen 
dann starke Flul3aufschuttungen, welche dem Tirso den Abflul3 uber die 
abgesunkene Basalttafel gestatteten.• In diese Tafel schnitt sich der 
FluB in emem brei ten Sohlental ein, dessen Boden heute 200m uber 
dem .Meere hegt, dann scheint die teJ.lweiSe Ausraumung des Tirso
beckens crfolgt zu sein, denn dieser 200-m-Talboden wurde in der Nahe 
des Stauwerkes urn 40 m mit Schottermassen zugeschuttet, welche auf 
der bei Uli Trrso an den FluB herantretenden Hohe besonders reichhch 
Gramtgerolle fuhren In d1ese Aufschuttungspenode mochte ich auch 
d1e am \Vestrand des B1tti-Nule-Granitplateaus bei Benetutti auf einer 
Terrasse am Dorfemgang m 400 m auftretenden Schotter rechnen, da 
sw nut den Aufschuttungsmassen des Trrsobeckens m keinem direkten 
Zusammenhang zu stehen schemen. Der steJ.lwandige, in d1e Trachyt
unterlage emgesenkte schluchtartlge Tirsodurchbruch durfte mit der 
Entstehung des Camp1dano von OriStano zusammenhangen und dam1t 
]Ugendlichen Alters sein; an der von Oristano auf den Sudrand des 



Basaltplateaus fuhrenden Bahn lassen s1ch grol3e Schottermassen beob
achten, welche auf ]Ugendliche Krustenbewegungen hmdeuten, d1e 
angesichts des Meeres wohl rm Diluvium stattgefunden haben, aber 
von mir noch nicht naher studiert werden konnten. 

Landschaft und Siedlungeri. Trotz der Einformigkeit des geo
logischen Baues sind durch d1e morphologische Ausgestaltung recht 
verschiedene Landschaftsbilder entstanden, welche am Trrsobecken 
emander begegnen. Am einformtgsten 1st wohl das welhge Gramt
plateau,vonBttti-Nule, und da der aus derGranitverwitterung hervor
gehende Boden wemg fruchtbar ist, kommt das Plateau fur den Anbau 
nur wenig in Betracht. Doch ist bei der sanften Neigung der Gehange 
und Talsohlen in dem undurchlassigen Gestem der Abflul3 Iangsam, und 
die Hoben ilber 750 m liegen. schon an der Grenze der gro13en Wasser
armut des Mittelmeerklimas, so da13 dtese Granithochflache mcht un
gunstige Weidebedingungen aufwe1st. Nur daraus kann man den Kranz 
von Siedlungen verstehen, Welcher d1e hoheren Teile des_Gebiets umgibt; 
immerhin ist man durch die Tatsache ilberrascht, dal3 fast 20000 Men
schen im Bereich dieses Gramtplateaus Ieben. D1e Grundlage des Wrrt
schaftslebens bilden d1e Schafherden, welche. ein grol3es Wndegeb1et 
besitzen und aUein in dem Bereich von Bitti r2oooo Stuck zahlen. 
Daneben nutzen d1e Bewohner noch dte tieferen Taler der Randgebiete 
sowohl fur ihre Herden als auch fur etwas Anbau aus, was schon in der 
topographischen Lage der Siedlungen zum Ausdruck kommt. Das 
hbchste Dorf ist Orune mit 3500 Einwohnern, welches 745 m hoch am 
ubet 6oo m tief abfallenden Sudabhang des Plateaus liegt und m die 
tief emgeschn1ttenen Taler der zum Golf .von Orosei fueBenden Flusse 
hinabschaut. Die Bewohner meiden die Hochflache nicht bloB der 
heftigen, ausdauernden Winde wegen, sonde1n urn s1ch groBeren Anteil 
an den Niederungen zu s1chern wie das groBere Benettuti, nur 3 km 
von Nule entfernt, das auf einer bre1ten Terrasse am Abhang des Pla
teaus zum Trrsobecken entstanden ist, wahrend Nule selbst (r700 Em
wohner) auf dem Plateau aus rohen Granitblocken ziemhch wettlaufig 
erbaut wurde. Das groBte Dorf 1st Bitti in 549 m Hohe mit 4400 Ein
wohnern, an dem von der Ostknste her zerschnittenen Rand; es ist 
d}ll'ch die Altertumlichkei~ in Sprache und Sttten bekannt 

Auf dem Gramtplateau treffen s1ch die Steineichen des Sudens mit 
den Korkeichen von Norden her. Ganz 'an seinem Nordrand ist das 
wichtige Korkzentrum von Budduso in 6go m Hohe mit 3000 Ein
wohnem, dessen Umgebung a us emem hellen Gramt besteht, auf wekhem 
der gle.ichma.Bige lichte Kork wachst, welcher gerne als Korkpapier fur 
Z1garettenmundstucke m den Handel gebracht wird. 

Wahrend sich bei Budduso durch die erhaltene alte Entwasserungs
richtung nach Norden das Plateau ziemlich gletchmaBig abdacht, ist 
durch die tektonischen Storungen des Tirsobeckens der Abfall dorthin 
schroff und unvermtttelt. An dtesen -Randern s1eht man auch wilde 
Formen der Gramtverw1tterung, welche selbst auf den ebenen Plateau-
1and noch hinaufgreifen. 

1 
Steil fallt die Hochflache auch zu den von 



der Ostkuste her tie£ eingesenkten Talern ab, deren BOden und Range 
besonders im Unterlauf der Fliisse fruchtbar und zum Teil wohlange
baut sind Wir fmden deshalb wenigstens im Bereich der groBeren 
Flusse je eine Anzahl von Dorfem mit Wein..: und Olivenbau und Agru
mengarten; dte groBeren hegen unweit der ungesunden Kuste, wie Si
niscola mtt 36oo Einwohnern und Orosei, das alte Fanum Carisii, 
m1t 2200 Einwohnern, das noch im Mittelalter eine Rolle gespielt hat. 
Beide Orte wurden einst von den Sarazenen heimgesucht. 

Ganz andere Landschaftsbilder bietet der Bruchrand des Marghine
gebrrges. Die groBen, his zu rooo m betragenden Hohenunterschiede 
auf kurze honzontale Entfernung bewirken eine gewisse vertikale Ab
stufung auch des Landschaftsblldes. Schrof{ stilrzen die oberen Teile der 
Bruchstufe bts etwa soo m Hohe ab, und in den stellen kurzen Talem 
erhielten s1ch Eichenwaldungen, welche diesem Gebirge. einen an
genehmen, wenn auch nicht ununterbrochenen Schmuck verleihen. 
Von soo m abwarts entwickelt sich der zerschnittene FuBhang, dessen 
langgezogene Rucken sich weit in die Tirsosenke vorschieben, aber nicht 
gletchmaf3ig und allmahlich, sondem mit terrassenartigen Unterbrechun
gen, an die sich jedesmal ein rascherer Abstleg anschlieBt. Aber es ist 
nicht moglich, dle terrassierten Rucken m bestimmte Niveaus einzu
ghedern, da sie wohl im wesentlichen durch d1e Seitenerosion der Fllisse 
zur Zeit der starken Aufschuttung entstanden sind, je nach der Ver
legung des FluBlaufes einmal hier und em andermal dort. Selbst der 
oberste Ansatz des Fuf3hanges an dem Steilabfall des Gebirges ordnet 
sich nicht in eine bestrmmte Hohe ein. Ahnlich unregelmaBig sind auch 
die durch die Aufschuttung abgelagerten Schotter verteilt, da sie nach 
der Erfullung der Taler auf die Rucken ubergegriffen haben, wobei sie 
s1ch dem Rehef genau anpaBten. Wenn auch dle Verwitterungsboden des 
Granits und der Schiefer nicht besonders· fruchtbar sind, wird doch 
dleses dem Steilabfall vorgelagerte Hugelland in ausgedehntem- MaBe 
fur emen extensiven Getreideanbau ausgenutzt. Im Sommer erscheint 
es als eme ode graue Steppe, welche durch die zahlreichen, in weiten 
Abstanden auf den Feldern verteilten sommergrunen Eichen und Kotk
eichen kaum gemlldert wird und gegen den Herbst geradezu abschrek· 
kend wirkt, wenn die fur die Bestellung vorgesehenen Flachen ab
gebrannt werden und dann das von dem Feuer versengte durre Laub 
den Baumen ein unnaturliches Aussehen verlelht. 

Noch einformiger wirken P,ie malariaverseuchten Niederungen- des 
Trrsobcckens, dle durch ihre Feuchtlgkeit den V1eh- und Schafherden gute 
W eiden hefern, aber von menschlichen Siedlungen ganz gemieden werden, 
denen von der Natur ilire Lage eindeutlg vorgezeichnet worden ist. 

Die Dorfer liegen am FuB des Steuabfalls des Marghinegebirges in 
den kleinen Talem der Bruchstufe, ehe die Bache in das Hugelland 
hmaustreten. D1e Feuchtigkeit dieser kleinen Stirntaler retcht hm, die 
Umgebung der Dorfer zu wahren Oasen gegenuber der oden Steppe des 
Hugellandes zu machen. Gartenahnlich ist der schmale Talboden mit 
Mais-, Wem- und Gemusebau ausgenutzt; dazu kommen Fruchtbaume, 
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und an den Hangen spendet das bescheidene Blatterdach des Ohven
baums einigen Schatten. \Vie m einem Nest sind d1e Hauser der Dorfer 
urn die Talmulde herum zusammengedrangt, und im Hmtergrund er
hebt sich dann die steile Gebirgswand D1e vorteuhafte Lage leuchtet 
ohne weiteres ein, sie gestattet, d1e Umgebung nach der N1ederung und 
dem Gebirge zu sowohl fur den Ackerbau w1e fur d1e VIehwirtschaft 
auszumitzen, ohne daB die Entfernungen allzu groB werden Und da 
sich durch die zahlreichen Stirntaler die Nestlage hauf1g wiederholt, 
finden wrr wie auf eine Schnur gereiht auf emer Strecke von 40 km 
nicht weniger als elf D6rfer am Rand des Marghinegebrrges, von denen 
allerdings d1e vier westhchsten schon dem Bruchrand der Basalttafel 
angehoren' Das groBte Dorf ist das wohlhabendt Bono m1t 38oo Ein
wohnern, das durch seme schonen Frauentrachten beruhmt ist, und 
nur wenig sudwesthch erhebt sich auf steuem Schieferfelsen d1e Ruine 
VOJ1. Burgos, dessen Name den spanischen Ursprung andeutet und das 
Kastell dieser Landschaft Goceano war An seinem FuBe hegen die 
Schwesterdorfer Burgos und Bottidda Auch Bolotana 1st noch em 
Dorf von 3400 Einwohnern Alle d1ese Dorfer werden durch eine Se
kundarbahn verbunden, welche durch die zahlrdchen Stirn taler zu VIelen 
_Windungen veranlaBt wird und von Ozien aus das Marghinegeb1rge 
iiberschreitet, urn bei Macomer die Haupthnie wieder zu erreichen. 

M'acomer hat eine der wichtigsten Verkehrslagen der Insel inne. 
Hier geht die Nordstid-Verbindung zwischen den uber 1000 m hohen 
Erhebungen des M. Ferru und des Marghinegebirges hmdurch. AuBer
dem gestattet ein in den Steilabfall eindringendes Talchen einen be
quemen Anstieg zum oberen Trachyt-Balsalt-Plateau, zur 700 m hohen 
Hocheb~ne der Campeda, und dassel be Talchen g1bt :Macomer eine feste 
Lag~. da es steilwand1g abfallt und der Ort nicht am FuB, sondern in 
halber Hohe der Bruchstufe hegt. Schon zur Romerze1t fuhrte hier d1e 
groBe -StraBe vorbei, deren gepflasterte Reste noch sudhch von Abba
santa erhalten sind. In der Umgebung Macomers sind auch dre1 rb
mische Meilensteine gefunden worden, die sich Jetzt vor der am sud
lichen Ortsausga:iJ.g stehenden Kirche befinden Der moderne Verkehr 
hat aus dem Ort einen wichtigen Verkehrsknoten gemacht, mdem h1er 
in die Hauptbahn zwei Nebenhmen einmunden, welche aus Osten von 
Ozieri und Nuoro kommen und ebenfalls den Hafen von Bosa an der 
Westkiiste m1t dem Hauptstrang verknupfen. Aber der rege Verkehr 
hat -nur wenig auf den Ort abgefarbt, dessen 3700 Emwohner s1ch meist 
aus Ackerbauern und Hrrten zusammensetzen, wenn auch eine Anzahl 
Laden der Kauflust der Landbevblkerung dienen. Es ist zu verwun
dern, daB Macomer aus seiner geograph1schen Lage mcht mehr Nutzen 
gewgen hat und dabei von emu fruchtbaren Hochebene im Norden 
und einer tiefu gelegenen ebenso fruchtbaren Platte im Suden um
geben Wlrd Man kann es wohl nur durch den Charakter der rein agra
rischen Umgebling m1t ausgepragter konservahver Eigenwrrtschaft er
klaren, daB das moderne und gu_te Balmhofshotel, emes der wemgen 
auf Sardinien, allein aus dem regen Eisenbahnverkehr erwachsen 1st. 
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Schaut man von Macomer auf die fast 40 km lange und 15 km breite 
'hefer liegende Basalttafel hinab, so ist es mcht schwer, fast em Dutzend 
Nuraghen, Jene merkwurd1gen prahlstorischen Rundturme, zu uber
schauen Im ganzen smd uberdlese Tafel uber achtzig Nuraghen zerstreut, 
welche bewe1sen, wie grundlich dieses Gebiet in prahistorischer Zeit 
schon bes1edelt war. Der Basaltboden gehort aber auch zu den frucht
barsten Zonen ganz Sardmiens, auf dem der W eizen vorziiglich gedeiht 
und auch zahlre1che Herden ihre Nahrung fmden. Nur ganz flache Taler 
durchz~ehen d1e ebene, unter 400 m ble1bende Platte, die sich nach Suden 
und Osten neigt, und auf dem undurchlass1gen Gestem bilden sich in
folge der geringen Neigung des Bodens kleine Sumpfe; die Bache selbst 

' smd nicht alle ausdauernd, man grabt deshalb auf den Feldern in den 
Fels viereck1ge Locher m1t einem sanft geneigten Zugang als Viehtranke; 
aber auch dlese Tumpel halten im Sommer nicht durch. Die Felder 
smd alle von dunklen basaltischen Steinmauern umgeben, aus Lese
stemen aufgebaut, d1e mehr oder weniger durch die Verwitterung gerun
det smd. Von emem Ausblick verschwmdet aber auf dem sudlichen 
Teu d1eses :Mauerwerk unter einem Blatterdach immergruner Eichen, 
dle aus der Ferne emen Wald vortauschen, wahrend sie doch so weit 
auseinanderstehen, daf3 man kaum von einer Parklandschaft sprechen 
kann. Der nordl1che Teu ist dagegen baumarm, so daf3 man das Weg
gerippe der Landschaft und dle der dunklen Far be des Bodens angepaf3ten 
Nuraghen erkennen kann Zum Tirso fallt d1e Platte unmittelbar rsom tief 
m1t ste1len Wanden ab, auch d1e Nebenflusse haben s1ch in 1hrem Unter
lauf ebenfalls stark verheft, so daf3 langs des Tirsotales d1e Tafel in 
einzelne Lappen und Vorsprunge wie aufgelost erscheint. N1cht selten 
1st am Abfall noch eine Terrasse zwischengeschaltet, welche den Abstieg er
leichtert Und m d1esem Erosionsbere1ch des Trrso hegen fast aile der 
v1erzehn S1edlungen, entweder hart am oberen Rande eines kleinen Tal
schlusses oder gar am Range des Seitentales selbst, es 1st aber weniger die 
feste Lage als das fur das V1eh le1cht zu erreichende Wasser, was d1e Dar
fer nach dem osthchen Rand gezogen haben durfte Und mit dieser 
Grupp1erung der heut1gen S1edlungen shmmt auch die Verteuung der 
~uraghen uberein, welche s1ch besonders am ste1len Ostrand anhaufen. 
Unter den me1st klemen, aus dunklem Basalt oder Trachyt erbauten 
Dorfern haben zwei Je zgoo Emwohner, wahrend die nur 2 km vonein
ander abgelegenen Ortschaften Abbasanta-Ghllarza zusammen es auf 
4200 Emwohner bringen, also Macomer uberb1eten - ' 

Im Norden von Macomer (575 m) ste1gt die Bahn auf die 700 m 
hohe Roche bene der Campeda hinauf, welche sich infolge der Aufbiegung 
des Marghmegebtrges vor allem n,ach Westen senkt, urn iri der Nahe der 
Kuste auf 300m und weniger zu fallen D1e bedeutende Hohenlage dieses 
Basaltplateaus bew1rkt 1m Vergle1ch zum sudhchen eme ganz andere 
Verte1lung der S~edlungen Sowe1t sich das Plateau uber soo m Hohe 
wesenthch erhebt, was fur d1e ganze ostllche Halfte zutrifft, tragt 
dte Hochflache uberhaupt keme Ortschaft D1e einzige grof3ere Sled
lung "hegt am auf3ersten Nordz1pfel, am Fuf3e des Plateaus. Dieser 
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_ Marktflecken Bonorva gehort mit 66oo Emwohnern zu den gro3ten 
Siedlungen der ganzen Insel und unterscheidet sich durch einE>n grol3en 
freien Platz in der l\litte des Ortes von anderen Dorfern Der Acker
bau· und Hirtenbevblkerung bleten sich drei Zonen fruchtbaren Landes 
dar. D1e dunkle Basalthochflache dient sowohl dem Getre1debau 
wie der Weidewirtschaft, dann folgt ein 100m hoher Abfall, der aus 
wei3en miozanen Mergeln und Kalken besteht und von den VerWit
terungsprodukten der Basalttafel uberrollt wird Auf d1esem Abhang 
befmden sich die WE>inberge von Bonorva, doch ist die Qualitat der 
Trauben gering, so daB Bonorva nicht zu den bekannten \Vemorten 
gehort. Beruhmt 1st aber Bonorva durch seine Sprache, die am me1sten 
an das reine Latem anklingt. Eine dritte Region schlie3t sich nach 
unten an die Stufe an, wo d1e bre1ten Talmulden und sanfteren Hange 
aus Trachyt und semen Tuffen ein fruchtbares \Veizengebiet darstellen. 

Westhch von Bonorva liegt auf einem t1efer gelegenen isolierten 
Basaltplateau der beachtenswerte Ort Pozzomaggiore mit 4300 Ein
wohnern, urn welchen s1ch noch einige klemere Ortschaften gruppieren 

Der siedlungsleeren Hochflache zwischm Macomer und Bonorva 
steht der westlichste Teil bei Bosa gegenilber, wo sich ein halbes Dutzend 
Dorfer auf engem Raum drangen; sit' liegen meist an den Randern und 
Riedeln, welche von den tief eingesenkten Kustenfllissen a us dem Plateau 
herausgeschnitten worden sind. Hier tritt zum iiblichen Anbau noch 
Wein und besonders dfr Olivenbaum. 

Wiederum lassen sich gewisse Beziehungen der prahlstorischen 
Besiedlung zur heutigen feststellen, da <ler ostliche Teu der Hochebene 
nur ganz wenige Nuraghen aufweist, welche sich aber im mittleren Teil 
urn das Dorf·Sindia herumdrangen und bei den westlichen Siedlungen 
stark vertreten sind. lm ganzen haben s1ch noch uber funfzig Nuraghen 
auf der Hochflache erhalten. 

Die Gallura. 
Wenn man von Westen her den Coghinas ilberschreitet, kommt 

man unvermittelt in eine vollstandig anders gestaltete Landschaft. 
Man verlaBt die horizontalen Lin1en und Flachen der tertiaren Kalk
und Basaltgebiete, urn eine Region zu betreten, dle fast ausschheBhch 

· aus Granit aufgebaut ist. Nun gibt es auf Sardimen noch andere Gra
nitlimdschaften, welche aber fast in keinem Zuge der Gallura gleichen, 
die von dem Coghinasengtal im Westen und der Senke Terranova
Oschiri im Suden als ein Stuck eigenen Landes auf drei weiteren Seiten 
vom Meere UIJlspiilt wird .. Gegen das Umland scrJieBt sich die Gallura 
fast ab durch ihre mauerartige Umrahmung; so steigt am Coghinas 
das Granitgebirge 6-700 m empor, und die einzige Stra3e, welche den 
Coghinas hier uberschre1tet, muB in einem tiefen Engtal den Anstleg 
nach d.em Herzen der Gallura ausflihren. D1e groBte Gebirgsanschwel
lung findet aber ilber der Senke von Oschiri statt, wo d1e Monti Lim
bar~ auf 1359 m ansteigen. Trotzdem dieses Gebirge dem Gennar
'gentustock an Hohe bedeutend nachsteht, ilbertrifft es an Groifartig-
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ke1t und Wildhe1t der Formen alle anderen Erhehungen der Insel. Die 
VerWltterung hat kuhne Zacken und Felspfeiler herausgearheitet, 
welche ganz an d1e schroffen Granitgehirge Korsikas erinnern1). Und 
1
an den Ahhangen sind d1e Taler tief emgenssen mit einem Felsengewirr, 
daB die Bache auf der Nordseite des Gehirges streckenweise gar mcht 
zu sehen waren, da sie s1ch zwischen den ungeheuren BlOcken wie in 
emem Tunnel herahsturzten. Die wilden Gipfelformen sind aher nicht 
auf d1e hoheren Teue des Gehirges heschrankt, sondern charakterisieren 
auch E1hehungen von 7 his 6oo m wie hei Aggius, 4 krn nordwestlich von 
Temp10, oder im Sudosten der Gallura, wo ein fels1ger Hohenzug von etwa 
700 m wie eine Mauer zur Kusten.niederung von Terranova ahfallt und 
:auf diese Weise d1e Gallura nach dieser verkehrsreichen Bucht ah
schheBt (Ahh. rz). 

Im Gegensatz zum Marghinegehirge und dem henachharten Gra
mtplateau ist das G1anitgehiet der Gallura viel weiter morphologisch 
umgestaltet worden Wrr konnen keme Beziehungen der Landformen 
zu emer fruheren mesozoischen Auflagerungsflache mehr feststellen, 
ohwohl Kreideahlagerungen mindestens am' Ostsaum der Gallura vor
handen waren, wie die betr. Reste liD Norden und Stiden der Einfahrt 
in den Golf von Terranova heweisen. Ganz ahnlich Wie auf Korslka ist 
auch in der Gallura das Gramtgehiet zu einem scharfen Kamm und 
Gipfelgehirge umgestaltet worden, welches uns Iucht viel von seinem 
Werdegang erzahlt. Nur rue 'Anordnung ist auf Sardin1en erne andere, 
da sich d1e Granitgipfel und Kamme hufeisenfo~mig, mit dem Limhara
gehirge als sudhchem Zentrum, urn ein Hugelland gruppieren, das sich 
nach Nordosten hreit bffnet. Dieses Hugelland reicht hart an den Nord
rand des Limharageh1rges heran ·und hesteht aus sehr flachen, fast 
plateauartlgen Rucken, die SICh ganz allmahlich von 550 his 450 m nach 
Norden ahdachen und in flache, wenig hreite Muldentaler ilher
gehen Erst gegeh Norden, wenn sich d1e Nehenflusse in d1e Haupt
sammdrmne des Lisc1aflusses frgossen hahen, werden die Rander der 
Taler scharfer Wichtlg fur diC morphologiSche Auffassung dieses 
Hugellandes waren seme Beziehungen zum Tertlar, das aber in der 
Gallura hiS auf em klemes Vorkommen am Capo Testa an der StraBe 
von Bonifacio, fehlt EingehendeTalstud1en in Verhindung desCoghinas
grenzflusses konnten vielleicht daruher AufschluB gehen, muBten aher 
spateren Untersuchungen vorhehalten hle1hen. Dagegen konnen wir 
em~.ge Bemerkungen uber die tektoniSchen Verhaltmsse der Gallura 
machen Im Nordwesten von Terranova fallt das Granitgehirge m 
emer so geradlmigen Mauer ah, daB es sich wohl nur um einen Brueh
l and handeln kann, der dasselhe Streichen aufweist wie der lang
gestreckte Kreidehorst dec Insel Tavolara 1m Suden des Golfes von Terra
nova Und m dieser Nordost-Sudwest-R1chtung verlauft auch die 
ganze Senke hiS Oschrri, uher welcher das Limharagehirge aufste1gt; 
det Sudrand der Gallura ISt demnach durch tektonische' Vorgange ent-

1l In emer Arbe1t fiber RJ.aSkusten m Kors1ka und Sard1men werden d1e engen 
Bcz1ehungen der Gallura zu Kors1ka geze1gt werden. 
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standen. Da die Kreideablagerungen der Ostkuste Sardimens- m pra
miozaner Zeit gestort worden smd, darf man wohl auch die Storungen 
der Kreide der Insel Tavolara und des C Figari in diese Znt stellen, 
woftir tertiare Ablagerungen m der erwahnten Quersenke von Oschm 
sprechen Es sind 1\lergelhugel, die osthch von Berchidda ganz isohert 
in dieser Senke auftreten; die Schichten fallen aber nach Suden em, 
was noch auf eine spatere Storung schheBen lal3t, welche aber mcht 
auf das Gramtgebiet beschrankt bheb, sondern ahnlich wie 1m Tirso
becken auch auf das W€Stlich anschheBende Basaltgebiet ubergnff 

Tektomschen Storungen scheinen auch eme Anzahl Flusse der Gal
lura zu folgen, denn die geradlmigen Taler mit den scharfen, fast recht
winkligen Umbiegungen smd sehr auffallend und fur ein Gramtgebiet 
nicht ohne weiteres bedmgt. Und zwar veilaufen m der nordhchen Gal
lura die westhchen Flusse geradlinig in Sudwest-Nordost-Richtung, also 
parallel der betreffenden Kuste, 1m mittleren Teu herrscht die Nordnord
ost-Rtchtung und gegen Osten erfolgt das Einschwenken in die nordhche 
Richtung. Zu letzterer gehort der breite, tie£ eindringende Golf von Ar
zaghena, dessen Rich tung nach Suden sich biS an den Rand der Gallura er
streckt. Die Buchten bilden eine Riaskuste, dte manche Ahnhchkett mit 
dem sudlichsten Korsika hat. Hter wie dort smd die Buchten flach, die ge
schwungene 50-m-Ttefenlime verlauft schon auBerhalb der Einbuchtungen 

Von dtesen Buchten konnten wrr nur dieJenige von Terranova be
suchen, welche zwischen ziemhch steilen' Halbinseln in eme fast qua
dratische Ebene von 9 km Seitenlange eindi·ingt Bts auf die flachen, 
versumpften Taler bestent diese Ebene ganz aus Grantt, dessen heraus
gewitterte Blocke die ebene Landschaft bewegt erschemen lassen, es 
ist eine Abtragungsflache, welche m1t der stch nach Sudwest fort
setzenden groBen Querstorung zusammenhangt. Da wir in der Gallura 
Wie auch im iibngen Sardinien zwerlellos Hebungserscheinungen haben, 
so bedarf dieses Problem der Riaskuste noch weiterer Aufklarung 

Die Bucht von Terranova ist die. Haupteingangspforte fur den 
Personenverkehr, da von Ctvttta vecchia taghch em Postdampfer 
verkehrt. Hier erhalt der Reisende gewbhnhch seme ersten Em
driicke, die wenigstens im Sommer wenig ermunternd sind; denn es 
empfangt uns eine Landschaft, so ode und einformig, wie ich sie nicht 
gleich wieder gesehen babe Felsige Berge umrahmen eme mtt Gramt
felsen ubersate Ntederung; alles grau in grau, und dte wenigen Busche 
und Baume kbnnen das Bild auch mcht aufhellen Und m der nach 
Stidwest fuhrenden Senke fehlt noch der Bhck auf das nahe Meer, 
dafur sieht man entweder von Disteln starrende Stoppelfelder oder von 
der Sonne ganz verbrannte \Veideflachen mit wemgen Baumen Die 
an den Randern sich erhebenden Hugel starren von groBen Granit
blocken, zwischen denen einzelne langweilige rmmergrune Busche stehen 
Und das Ganze wird umrahmt von hohen grauen~ranitbergen .Kur 
selten erblickt 'man ein einzelnes Haus. Dte Dorfer smd wohl wegen der 
Mcl.laria am FuB der Berge erbaut; es smd aber nur wenige Das Bud 
der itahenischen Maremmen, die tch kurz vorher durchfahren hatte, 



uschten rnli' hebhch gegen d1ese sard1sche Landschaft. Im Fruhj~hr 
mag das Bud allerdings ein v1el freundlicheres sein. · 

Sowe1t d1e Quersenke dern Granitgebiet angehort,, s~d zwischen 
dtren Endpunkten Terranova und Oschli'i (2270 Einwohner) nur zwei 
S1edlungen nennenswert, namhch Berchidda auf einer 290 m hohen 
sudhchen Vorstufe des Limbaragebirges, ein freundlicher Ort, in dessen· 
Umgebung sich ansehnhche Korkwaldungen befinden, und Monti (fast 
1 ooo Emwohner), an der 300 m hohen W asserscheide der Senke gelegen. 
Von hier aus zwe1gt die Nebenbahn nach Tempio, der Hauptstadt 
der Gallura, a b. W Ie alle Siedlungen der Gallur~ ist auch Tempio ~us 
Gramt erbaut, der den hohen Hausern ein graues, trutziges Aussehen 
ve1leiht Diese Stadt liegt im Herzen der Gallura, inmitten des gro.Ben, 
von schroffen Granitbergen umrahmten Beckens. Von dem 560 m 
hoh.:n Gramtrucken ste1gt man auf drei Seiten hmab zu den wohlangebau
ten Talern, denen dte Bache erne gewisse Fruchtbarkeit geben, di~ sonst 
den Granitboden der Gallura abgeht Neben Getreide wird auch W ein 
angebaut, und einzelne Proben zeigten, was bei guterWahl derTrauben
sorten und sorgfaltiger Zubere1tung selbst in der Gallura erreicht werden 
konnte. Auf den zwischen den Talern sich brett ausdehnenden Rucken 
(ca soo m hoch) bringen groBere Korkeichenwaldungen ein besonderes 
Kolont in das graue Landschaftsbild. Auf diesen Rilcken liegen 
auch an den Randern des Hufeisens, z. T. von schroffen Gramtbergen 
uberragt, ansehnhche Dorfer, w1e Calangianus (2100 Einwohner), 
Luras m.d Nuchis, welche im Osten von Tempio ein gleichseitiges 
Dre1eck von nur 3 km Seitenlange bilden. Funf Kilometer westhch . 
von Temp1o erhebt sich m besonders markanter Lage Aggius, das durch 
seme wude Blutrache noch vor wemgen Jahrzehnten bekannt war. 

Zwischen diesen Siedlungen sind eine groBe Anzahl von Einzel
hausern uber das Gelande zerstreut, wie wir es nur an wenigen Pnnkten 
dt..r Insel v.iederfmden. Es smd aber meist keme Einzelsiedlungen, son
dern s1e gehoren den Bewohnern der Ortschaften, welche clie klemenHaus
chen als Aufenthalt bei. der Feldbestellung nnd der Ernte benutzen, 
und zur Zeit der W emkse z1ehen die Bewohner uber den Sonntag gerne 
m d1e ,.Campagna", urn dort kleme Feste zu feiern. Wenn auch nicht 
so dtcht, fmdet man auck in der ubrigen Gallura viele Emzelsiedlungen 
zerstreut, ohne daB man auf 20 und 30 km Entfernung irgendein Dorf an
treffen wurde, b1s zur Kuste, wo m emer klemen Bucht fast an der Nord
spitze der Insel das einsame San Teresa (1700 Emwohner) liegt; es soil das 
antJke Ttbula sem, von dem erne Wichhge Romerstra.Be ausgegangen ist. 

M1t dtesen we1t zerstreuten kleinen Siedlungen mmmt die Gallura auf 
Sardmtcn eme ganz besondere Stellung ein, denn die Insel zeigt unter 
allen itahschen Landschaften den hochsten Prozentsatz geschlossener 
S1edlungen. Wenn nn Verwaltungsbeurk Temp10 in Streusiedlungen 
40°~ der Bevolkerung wohnen, so glaube ich dann den EinfluB der PI
saner zu erkennen, welche von Norden her die Insel in Bes1tz genommen 
haben Hat doch gerade Toskana mit go% neben der Emiha auf dem 
Kontment dte hochste Zersphtterung der S1edlungen von ganz Italien. 

77 



Auf Sardinien ,ist der Bezirk von Sassari m1t Einzelhausern ubersat, m 
denen a her nur 12% der Bevolkerung leben, also nicht mehr als auch im 
Bezirk Ozieri, was ungefahr dem Durchschmtt der ganzen Provmz Sassari 
(13,2%) entspricht, wahrend fur ganz Sardm1en dle nicht in geschlossenen 
Gemeinden wohnende Bevblkerung nur g.s% der Gesamtzahl ausmacht. 

Die Gallura ist mit ihrem karglichen Boden vor allem ein Land 
der Hirten, deren religiose Bedurfnisse durch die auffallend v1elen, 
bescheidenen einsamen Kirchen und Kapellen auf den Hugeln (nach 
dtr Touringclub-Karte uber 30) befriedigt werden. Der Menschenschlag 
weicht aber vom ubrigen Sardmien schon durch die GroBe ab, ein Ein
fluB des nahen Kors'lkas, mit dem die Gallura wohl 1mmer Fuhlung ge
habt hat. Besonders dle Blutrache hat einen standigen Austausch der 
Bevolkerung veranlaBt, da die der Blutrache Verfallenen die schmale 
StraBe von Bonifacio uberschntten, urn jenseits Schutz zu suchen. So 
erklart sich auch, daB viele Familien der Gallura in Kors1ka Verwandte 
haben: Mit dem sudhchen Kors1ka hat dle Gallura auch dle Korkeiche 
gemeinsam, dle 1m nordosthchen Sardm1en in zahlre1chen Waldern 
vorkommt, welche zu einer Industrie und zu einem fur das sonst wenig 
produzierende Geb1et mcht unWichtigen Handel gefuhrt hat Nach 
La Marmora sind allerdmgs vor etwa hundert Jahren groBe Walde1 
dem Raubbau zum Opfer gefallen, da sie von'Privaten an kontinentale 
Unternehmer yerkauft wurden, die dle Balllqe nicht nur der Rmde be
raubten, sondern auch die Walder in Holzkohle verwandelten. Heute 
herrscht ein besseres Verstandnis fur die rationelle Wirtschaft, dle dem 

. Landschaftsbud einen gewissen Stempel aufdruckt. Die Wlrtschaft
liche Verwendung der Korkeiche umfaBt etwa hundert Jahre, dann ist 
der Baum erschopft, und man hat keinen Grund, ibn zu schonen Deshalb 
fehlen in den Korkeichengebieten die Vlelhundertjahrigen Stamme, wie 
man si'e noch bei den Steineichen des sudlichen Sardiniens bisweuen 
sehen kann. 

Der Nordwesten Sardiniens . .. 
Zwischen der granitenen Gallura und der groBen, an das Marghme-

gebrrge sich anlehnenden Basalttafel dehnt sich eine recht abwechs
lungsreiche Landschaft, die aber innerlich viel gemeinsame Zuge auf
weist,' wenn man von dem Nordwestzipfel, der sog. Nurra, absieht. 
Diese Nurra ist geolog~sch von besonderem Interesse, da s1ch an d1e 
palaozoischen Schiefer mesozoische Schichten anlehnen mit germanischer 
Fazies der Trias (27). Landschaftlich ist die palaozoische Nurra 
(35) ein Hiigelland mit einzelnen klemen Gebirgen (460 m), ein Gebiet 
mit Buschwerk und Heiden, das kaum eine Bedeutung hatte, wenn nicht 
wertvolle Eisenerzlager in den Schiefem vorkamen. 

An dleses Gebiet schlieBt sich nn Osten, an einer Verwerfung ab
gesunken, eine mesozoische Nurra, in der Kalksteine vorherrschen, 
dte zu tafelf01migen Bergzugen von geringerer Hohe und trockenen 
Hangen neigen, wahrend die Talungen relativ fruchtbar sind und von 
Einzelsiedlungen aus bewirtschaftet werden 



Zwischen der Nurra und der Gallura besteht das Gelande aus Ter
tlllrablagerungen und vulkanischen Gesteinen, die an machtigen Erup
tionspunkten wie bei Osilo sich aufbauten oder als Decken mehr oder 
weniger weit sich verbreitet haben. Diese vulkamschen Ausbniche haben 
s1ch vom Oligozan his ins Pl~tozan hinein wiederholt und smd be
sanders von Deprat untersucht worden (34). Von landschaftlicher Be
deutung sind die tertiaren Kalke, da sie zu Plateaus und Tafelbergen 
ne1gen und ganz ahnliche Fonnen, nur von dunkler Farbe, bilden auch 
die Deckenergilsse,. wahrend' die Erupt10nspunkte als Kegelberge' 
m Form von rezenten Vulkanen erscheinen, wie wir sie in einer 
Lime von Ploaghe his Bonorva finden, wo einige Kraterberge sich prach
tig im Landschaftsbild abheben; etwa.:; anders' gestaltete Kegelberge 
werden durch d1e Abtragung der hlteren Eruptionspunkte heraus
gearbeitet (Abb 13). Von Alghero bis zur Coghmasmilndung setzt sich 
das Landschaftsbud a us diesen Formen zusammen, nur daB ,einmal die. 
stark zerschnittenen Decken, wie im westlichen Kustengeb1et, das an
dere Mal groBe zusammenhangende Kalktafeln auftreten; die von fel
sigen, steilwand1gen Sohlenthlem durchzogen werden. Auf der schiefen 
Ebene einer derarbgen Kalktafel zieht sich Sa~sari, ·die Hauptstadt 
der Nordprovmz mit 36ooo Einwohnern, sanft bergan und wird auJ 
der Hohe von dem gewalbgen Gefangmsbau gekront, der auch die Ver
urteuten vom Kontinent aufnimmt Sassan hegt in einer fruchtbaren 
Gegend, so da3 es schon damit zu emer zweiten Hauptstadt der Insel" 
bestlmmt 1st, wenn es auch fern von der Kuste hegt, wo fum Porto Torres 
als Hafen d1ent Soweit man das Gebiet uberschauen kann, ist es von 
der Kilste b1s etwa 400 m Hohe osthch Sassari mit Olivenplantagen 
bedeckt, d1e von hohen Kalkmauun umgeben sind ?nd hauf1g ein 
kleines Hauschen umschlieBen. Die Ohvenplantagen gehen b1s zur 
W estkuste nach Alghero, aber so dlcht drangen sich die Einzelsie.dlungen 
mcht mehr, w1e gerade in der weiteren Umgebung von Sassari. 

An anderen Teuen dieses Geb1etes sind tertiare Mergetausgeraumt 
worden, und es haben s1ch breite N1ederungen entwickelt, uber denen 
b1sweuen einzelne von einer Basaltdecke gekronte Tafelberge aufragen. 
Sowohl m der Landschaft Logudoro als auch in Anglona herrscht groBe 
Fruchtbarkeit, die geradezu ein besonderes landschaftliches Kultur
bud geschaffen hat, wie man es sonst auf Sardmien selten zu sehen 
bekommt Da ich hoffen kann, d1ese interessante Landschaft auf 
emer zwe1ten Reise eingehender zu studieren, urn die kausalen Zu
sammenhange aufzudecken, sollen d1ese Andeutungen vorerst gemigen. 

B. Das Wirtschaftsleben. 
lm Jahre 1896 hat J. Pa1s dem italiemschen Parlament d1e Ergeb

msse der Unte1suchungen einer Kommiss10n uber den Zustand des 
W irtschaftslebens Sardmiens vorgelegt und darin ein dusteres Bud von 
den armlichen Hutten der Kustengebiete und der armscligen Hxrten~ 
bevolkerung in den Bergen entworfen und kommt zu dem SchluB, daB 
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allein Sardinien von allen nur denkbaren Letden betroffen se1, wte Berg
baukrisis, Rebenkrankhe1t, 'Oberschwemmungen m den emen und 
W assermangel in anderen Teilen und Malana Und zwar han dele es s1ch 
nicht urn vorubergehende Erscheinungen, sondern urn emen dauern
den Zustand, an dem nicht nur das. Wirtschaftsleben, sondern auch der 
schlechte Wille de1 Regierung schuld sei (II, p 289) 

M1ttlerweile hat sich manches zu Sardmiens Gunsten geandert, 
und wenn der Fortschritt nur Iangsam war, so muB man dabei beruck
stchtigen, daB Sardmien fast wahrend semer ganzen Geschichte nur 
Ausbeutungsobjekt war und eigentlich erst se1t der Emigung Italiens 
das Mittelalter fur die lnsel aufhorte und sie m die Neuze1t emtrat. 
Das romische Kolonisatlonssystem, gestutzt auf em gutes W egenetz 
in den zuganglicheren und fruchtbareren Teilen der lnsel, ist im Mittel
alter verlorengegangen, und selbst im Anfang des 19. Jahrhunderts 
war die StraBe zwtschen den heiden Hauptstadten Caghari und Sassan 
nicht immer auf der ganzen Strecke befahrbar. (1.) Auf d1e Bevolkerung 
hat die Gewaltherrschaft des Mittelalters stark vermirldernd gewirkt. 
An den Kusten haben die Sarazenen ihre Raubzuge ausgefuhrt, und 
als auf den Ruf des Papstes Pisa und Genua die Insel von den Unglau
btgen befreiten, hatte Pisa ebenfalls nur das Bestreben, Sardtmen wirt
schaftlich auszuniltzen Von hier bezog es das Holz fur seme Flotte und 
suchte die Bergwerke weiterhirl auszubeuten. Unter den Spaniern, den 
Nachfolgern der Ptsaner, zog das feudale Lehensystem em, welches 
,das Land blutleer'' machte. Am Anfang diesu fast 400 Jahre dauern
den' spanischen Herrschaft (1323-1708) durfte die Bevolkerungszahl 
dem Ttefstand sich genahert haben. Man schatzte 1485 die Emwohner
zahl auf etwa :t500oo und ir1 den folgenden 200 Jahren hatte s1ch die 
Bevolkerung noch nicht einmal verdoppelt Aber auch unter der pie
montesischen Herrschaft hat sich die Bevolkerung nur langsam ver
mehrt; sie brhef s1ch 1816 auf 352000 und hatte bei der ersten offlZlellen 

- Zahlung 1846 erne halbe Milhon uberschritten, urn 1911 868ooo Eirl
wohner zu erre1chen Dam1t ist die Bevolkerungsd1chte m d1esen letzten 
so Jahren von 24.4 auf 35 Einwohner pro Quadratkllometer gesbegen. 

Trotz aller Kampfe war Sardmien wohl nie vollstand1g den Er
oberern unterworfen worden; dte Bevolkerung fand in den Gebirgen 
Zuflucht, wo sie s1ch ihren alten Frelheitsdrang auch heute noch 
bewahrt hat In den gebirgtgen Teilen fmden wrr deshalb noch das 
seit dem Altertum wohl nur wenig beruhrte Hirtenleben, das durch 
seme groBe Anspruchslosigkeit ausgeze1chnet wrrd D1e Bewohner 
Ieben in groBen geschlossenen Dorfern bis zu 4000 Emwohnern zusam- ; 
men und haben heute noch v1elfach erne ausgesprochene Eigenwirt
schaft, mdem im Haus noch selbst die Kleidungsstilcke mit der Spmdel . 
gesponnen und auf emfachen Webstuhlen gewoben Werden. Und in 
dem Wohn- und Kuchenraum firldet man noch hauf1g die primitive 
Hausmuhle, die von einem fleiBigen Eselchen mit verbundenen Augen 
den ganzen Tag gedreht wird. Nach altern Brauch w1rd d1eses ge
schmuckte Eselchen bei Hochzeiten 1m Brautzug nachgefuhrt als em 
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Tafel I 

6. Das erzreiche Schiefergebirge der ·rglesiente mit Mt. Linasgruppe (1236 m), 
westl. Fluminimaggiore. 

Die bellen Flecke der Abhange sind durch Abbrennen der BUsche entstanden, charakteristisch fi.ir ganz 
Sardinien zur Verbesserung der \Veide. 

7· Cagliari mit den Weindorfern des Campidano gegen Osten. 
Links voru das Kastell. Mitte1grund: rechts die Lagunen von Quartu mit Salzgarten. Hintergrund: Steil

abfall des Granitgebirges von Sarrabus. 



T<j.fel II 

8. "Classai in 740 m Hohe n1it 1900 Einw . . (Ogliastra). 
A us den zerscbni t tenen Kalkhochfliichen (bis tooo m) erhiilt das Dorf reichlich \Vasser, das zu Terrassen

kulturen unterhalb der Hauser benutzt wird. Die Kalkbochflachen dienen als \.Ye iden . 

9. Kalkplateau des Mte. Arqueri (1109 m) mit Steineichenwaldungen in der 
Barbagia Seulo, siidlich des Gennargentu. 

lm 1\'littelgruud erhebt sich tiber Schiefern der Kalkzug der M. Toneri , der ganz rechts in der Perdaliana 
(1293 m}, einem einsamen Kalkpfeiler, gipfelt . I\Orrllich dieses Kalkzugessteigen tiberdemow. gerichteten 

Flumendosatal im Hintergrnnd die Abh~inge des Gennargentu auf. 



Tafel III 

ro. Lanusei (3600 Einw.). H auptstad t der Ogliastra (Ostsardinien). 
In einem terrassierten riesigen Zirkus in 555 m H6he gelegcn, der sich gegen das l\'leer breit Offnet. Senkrecht 
tiber der Siedlung die Soo m hohe T alwasserscbeide de'5 Flumendosaquellflusses. Yon\·icgeod Granitland

srhaft. Ganz rechts das Hirtendorf Arzana. 

r r. \\"estabhang des Gennargentu bei Tonara. 
Blick i.iber die in Ri.icken aufgel6ste RumpffHiche. Hintergrund Mitte: die flacbe \VOlbung des Vulkans 

~[t. Ferru an der \\-estki.iste bei Oristano. 



Tafel IV 

12. Limbaragebirge der Gallura (Nordsardinien). 
Ein I362 m hohes wildes Granitgebirge von SU.den gesehen1 das landschaftlich mehr mit Korsika als mit 

Sardinien gemeinsam hat. Aufstieg von Berchidda aus. 

13. Osilo (5000 Einw.) am 671 m hohen Gipfel eines trachytischen Vulkan
massivs in der Landschaft Anglona. 

Reiches Bauern· und Hirtendorf, beriihmt durch seine Frauentrachten und durch Pferdezucht. Recbts 
binten miozane Kalklandschaft mit S. Vittoria. Nacb N gesehen. 



\\ IChtiges Aus'iteuerobJekt. Aber auch dort, wo \Vasser kieme Muhlen 
trctbt, 1St we von den Frauen "vernchtete Hausarbett ntcht klemer ge· 
worden, da das Korn ohne Trennung von der Kle1e gemahlen wrrd, so daB 
die Frauen m muhsamer Arbeit in 1hren flachen Korben und aus Rohr 
hergcstcllten femen Steben Kleie und die verschiedenen Sorten von Mehl 
voncmander trennen mussen. In v1elen Dorfern ist deshalb auch der 
Backer eme unbekannte Erschemung und selbst Brot in unserem Sinne 
oft mcht zu erhalten, dafur werden flache Fladen gebacken, die manche 
Ahnhchkeit mtt den judischen Matzen haben und schnell hart geworden 
w1e prim1tiver Zw1eback schmecken. 

Das Wirtschaftsleben der Hirtenbevolkerung. 

D1e Grundlage des Wirtschaftslebens der Hirtenbevolkerung bil
den dte Schaf- und Ziegenherden, und zwar werden Ziegen besonders 
im buschre1chen Gebirge gehalten, wahrend Schafe auf den groflen 
Hochflachen und den langphrigen Brachen abwechslungsweise weiden. 
Im Jahre rgo8 zahlte man auf ganz Sardmien -I 877 ooo Schafe, was 
gegen r88r eine Zunahme von mehr als einer Mlllion bedeutet; Ziegen 
dagegen waren es r88r 507000, deren Zahl sich seit r88r mehr als ver
doppelt hat. Auf l:oo Emwohner kamen also im Jahre rgo8 ilber 
220 Schafe, dagegen pro roo Einwohner im Jahre r88r I2I Schafe. Es 
ze1gt sich also, daB d1e Zunahme der Schafe unabhangig von der Be
volkerungsvennehruhg beinahe auf das Doppelte angestlegen ist. Fur 
dte Ztegen sind d1e entsprechenden Zahlen 381m Jahre r88r und 59,55 
rm Jahre rgo8, d1e also auch eine starke Vermehrung zeigen, wenn"auch 
mcht m demselben MaBe wie die Schafe. Aus dieser starken Zunahme 
der Schaf- und Z1egenherden darf man wohl auf einen Aufschwung 
des Wrrtschaftslebens schheBen, das nach dem Kriege zu einem 
Retchtum der Hrrtenbevolkerung geflihrt hat. Die Ursache der 
riestgen Zunahme der Schafe durfte darauf zuruckzufuhren sein, 
daB das Schaf gegen fruhere Ze1ten emen weit hoheren Reingewinn 
abwirft; walrrend es einst vor allem der Wolle wegen gehalten wurde, 
ist die Wolle heutzutage fast nur noch Nebenprodukt geworden, nach
dem dte Berettung von Schafkase mehr und mehr Allgememgut ge
worden ist. Bei den Schafen rechnet man mit einem jahrlichen Milch~ 
ertrag von 6o bis 70 L1ter fur ein zjahnges Tier und von 75 b1s 90 Liter 
fur em 3 b1s 4jahnges. Die Z1ege ist zwar noch ein starkerer Mtlchprodu
zent m1t 75 b1s 150 Liter rm Jahr, doch hat das Schaf noch den Vorzug 
der Wollprodukt10n. Berechnungen durch Umfrage bei den Hirten im 
Jalrre 1921 ergaben einen jahrlichen Remgewinn von ca. 125 his rso Lire 
pro Schaf, und d1e Z1ege steht nur wenig dahinter zurock. \Venn auch 
rgu auf ganz Sardinien 148 Kasereien vorhanden waren, so wird doch 
besonders 1m Gebirge der Kase von den Hirten noch selbst bereitet, 
und im FruhJahr turmen stch d1e groBen runden Kase in den zentral 
im We1degebtet gelegenen Hrrtenhutten taghch blS zum Dache auf, 
von wo ste auf Pferden nach den Dbrfem transportlert werden. Dort 
ble1ben s1e gewohnhch % Jahr hegen, und im Herbst sieht man zwei-
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radrige Ochsenkarren mit Kase gefullt den Ertrag zu den Handlern 
oder zur Verladestation fahren. Im Jahre 1919 hatte s1ch d1e itahenische 
Regierung des Kasere1chtums bemachtigt, indem s1e dreiviertel der 
Produktion zu emem Hochstpreise beschlagnahmte und ibn zum Tell 
nach Amerika verkaufte, wohl urn auf d1ese \Veise dem Re1chtum der 
Hirten beizukommen. Auf meinen Wanderungen babe ich es selbst 
erlebt, daB der wohlhabendste Mann eines Dorfes fur 100000 Lire Kase 
verkauft hat als Ertrag von etwa 1000 Ziegen! 

Schaf- und Ziegenherden fmdet man auf ganz Sardm1en; aber Je 
hohe1 man in das Gebirge hinaufsteigt, desto ausschheBhcher stt:llt sich 
.das Wirtschaftsleben auf diesen Herdenbesitz em. Das 3500 Emwohner 
zahlende Dorf Desulo, am Sudhang des Gennargentu in goo m Hohe 
gelegen, besitzt (1920j21) mcht wemger als 30000 Schafe, 8ooo Z1egen, 
und in den Eichenwaldungen treiben sich 4000 Schweme herum. Dazu 
kommen noch 1000 Stuck Rindvieh und 700 Pferde. Es gehort zu den 
reichsten Dorfern Sardimens, indem es allein jahrlich soooo Kilo Kase 
und 30000 Kilo Wolle produziert. Und das in 1000 m Hohe am Nord
abhang des Gennargentu gelegene Fonni mxt semen 4000 Emwohnern 
steht lhm nicht nach. Nirgends werden auf Sardinien so viel Neubauten 
errichtet,· wie gerade in den reichen Hirtendorfern, welche den Haupt
gewinn von der Wertsteigerung 'der Nahrungsmittel haben. 

So vxel Ahnlichkeit gerade dxe Kalkhochflachen Sal"dmiens mit den 
Plateaus der Causses des franzosischen Zentralplate.:us haben, und ebenso 
Wle qxe letzteren Produzenten des Schafkases smd; so xst doch d1e BeWirt
schaftung eme ganz andere. In den Causses herrscht der im Weidegeb1tt 
zentral gelegene Einzelhof vor, urn den d1e Herden so herumweiden, daB 
sie taglich zum Melken nach der Ferme getneben werden, von wo aus 
die Mllch nach den in den Talern gelegenen Molkereien gefahren wrrd 
Auf Sardinien dagegen lebt der Eigentumer im geschlossenen Dorfe, 
und wenn er groBe Herden oder noch sonstigen Bes1tz hat, ist er uber
haupt an der Bewirtschaftung seiner- Herden personhch gar mcht be
teiligf, ·sondern er verpachtet gewissermaBm seine Herde. Es wrrd m1t 
einem zuverlassigen Hrrten •gewohnhch em Vertrag auf 5-7 Jahre ab
geschlossen, nach dem die Halfte des Ertrages (Kase, Wolle, ausgeschxe
dene Tiere) dem Eigentiimer und dle andere Halfte df:m Hu ten als 
Lohn gehort, und nach Ablauf des Vertrages wrrd dxe Herde samt Zu
wachs getellt, so daB nach sieben Jahren etwa ein Hi,rte von einer zu 
500 Txeren angewachsenen Herde von 250 Stuck em Verrnogen von 
250 Tieren als dxe ibm zukommende Halfte erhalt. So erwachst hieraus 
tiichtigen armen Hirten dxe Moglichkext, bald zum wohlhabenden 
Manne zu werden. Dxese Gebrauche sind in den Hrrtenbergen von emi
nent wichtiger sozialeE Bedeutung, da sie einen raschen Ausgle1ch 
zwischen Reich und Arm zu !'chaffm rmstande smd und den soz1alen 
Aufstieg ganzhch Unbemittelter sehr erleichtern. Gewill gxbt es auch 
ein reines Knechtverhaltnis, indem dann der Hirte Nahrung und Riel
dung und eine kleinere Anzahl Tiexe als Jalrreslohn erhalt; aber wenn 
der Eigentumer nicht selbst nach semen Herden dabei sehen kann, ISt 



dcr Pachtvcrtrag dcr bessere \Veg zum s1cheren Ertrag, da die Hirten 
schwer' zu kontrollieren sind. : 

Die sta1ke Zunahme der Herden veranlaBt den Hrrten, seine Wei
den nicht nur auszudehnen, sondern auch zu verbessern. Das 
erstere w1rd durch das Zuruckdrangen der \Valder und Macch1en 
crre1cht, wahrend er besonders fur d1e durre, trockene Jahreszeit eine 
verbesserte We1de braucht. Und da die besten Weiden die Brachen 
smd, so sucht er selbst rm Gebirge auf steinigem Grunde Getreide zu 
bauen, nur urn semer \Veide aufzuhelfen. So fmdet man an Stellen im 
Gebtrge ab und zu Getreideflachen, wo unser Bauer nie an eme Aus
saat denken wmde. Aber der Hirte bearbeitet den Boden nicht selbst, 
sondern verpachtet ihn an einen Ackerbauer oder Tagelohner.- Er gibt 
dem Bauer den Boden und das Saatgut und erhalt nur das Doppelte 
des Saatgutes und das Stoppelfeld als Pacht zurilck, wahrend d1e Ernte 
zum grbllten Teli den Fletf3 des Bauern belohnt Und die Bearbe1tung 
d1eses Bodens ist muhselig genug. Zuerst muf3 das Buschwerk ab
gebrannt und d1e angekohlten Strunke, entfernt werden. Bei Beginn 
der Regenpenode erfolgt dann die Aussaat, aber der Pflug ist in solch 
ste1mgem Gelande mcht brauchbar, hier muf3 die Hacke die zwischen 
die Steme gestreute Saat unter den Boden bnngen. Aber auf dem jung
frauhchen, m1t Asche gedungten Boden ist die Ernte nicht schlecht, 
und der Hirte 1st zufneden, daf3 er nun fur 7-10 Jahre Wieder erne 
gute We1de bes1tzt Im Herbst s1eht man d1esen Anbauverhaltnissen 
entsprechend in der Landschaft uberall d1e Flammen zungeln, und grofie 
Rauchschwaden verbergen die Auss1cht uber den rechteckig'abgebrann-
ten Flachen ' 

D1e Landwirtschaft. 

Dte Beze1chnung Sard1mens als eine Kornkammer Roms bezog 
!>tch selbstverstandlich mcht auf d1e Gebirge, sondern auf d1e Ebenen 
und Hugellander Wenn man gleich vorwegmmmt,- daf3 Sardmien 
noch nicht em mal seinen e1genen Getre1debedarf deckt, so fragt man sich, 
ob s1ch die Anbauverhaltmsse verschlechtert haben. Die Hauptgetreide
art ISt dem Khma entsprechend der WeiZen, von dem jahrhch groBe 
Mengen nach dem Festlande ausgefuhrt werden, urn als Mehl und Teig
waren w1eder m der Emfuhr zu erschemeri, was zum Teli darauf zunick
zufuhren 1st, daf3 das Muhlengewerbe auf der Insel nicht genugend ent
Wickelt 1st, zum Te1l aber wahl auch mangelnder Orgamsahon zuzu
.:;chreiben sem durfte Ich harte manchmal klagen, daf3 auf d1ese We1se 
das Brot kunsthch verteuert wurd~. D1e Hauptweizengeb1ete bilden 
die Boden des Terhar- und Dtluvtallandes, also vor allem d1e jungen 
Aufschuttungen der von Caghan b1s Oristano z1ehenden Ebene des 
Campidano, ferner d1e Verw1tterungsboden der graBen Basaltflachen, 
welche liD nordhchen Westen der Insel Welt verbreitet sind und we 
fruchtbarsten \Ve1zenboden der ga:rizen Insel darstellen; dunkle, aus 
graBen Lesestemen aufgebaute Mauern umgeben hier die Felder, wah
rt·nd 1m Campidano Fe1genkaktushecken den Besitz umfrieden. Aber 
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daneben sieht man un Camp1dano gro/3e Getreideflachen ohne siCht
bare Flurgrenzen, die darauf hindeuten, daB h1er noch GroBgrundbes1tz 
herrscht. Die Besitzverhaltmsse werden sich erst dann klar erkennen 
lassen, wenn d1e im Gang befmdhchen Katasteraufnahmen beendet 
sein werden. Nach der beruhmten ,Carta de Logu von Arborea", welche 
das von der Konigin Eleonora handschnfthch festgelegte Recht des 
]ud1kats Arborea (8) (etwa urn 1500) beze1chnet, geht hervor, da/3 der 
Feudalismus damals noch mcht das ganze offenthche Leben des Landes 
durchdrungen hatte, sondern erst im Laufe der spamschen Herrschaft 
mehr und mehr urn s1ch gegrlffen hat. Und wenn man berucks1chtigt, 
da/3 damals me Bevolkerung auf ca. 15oooo Einwohner herabgesunken 
war, wird man me extensive Gro/3grundbesitzwirtschaft nchbg em
schatzen, welche in den unterworfenen Telien, also vor allem 1m Ge-
treidegebiet, sich breitgemacht hat. ' 

Im Gebirge dagegen sind die Bes1tzverhaltnisse anders geartet, 
doch gehort hauf1g etwa die Hillte der. meistens aus \Ve1deland be
stehenden Flache der Gemeinde, wahrend die andere Halite m kleinere 
Besitzanteile aufgelost ist. \Vie mir em die agronomischen Aufnahmen 
ausfuhrender Beamter mitteilte, soil die Bes1tzaufteilung v1elfach zu 
stark fortgeschritten sem Selbstverstandlich haben es tuchbge Fa
milien verstanden, allmalilich auch gro/3en Bes1tz an sich zu brmgen. 
Nach einem italienischen Gesetz ist die Aufteilung des Feudalbes1tzes 
vorgesehen; es wurden aber nur die Besitzungen der Krrche entrissen, 
ohne wirtschafthche Vorteile. Au/3erdem sind in Sardinien biSweilen 
die Allmende aufgeteilt worden; aber in den Hrrtendorfem besonders 
widersetzen sich die Bewohner einer solchen Aufteliung, da es 1hnen 
moglich ist, aus dem Gemeindebesitz sich die notigen Flachen zu pach
ten, wenn sie ihre \Virtschaft ausdehnen wollen. Ich babe den Eindruck 
gewonnen, da/3 durch d1e Allmende der Schaffung gro/3erer Besitzungen 
gesteuert wird, so daB eine Verarmung eines Teiles der dorflichen Be
volkerung wemger le1cht eintritt. 

Die durch das Feudalsystem veratmte Bevolkerung hat me pri
mitivsten Wirtschaftsweisen noch biS auf den heutigen Tag bewahrt, 
vielfach wird noch ein einfacher Pflug gebraucht, der nur die Erde ntzt, 
aber die Schollen nicht wendet und auch nicht tief genug re1cht. Kunst
dtingung hat erst in kleinem "Umfang Eingang gefunden, so da/3 man 
noch durch mehr]ahrige Brachen dem Boden me Rube gonnt. Auf 
diese Brachen des Campidano kommen dann im Wmter me Wander
herden des beschneiten Zentralstocks des Gennargentu. 

Auf Sardinien wird etwa der dreiBigste Teil der Gesamtflache mit 
Getreide (12) bebaut, das an der land- und forstwrrtschafthch benutzten 
FHi.che irn Jahre 1913 sich mit 29,7% (gegen 45.4% irn Konigreich) 
beteiligte (42). Die erste Stelle nimmt der Weizen mit 216ooo ha und 
einer Produktion von 1258ooo dz ein (41). Im allgemeinen bleibt aber 
der Hektarertrag Sardiniens selbst hinter dem des gesamten Konig
reichs noch zuruck, trotz der fruchtbaren Boden Weit hinter dem 
Weizen folgt die Gerste mit 2r6ooo ha und einem Ertrag von 475300 dz. 



(1912), s1e w1rd vor allem in den hoheren, besonders in den Granit
gebietcn als Futter fur Pf~rde, Ochsen und Schweine angebaut. I 

Ahnhch wie auf dem festlandischen Itahen spielt auch auf Sar
dmien die \Vemkultur erne bedeutende Rolle, deren Ertni.ge {im Mittel 
r Mill hl im Jahr) und Anbauflache in den letzten Jahrzehnten aber 
se-hr schwankend waren. Ein zahlenma13Iger Vergleich der Anbau
flachen wurde allerdmgs nur unsichere Resultate geben, da z. B. fur 
1892 d1e statlstischen Angaben des Mm1steriums und des Weinkonsor
tlums fur d1e Provinz Caghari urn uber 40% schwanken. Fur 1912 
werden fur die ganze Insel 46400 ha angegeben, wovon der weitaus 
gro13te Antell auf rue Provmz Caghan entfallt. GroBe Weindorfer 
befmden s1ch 1m sudhchen Camp1dano in nachster Umgebung von 
Caghan, wahrend im nordhchen Camp1dano in der Umgebung von 
Onstano der W ein cine v1el gerrngere Rolle sp1elt. Ein bevorzugtes 
Weingcbiet ist noch bei Iglesias im Westen und rn der Landschaft Ogli
astra an der Ostkuste, besonders bei Lanuser. Gegen dlese sudliche 
Provrnz steht d1e Provrnz Sassari 1m Weinbau weit zuruck. Der Wern
bau hat aber unter dem Auftreten der Phylloxera aul3erordenthch ge
htten, d1e s1ch zuerst 1m Norden der Insel ze1gte rlnd allmahlich un
gefahr innerhalb eines Jahrzehnts auf die ubrigen Telle der Insel ilber
geguffen hat Im Jahre r894 war be1 Sassan fast die Halfte der Wern
stocke zerstort, und fur manche Gemeinden war die Wirkung verheerend; 
m1ttlerwelle ist 1m Geb1et von Sassari em Drittel des alten bluhenden 
Wemgeb1ets w1ederhergestellt, und auch m der Umg~bung von Cagliari 
fallt dre Auffnschung m1ttelst der amenkamschen Reben landschaft
hch rn Erschernung. Am wenigsten schernt die Landschaft Ogliastra 
m1t Lanusei und benachbarten Gemernden ·die hier erst nach 1900 ein-' 
setzende Verheerung uberwunden zu haben, auch wird geklagt, daB 
d1e neuen \Veinkulturen ernen wemger haltbaren Wein lieferten, weshalb 
die ernst elfnge Ausfuhr nach dem Kontrnent fast zum Stocken kam. 

Fur d1e 1m allgemeinen mal3ige Qual1tat der sardinischen Weine 
srnd versch1edene Faktoren verantwortlich zu machen. V1elfach -ist 
das Kelt ern noch aul3erst prim1tlv; man kann noch sehen, wie die Trau
ben m Sacke gefullt und auf dem Felsboden mit den Ful3en gestampft 
werden; den Saft lal3t man dann in erner ausgehauenen Rinne in ein 
v1ereck1ges Felsenloch fhe13en. Daraus wud der Most in. kleine lang
hebe Fal3chen gefullt, welche von Eseln oder Pferden, haufig zwei auf 
Jeder Sattelse1te, nach dem oft we1t entfernten Dorf transportiert 
wcrden In den gro13eren Weinzentren ist d1e Methode wetter fort
geschntten; in emer Karawane von zweiradrigen Karren werden z. B. 
1m Camp1dano d1e \Veintrauben in d1e Dorfer gebracht und dort ge
kdtert Es fehlen aber vielfach d1e Keller, urn den stark alkohollialtigen 
Wemen eme lange Haltbarke1t zu geben, Endhch set noch erwahnt, 
dal3 d1e Sorten wenig ausgelesen smd, und selbst d1e Weinkulturen des 
sudhchen Camp1dano machen emen we1t wemger gepflegten Eindruck 
als auf dem 1tahemschen Festland. So kommt es, daB die Landweme 
Sardlmcns mc1st nur mal3ig smd; ruhmend sollen aber die Malvasmer-
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weme von Bosa, Bari Sardo, Orosei, Smiscola hcrvorgehoben "'erden, 
und auch in Gegenden, die nicht zu den besonders hervorzuhebcndcn 
Weingebieten gehoren, tnnkt man be1 wohlhabenden Famihen emen 
selbstgezogenen, bisweilen 20-25 Jahngen 1\luskatwein, dcr zeigt, wa-. 
fur ausgezeichnete Quahtaten durch sorgfaltige Auslese auch auf Sar
dmien erzielt werden konnten 

Khmabsch e1gnet s1ch Sard1men vorzuglich fur 6Ibaumplantagen, 
d1e zum Tell ausgezeichnete Ernten hefern, aber langst mcht dieJemge 
Ausdehnung haben, die fur die Volksw1rtschaft wunschenswert ware 
Die Olive geht in geschutzten Talern uber 8oo m hmauf und kommt 
als Wlldling im Bereich der Medlterranstufe fast uberall vor, aber 
groBere Bestande sind regwnal begrenzt Auf ganz Sardmien kommen 
208oo ha reme Ohvenbestande und 3100 ha (1912) 1\ltschkulturen vor, 
mit eine.r mittleren Produktion von 36700 dz (1909-1913), der groBte 
Tell davon entfallt auf die Provmz Sassan, und zwar auf 1hren west
lichen Tell in de1 Umgebung von Sassan selbst und von Alghero, wo 
groBe Plantagen b1s 400 m emporgehen und z B. Herr v. Trrp1tz 
Musterwirtschaften besaB In diesen Geb1eten Wird auch das beste 01 
gewonnen. Weiterhm 1st. die Gegend von Iglesias rm Sudwesten und 
e~mge Taler im osthchen Gebuge zu nennen, wo besonders Oliena m 
der Barbagia mcht nur wegen semer vor der Verheerung vorzuglichen 
vVeme, sondern auch durch scm Ohvenol hervorzuheben ist. Auch Nuoro 
konnte vorzughche Olernten. haben, wen~ mcht d1e Herstellung so 
primitiv ware. Die groBere Ausdehnung der Ohvenkultur Wird aber 
durch ,P1e Steuer gehemmt, welche auf den einzelnen Baum gelegt vmd, 
so daB ein gewisses Kapital fur groBere Ohvengarten notlg ist, woran 
'es aber meistens mangelt Und ahnhch hegen die Verhaltnisse fur den 
anspruchslosen Jobanmsbrotbaum, der nur an wenigen Orten gezogen 

'wird, da er ca 25 Jahre braucht, urn -Ertrage zu hefern (36) 
Im ~egensatz zu Sizllien haben auf Sardmien rue Agrumen keme 

groBe Bedeutung Im ganzen nehmen sie 550 ha ein Beruhmt sind die 
Orangengarten von MI11s am Sudabhang des Vulkans M Ferru 1m Westen 
der Insel. Auch in der Iglesiente im Tale von Flum1m 1\Iaggwre und 
an der Sudwestsp1tze, ferner auf der vor den westhchen \Vmden ge
schutzt_en Westse1te des Campidano und an den sumpfigen Teilen der 
Ostkuste, besonders bel Tortoh und anderen Orten, werden Agrumen 
gezogen Auch m den eng en Talern nordhch Sassan sind schone Agrumen
garten. Im allgememen ist die Qualit-at aber maB1g, da nach Pellegnni 
die Pflanzen durch Krankhe1ten und Insekten gehtten haben und 
erneuert werden muBten (41; p 48ff ). 

Allerlei Obst wird fast uberall m Garten gezogen; es erreicht aber 
nicht den feinen Geschmack unseres Obstes, und m den Garten fmdet 
man selbstverstandhch auch uberall Tomaten, deren Anbau in der 
Gegend von Caghau gr6Ber~ Flachen emnimmt, da s1e dort der Kon
servenindustne diene,n GroBere Flachen m1t 31 soo ha mmmt auch der 
Anbau von Saubohnen ein, wahrend anderes Gemuse nur in der Um
gebung von Caghari und Sassari eine Rolle sp1elt 
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M1ttel zur Hebung der Landw1rtschaft. 
Allgemem herrscht dte Uberzeugung, daJ3 die Landwirtschaft 

Sardtmens bet energtscher Forderung ganz andere Ertrage abwerfen 
konnte und mcht allem die Insel ernahren, sondern auch noch Getreide 
zur Ausfuhr berettstellen muJ3te Neben den Besitzverhaltnissen steht 
cmem Aufschwung der Landwrrtschaft das Hangen des Sarden am 
Althergebrachten entgegen, der sich mcht Ieicht von der extensiven 
\\"trtschaftsform m1t pnmttlven Geraten abbringen laBt AuBerdem 
lastct abcr auf dem wemger fruchtbaren Grundbes1tz ein starker 
Druck, da dte Steuern nicht nach den Ertragen, sondern nach der 
bebauten Flache erhoben werden, so daJ3 sich zu Zeiten schlechter Kon~ 
Junktur em~ Landwrrt sehr uberlegen muJ3, ob er seine Anbauflache 
mcht heber verrmgern soil. Zur Verbesserung der landwirtschafthchen 
Methoden dtent das staathche :Mustergut von Sanluri am Ostrand des 
mtttleren Telies des Camptdano und die landwrrtschafthche Schule zu 
Sassan AuBerdem hat man dte Untersuchung der Boden begonnen, 
urn uber dte landwirtschafthche Verwendung und dte Auswahl kunst
hcher Dungemtttel Ratschlage ertelien zu konnen. Der Kapitalknapp
hett in der Landwtrtschaft soil das Kredttwesen abhelfen, und gemem
samen Interessen dtenen Genossenschaften Durch dte Lebensmittel
knapphett und dte hohen Pretse ist w1e uberail auch auf Sardinien das 
Interesse des GroBkapttals, und zwar in dtesem Faile des italienischen 
Festlandes, fur landwtrtschaftliche Unternehmungen geweckt worden; 
es tntt m zwe1 Formen offenbar als ein erster Versuch auf. Eine Ge
sellschaft hat das groJ3e Kalkplateau des Sarcidano aufgekauft mit 
Telien der westlich daran a\lsto13enden Ntederungen und will die VIeh
zucht heben Vor allem strebt man auf eme Veredelung der Schaf
zucht, dann aber auch der Rmderzucht, dte hier gute Aussichten haben 
soU Das anschheBende Hugeiland dagegen w1rd vor allem dem Ge
tretdebau dtenen. Bel d1esem Unternehmen werden selbstverstandhch 
dte landwtrtschafthchen Gewmne dem kontinentalen Itahen zugute 
kommen; doch wrrd eme ratwnelle groBe Bewrrtschaftung mcht ohne 
Emflul3 ~uf dte emheimischen Betriebe der Umgebung ble1ben, und es 
1st nicht ausgeschlossen, daB dam1t besonders fi.rr die Schafzucht em 
ganz neuer Aufschwung einsdzt, da tatsachhch das kleine sardische 
Schaf einer Blutauffrischung bedarf. · 

Em- zwe1ter GroJ3betneb 1st gegenwartig auf genossenschaftlichem 
\Vege 1m Entstehen begr1ffen Das Dod Ohena hegt m einem frucht
barm geschutzten Tal am Ful3e cmer steu absturzenden Kreidekalk
wand 1m Norden des Gennargentustocks; durch dte Phyiloxera ist 
dtescs beruhmte Wtingcbiet fast 'ernichtet worden, dagegen beSitzt 
es noch emen guten Ruf durch scmc Ohvenolernten Itahenische Ka
pttahsten haben nun mit den Grundbes1tzern emen Vertrag abgeschlos
sen, nach welchem d1e Bauern Ohenas Ihren Grund und Boden zur 
Verfugung stellen, wahrend d1e Gesellschaft das Betriebskap1talliefert 
und rue ganze Bew1rtschaftung von sachverstand1ger Hand rationell 
ausgefuhrt werden soH. D1c Gewinne sollen dann zwischen Kapitalisten 
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dagegen g1bt es nur k.leme Zentren, unter denen das Gebiet von Igle~ia~, 
wo d1e Korkeichen d1e Gebilgsta.Ier hinaufsteigen, das wichtigste 1 ist. 
Von der sardischen Gesamtproduktion von etwa 20000 dz kommt des
halb auf d1e Provmz Cagbari nur der vierte Teil {4I; p. 54). 

Die Korkeiche hat bekanntlich die Eigenschaft, daB sie, lhrer 
Rinde beraubt, d1ese unmer wieder neu bildet; allerdmgs hefert ein 
Baum nur eine beschrankte Anzahl Ern ten. D1e zuerst gebudete Rinde, 
d1e sog. Jungfernrinde, ist als Kork unbrauchbar, sie muB aber dem 
Baum vorher abgeschalt werden, ehe die eigentliche Ernte beginnen 
kann. Wenn der Baum eme gewisse Starke erreicht hat, im Alter von 
etwa 20 bis 30 Jahren, wird die Jungfernrinde zuerst vom Stamni und 
in emem andern Jahr auch von den Asten entfernt. Nun dauert es etwa 
s1eben Jahre, b1s eme neue Rinde, der etgentliche Kork, sich gebildet hat. 
Im Hochstfalle darf man auf zehn Ern ten rechnen, dann gilt der Baum als 
erschopft. Aus dtesem Grunde hat man kein Interesse daran, alte, er
traglose Baume stehen zu lassen, und da in IOO Jahren d1e Bewirtschaf
tung eines Baumes zu Ende ist, wird er dann abgeholzt, weshalb man 
selten so groBartige Exemplare von Korkeichen s1eht w1e s1e die Stein
eiche aufwe1st. Lichte Raine mit knorrigen, wenig starken Baumen, 
die nicht selten etwas verkruppelt erscheinen, sind charaktenshsch fur 
die Korkeichenregionen. Da dle Korkwaldungen den Ziegen als Weide
gebiet dienen~ so le1den sie nicht selten durch das von den Hirten vor
genommene Abbrennen des Gestrauchs. Selbst durch leichtes Versengen 
schon verliert der Kork seine Eigenschaften und ist dann kaum mehr 
zu gebrauchen 

Das Zentrum des Korkhandels und der Korkindustrie ist Tempio 
in der Gallura, und der Hauptabnehmer war vor dem Kriege Deutsch
land, und auch jetzt faBt der deutsche Handel wieder kraftig Eoden, 
da wohl seltt:n alte Geschaftsfreunde sich iiber den Krieg hinaus so treu 
gebheben smd w1e d1ese Korkproduzenten lhren deutschen Abnehmern, 
und d1ese Treue hat sich auf d1e Sohne vererbt. Durch den Sohn eines 
deutschen Korkfabnkanten wurde ich in Tempio und Umgebung bei 
Korkproduzenten und -Fabnkanten eingefuhrt und habe dabei mit 
Freude beobachtet, m1t welcher Herzlichke1t die in der Korkwirtschaft 
fuhrenden Sarden ihren deutschen Geschaftsfreunden zugetan waren. 

D1e Korkfabrikanten Sardiniens , besitzen meist auch Korkwal
dungen, neben anderem Grundbesitz und Herden. Ihre industnelle 
Tatlgkeit ist nur von bescheidenem Umfange: Gewohnlich werden von 
emem halbcn bis ganzen Dutzend Arbeitern in einem Betrieb Kork
wurfcl geschmtten, dtese oft auch zu Korkstopseln abgedreht. Andere 
stellen Korkpapier fur dle Zigarettenmundstucke her. Der meiste Kork 
wird abu, nachdem er in Wurfel geschnitten ist, ausgefuhrt, und trotz 
des doppelten Transportes kommen dte Korke und das Korkpap1er 
von Deutschland nach Italien nicht selten noch billiger als von den 
sardtschen Fabnkanten, die in ihren kleinen Betrieben nicht rationell 
genug arbeiten konnen. Ihre Starke durfte mehr 1m Korkhandel -als 
in der Fabnkation hegen Auch rue Korkabfalle dieser kleinen Fabriken 
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werden w1eder aufgekauft, maschmell geprel3t und ebenfalls v1el nach 
Deutschland verschickt, wo dieses Matenal fur d1e Lmoleumherstellung 
und ilberall dort verwendet wird, woes auf buhges Material ankommt 
Z. B werden d1e \<Vande der oberen Stockwerke der \Volkenkratzer aus 
Korksteinen, die aus solchen Korkabfallen hergestellt werden, ernchtet. 

Dfe gesamte Industrie Sardiniens 1st unbcdeutend und zahlt 
318 Fabnken m1t 19400 Arbe1tern1}, die au13er der Korkindustrie wohl 
zum gro13en Tell m den Handen des Kontmentahtaheners smd. Besonders 
ist Caghari ein bescheidenes mdustnelles Zentrum geworden m1t Nah
rungsmittelindustne, Tomatenkonserven (an dntter Stelle unter den lta
henischen Provinzen), Mobelmdustrie, Buchdruckereien u. a Auch set 
der schbnen F1hgranarbeiten gedacht, welche als prachtige Goldknopfe 
bet den sardinischen Frauentrachten getragen werden und le1der mit 
dem Schwinden der Trachten 1hre Existenz verlieren 

Im Westen- der Insel mit dem Zentrum Carloforte hat der von 
Ntchtsarden ausgefuhrte Thunf1schfang2) im Mai-Jum eme Thunfisch
konservenindustne hervorgerufen, ilir und der Sardmenf1Schere1 hefern 
rue ?alzgarten von Carloforte das Salz, Wle die Salzgarten von Caghan 
der dorbgen Industne dienen und als staathches Monopol em wtch
tiges Ausfuhrgut nach dem kontinentalen Itahen darstellen 

Der gewerblichen Tabgke1t und vor allem dem Bergbau ersteht 
gegenwartig eme neue Kraftquelle am Tirso, der m emem engen, steil
wandigen Tal die Basalt- und Trachythochflache bei Abbasanta durch
bricht, ehe er d1e Ebene des Campidano bPi Oristano erreicht. In diesem 
Engtal ist eme grol3e Talsperre im Bau, welche em 25 km langes Wasser
becken stauen und elEktnsche Kraft im Betrage von 30000 P. S vor 
allem nach Caghan und dem Bergbaugeb1et der Igles1ente hefern wird 
Bisher g1bt das mit Kohlen gespe1ste ElektnZitatswerk von Porto
vesme an der Sudwestkilste elektnsches Licht und Kraft fur die Berg
werke; es wird nach Ferhgstellung des Tirsobeckens wohl mnerhalb 
Jahresfrist nur noch als Reservekraftquelle dienen Ein zweites Stan
becken ist im Engtal des Coghinas geplant, etwa dort, wo die Stra13e 
von Sassari nach Tempio den FluB kreuzt; im Jahre 1921 1st mit den 
Vermessungsarbe1ten. begonnen worden Und endhch ist ein drittes 
Staubecken im Tale des Flumendosa proJektiert. Nach Ausfuhrung 
dieser groBarbgen ProJekte wird ganz Sardinien durch Starkstrom
leifungen tiber Kraftquellen von woooo P.S verfugen, welche fur sein 
W1rtschaftsleben emen neuen Ze1tabschmtt einleiten werden 

Der Bergbau. 

Nur wenige Tage war es mir vergbnnt, rue Bergbaugebiete Sar
dmiens zu durchziehen, so dal3 es m1r nicht moghch 1st, em eigenes 

1 ) Gegen 1438 Fabnken rmt 75275 Arbe1tern auf S1Z1hen. Vgl Zubhn, 
D1e Handelsbez1ehungen Itahens Probleme der Weltwrrtschaft 16 Jena 1913. 

2) Carloforte 1st eme Ans1edlung von Genuesen, d1e Mltte des 18 Jahrh aus 
Tums herubergekommen smd, es smd deshalb me1st nur Itahener am F1schfang 
bete1hgt, wahrend der Sarde ur<;prunghch meerscheu war 
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l'rtell zu btlden Nach den medrigen Arbeitslohnen zu schlieBen ,
man berichtete mrr von 10 bts 12 Lire pro Tag, wahrend 25 Lire als all
gt·memer Arbettstanf angesehen wrrd - muB man annehmen, daB der 
lkrgbau gegenwartlg noch m erner gewissen Krisis oder das Arbetter
angebot schr groB ist 1) In den Kohlenbergwerken z. B. wurde mir aber 
1mtgetelit, daB der Bergbau neu orgams1ert werden muBte; auch sah 
1ch 1m osthchen Sardm1en manch verlassenes Bergwerk, weil die Fracht
kosten vtel zu hoch geworden sind Jedenfalls besitzt Sardrnien in 
..,vmen Bugwerken emen Retchtum, der Jede Knse uberwinden wird. 
l"nd d1csen Retchtum haben schon dte Puniet und besonders dte Romer 
tTkannt Im ~1useum zu Caghari befmdet sich ein Anker aus sardischem 
Ble1, den dte romtschen Schtffe fuhrten, und tatsachhch war der Berg
bau zur Romerzeit betrachthch, wie romtsche Schlackenfunde von 
etwa IIS ooo Tonnen beweisen, von denen auf die fast unglaubhth 
klmgt>nde Erzeugung von 7 Mllhonen Blet und Sllber2) geschlossen 
w1rd 1ht dem Zerfall des Romerretches ist aber auch der Bergbau auf 
Sardtmen medergegangen; besonders dte Sarazenen haben die be
treffenden Kustenstnche hetmgesucht und das romtsche Sulcis zerstort. 
Erst dte Ptsaner haben den sardtschen Bergbau wteder belebt und mit 
pnmttlven 11ltteln erstaunhche Letstungen vollbracht, indem sie bei 
l\Iontepom (bet Iglestas) 140m tie£ unter dte Erdoberflache abgebaut 
haben und als Zentrum des Bergbaus die umwallte Stadt Igles1as, die 
chemahge Vtlla di Chtesa, grundeten 

Dw Erze smd an dte m1t den Gram ten rn Beruhrung tretenden Schie
fern und Kalken palaoz01schen Alters geknupft und haben sich rn groBen 
Kluften- und Gangsystemen sowie an Dberschtebungsflachen ange
retchert (27, p 57). das bedeutendste Bergbaugebtet ist dle Iglesien te 
1111 Sudwesten der Insel, zu der auch dte Landschaft Sulcis zu rechnen 
bt Hter smd dte Haupterze Bletglanz und Galmei - '-

Gcgenuber der Iglestente kommen d1e ubrigen Distrikte erst an 
zv. e1ter Stelle Es fmden sich zahlreiche Erzvorkommen 1m ostlichen 
Gebtrge Sardtmens, ebenfalls dort, wo der Gramt die Schieferhulle be
emfluBt hat Von Sud nach Nord smd dte Landschaften Sarra bus mit 
dem bcnachbarten Gerre1 zu nennen, wo Silber- und Antimonerze 
vorkommen, in der sudlichen Barbagta smd Kupferfunde gemacht 
worden, und wohm man auch im Gennargentugebirgsstock kommt, wer
dl'n emcm von den Emheim1schen immer Proben .von Erzgangen ge
t:eJgt, dte darauf hmwetsen, daB auch dteses zentrale Gebiet vielleicht 
noch bergbauhches Leben sehen wrrd Vtele kleine Stollen sind in der 
Landschaft Oghastra 1m Osten der Insel getneben worden, die haupt
!>dchhch Etsencrze fordem, deren Zentrum J erzu ist, das durch erne 

I 

1
) 1922 haben Bergwerke nur noch emtge hundert Arbetter beschafbgt, 

dte fruher ebenso vtele tausend Arbetter hatten Schwer smd durch dte Arbetts
lostgkett besonders dte Dorfer Guspmt u nd Arbus betroffen worden 

2) _Sardegna, GUtda d'ltaha del Tounng Club ttahano Matland 1918, p 
253 Enthalt em vmtreffhches Kapttel uber den Bergbau, dem wtr 1m wesent
hchen dte fo!gcnden Daten entnehmen 
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· Stichbahn an dJ.e Sekundarbahn angeschlossen 1st Etwas sudhch da
von, bei Tertenia, sah ich auch ernen Stollen, der auf Kupfer schurfte. 
Srnd bier schon die Transportfragen wesenthch fur die Betriebe, so 
bedeuten sie fur die sudwestlich von Jerzu bdrndhchen Kohlenlager . 
von Perdasdefogu (= Feuerstein) Sern oder N1chtsein des Bergbaues. 
Die Kohlen treten am untem Hang eines Seitentales des Flumendosa 
auf und srnd friiher als Pferdelasten heraufgeschafft worden, wahrend 
beute kern Abbau mehr stattfrndet D1eses Lager sollte durch eine 
:Minenbahn mit Jerzu verbunden werden, das zu dJ.eser lhm zunachst 
gelegenen Bahnstation (20 km) nur durch einen elenden, uber da:. Ge
birge :hihrenden Saumpfad rn Verkehr steht Die ~Iinenbahn wird 
aber aus frnanziellen Schwierigkeiten vorerst durch erne Straf3e ersetzt 
werden. 

Bequemer dagegen hegen d1e permokarbonen Kohlenlager von 
Seui in der Barbagxa von Seulo, da die Bahn wenige Kilometer daran 
vorberluhrt. Ste wurden vor der Abtragung durch Porphyrdecken ge
schiitzt; ihr Abbau reicht aber gerade fur die Versorgung der EISen
bahn, und der Transport, zum Teli uber eine Paf3hohe hinweg zur Bahn, 
erfolgte aber noch I92I mittels schwerfalliger Ochsenkarren, die nun 
durch eine Drahtseilbahn abgelost werden sollen Der teuren Fracht 
wegen kann diese Koble keine grof3e Bedeutung fur das sardische Wrrt
schaftsleben haben. 'Veit starker werden dJ.e eozanen Braunkohlen 
der Iglesiente abgebaut, welche 320 Arbeiter (I9I2) beschaftigten, wah
rend fur die Steinkohlenbergwerke im gleichen Jahre nur 3C} Arbeiter 
angegeben werden (4I, p. 78). 

Als letztes Bergbaugebiet ist die Nurra in der Nordwestecke der 
Insel zu nennen, wo ebenfalls dJ.e Rom~r schon Erze abbauten Neben 
den alteren .Blei- und Zinkbergwerken, die etwa 400 Arbeiter beschaf
tigen, sind seit I9I6 auch Eisenerze im Abbau, die wohl zu den be
deutendsten Lagem dieser Art auf der Insel gehoren und in alten Schie
fem auftreten (35). 
- Die geringste Ausbeute geben Kupfer und Silber, wabrend Blei 
und Zink, alle anderen Erze weit iibertreffend, an erster Stelle stehen, 
sowohl der Zahl der Bergwer:Ke, von denen die Provinz Cagliari 70 und 
die Provmz Sassari 5 aufweiSen, a1s auch der F orderung und Arbeiter
zahl nach, wie folgende Tabelle fur die Provinz Caghari zeigt, aus der 
auch die SchwanklJilgen in der Produktion zu ersehen sind, wobei zu 
berucksichtigen ist, daB die Kampagne Igo8jog die niedrigste Zrlfer 
des betr. Jahrzehntes darstellt. 

M ral i• Zahl I Prodkt 19121 
' me 1 d. Bergwerke

1 
m Tannen 

< I 

\Vert 1912 ·I Zahl der 'Produkt. 19o8jog 
ill Lrre .A.rbetter j ill Lrre · 

Blei ,I I 39 773 l 
Zillk 1; 7o II9819 

71/4 Mill 1126521) i, 5.4 Mill 
15 Mill 9,2 Mill. 

1) Diese Zahlen smd 1m Gmda a a 0 fii; das Jalrr 1913 angegeben, wah
rend s1e nach :\Ianca, Gmda Generale etc fiir 1912 gelten. 
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Dazu kommen 1m Jahre 1912 noch aus derProvinz Sassarifur 302000 
L1re Blei und fur 742400 Lire Zink, die von 6oo Arbeitem gefordert 
wurden, wahrend aile ubngen Erze einen Wert von nur 304000 Lire fur 
ganz Sarmmen darstellten. '· 

An den Bergbaukonzessionen smd Belgier, Franzosen, Englander 
und Itahener bete1hgt, dazu kamen vor dem Kneg noch deutsche An
telle. Dw re1chsten Blei- und Zmkerzlager bei Buggeru an der West
kuste 'der nordhchen Iglesiente smd in franzosischen Handen. Von der 
Erzausbeute wird nur wenig im Lande selbst verhilttet; der we1taus 
grol3te Teil davon wrrd verschifft, und zwar exportierte die Provinz 
Caghari, also e1genthch me Iglesiente, im Jahre 1go8jog die Halfte des 
Zmks nach Belgien, 3/ 10 nach Frankreich und 2/ 10 nach Deutschland, 
wahrend Blei zu 4j 5 nach Itahen und lfs nach Belgien ging (40). In neuerer 
Zeit hat sich der Ante1l des Auslandes an der Erzaufnahme noch ver
starkt. 

Der Handel Sardiniens. 

Da d1e Erzausfuhr, me ja meist ins Ausland geht, ungefahr em 
Dnttel des gesamten Exports ausmacht, erschemt der auslandische 
Handel sehr stark, namlich mit 37.79% am sardischen Gesamthandel 
beteil1gt, und wohl durch das Aufbluhen des Bergbaues entwickelt sich 
der auslanmsche Handel schneller als der italienische. Aul3er den Erzen 
kommen vor allem zur Ausfuhr \Vein, Kase, d1e Produkte des Fisch
fangs, Haute, Iebendes V1eh, das vor allem die Markte von Palermo 
und Neapel beherrscht, endhch Wolle und Seesalz. Die gesamte Aus
fuhr 1st langsam von 36 Mill. Lire im Jahre 1881 auf 67,5 Mill. Lire 1ffi 

Jahre 1912 angewachsen Zur Einfuhr gelangen dagegen Textilwaren 
aus den Industnegebieten Mallands, Genua und Turin und zahlreiche 
andere Gegenstande des taghchen Bedarfs. In den Jahren 1881 bis 
1912 1st d1e Emfuhr von 30 Mill. Lire auf 55 Mill. Lire gestiegen; der 
daraus ersichtliche Ausfuhruberschul3 kommt ganz auf die Rechnung 
des Bergbaus Als einzige wirkliche Handelszentren konnen nur die 
beiden Stadte Caghari und Sassari gelten, und in untergeordneter Weise 
treten kleinere Zentren hmzu, wie z. B .. Tempio fur Kork, Carloforte 
fur den F1schfang und Erze u. a. D1e Hauptemfallspforte vom Kontinent 
her 1st Terranova, in dessen Bucht seit dem Weltkrieg die taglichen 
Dampfer anlegen und diesem klemen Stadtchen emen steten Aufschwung 
s1chern 

Bevolkerungsverteilung und Wirtschaftsleben. 

W1e schon eme fhichtige Bereisung Sardiniens, ja selbst ein Blick 
auf d1e 1ooooo-Karte ze1gt, leben die Sarden in geschlossenen Dorfern, 
und nur im Norden finden wrr eine grol3ere Anzahl Einzelsiedlungen. 
Me1st smd es S1edlungen, deren Einwohnerzahl zwischen 500 und 3000 
schwankt. 85 Dorfer haben zwischen soo und rooo Einwohner, und 
mcht wemger als 162 S1edlungen bewegen sich zwischen 1000 und 3000 
Emwohnern, dann folgen 48 zwischen 3000 und sooo Einwohnem und 
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19 zwischen sooo und 10000 Ernwohnern, wahrend nur 6 Bevolkerungs
zentren ilber 10000 Einwohner aufwe1sen, namlich Caghan, Iglesias, 
Alghero, Sassari, Temp10 und Maddalena (Festungl). D1e me1sten Be
volkerungszentren hegen, wie schon d1e Natur des Landes es vorau<>
sehen laBt, im westhchen Teu der Insel, und zwar rm Camp1dano und 
seinen Randgeb1eten und in den Terbargeb1eten der Provinz Sassan, 
wa.hrend der ganze gebrrgige Osten mit seinen groBen Gramtregwnen 
nur ganz wenig Zentren aufwe1st. D1eser Verteuung der Bevolkerungs
zentren entspncht auch die Bevolkerungsd1chte Obgleich die ganze 
Insel nur 36 Emwohner pro Quadratkuometer aufweist, durchZieht den 
grbBten Teil des Campidano em Strelfen mit der D1chte so-roo Em
wohner, und d1eselbe Dichtezone findet sich an der Westkuste rm Berg
baugebxet der Iglesiente und in der weiteren Umgebung von Sassan, 
wahrend nur d1e heiden Provinzhauptstadte in einem eng umschnebe
nen Gebiet von uber roo Einwohner auf den Quadratkuometer liegen 
Der ubrige groBere Teu des Westens hat eine D1chte von 2S b1s so, da
von macht nur di.r sudlichste Te1l der Igles1ente und d1e Nordwestecke, 
die Nurra, beide f1eberre1che, wenig fruchtbare Geb1ete, erne Ausnahme 
Die niedrigste Bevolkerungsdichte zwischen round 25 Einwohner pro 
Quadratkuometer besitzt dagegen der osthche Tell der Insel, ganz ent
sprechend der geringen Anzahl von Zentren. Nur d1e wemre1che, frucht
bare ktistennahe Oghastra macht hiervon erne Ausnahme, wie auch 
der aufstrebende Hafenort Terranova Der ganze Flumendosalauf fallt 
in die geringste Dichtezone. 
· Sehr lehrreich ist es nun, die Bevolkerungsdichte von rgn m1t Jencr 

von x86x auf Bevblkerungszuwachs bzw. Abnahme zu vergle1chen 
(47)· Es zeigt sich, daB die am dichtesten bevolkerten landhchen Geb1ete 
am wenigsten zugenommen haben, der ganze fruchtbare Camp1dano, m1t 
Ausnahme der Umgebung von Caghan, zeigt d1e gerrngste Zunahme, 
und daran schheBt sich das Weizengebiet der groBen Basaltdecken des 
M. Fel.JU an, das an emzelnen Stellen sogar erne Abnahme der Be
vblkerung aufweisi. Abgenommen hat auch das osthch an den Campl
dano anschheBende tertiare Hugelland, das Getreidegebiet der Land
schaft Trexenta Im ganzen Osten der Insel haben nur d1e malana
verseucht~n Ntederungen be1 Tortoh an der Ostkuste emen Bevolkerungs
riickgang erfahren Der ganze Osten hat in den so Jahren erne groJ3ere 
Dichte bekommen, und gerade das Gebiet des Oberlaufes des Flumendosa 
und d1e hoheren Teue der Oghastra he ben sich mit so- roo% Zunahme 
Ihrer Bevolkerung heraus und werden nur noch vom osthchen Teu der 
Gallura ubertroffen, da dort die Bevolkerungszunahme uber roo% be-

, tragt, erne Zahl, die w1r nur noch 1m Bergbaugeb1et der Iglesiente an
treffen und hier durch den Aufschwung des Bergbaues erklart w1rd 

D1eZunahnle der Bevolkerung entspricht der Wirtschafthchen Erstar
kung der Hirtenbevolkerung, die 1hre Herden vergroJ3ert und 1hn 
Weiden ausgedehnt hat Durch den Kneg 1st d1ese Tendenz nur noch 
betont worden, da es auf Sardimen fur die Grundbes1tzer besonders m 
abgelegenen Gebieten schwer Wird, Landarbe1ter zu erhalten, was zu 
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t•mcr Emschrankung rler Anbauflache fuhren muB. Die Landwirt.schaft 
1st aber noch mcht zum mtensiven Betneb ubergegangen, und der klei:ne 
stark zerstuckelte BesltZ ist nicht imstande we uberschiissige )3evol
kerung zu ernahren; daraus erklart s1ch d1e Abnahme der Bewohnerzahl 
m ernigen landwirtschaftlichen Gebieten. Wahrend in Sizilien das 
Agrarproblem durch den vorherrschenden GroBgrundbesitz aufgeworfen 
w1rd, le1det Sardmien an einer zu starken Auftellung, welche ebenfalls 
cmcr ratwnellen Wirtschaftsform entgegensteht. 

In Wort und Schrlft Wird hauftg rue Ansicht vertreten, daB Sar
dmien zur Romerzeit eme weit groBere Bevolkerungszahl, etwa wie das 
heutige Sizihen, besessen hatte Urn aber einige Millionen Menschen 
ernahren zu konnen, muBten dte Weideflachen zugunsten der Land
wtrtschaft wesenthch eingeschrankt werden. Bei emem Vergleich muB 
man aber jene Zeiten berucks1chtigen, da der Wald noch groBere Flachen 
der Insel emnahm. Dte rucksichtslose Entwaldung ist erst im letzten 
Jahrhundert aus kurzsichtlgen Gewtnnaussichten und zur VergroBerung 
der Weideflachen erfolgt Im Jahre r878 hatte Sardmien noch fast 
598ooo ha Wald, wahrend derselbe rgog auf eme Flache von n6uo ha 
zusammengeschrumpft war Die entwaldeten Gebiete kamen aber fast 
allem der dauernden Weide zugute. Der gebtrgige Tell Sardimens diirfte 
Immer vorherrschend ein Gebtet der Hirten gewesen sein und auch die 
Romer, von denen die Bergbevblkerung wohl me ganz unterworfen 
worden war, haben sich wohl auf dte landwtrtschafthche Ausnutzung 
der Ebenen und des Hugellandes beschrankt, und es ist sehr frnglich, 
ob em mtensiVerer Anbau rrut we sen thch groBerer Bevblkerungs
vcrdtchtung m der Antlke vorhanden war. W1r mochten Sergi {33) 
betpfhchten, wenn er betont, daB das rom1sche Sardimen eme ahnliche 
Bcvolkerungsziffer w1e das heutlge gehabt habe 

Die Sarden einst und jetzt. . 

Ober dte Urbevolkerung.Sardmtens hat d1e Forschung nur wenig 
Licht verbretten konnen, dte Alten haben die Sarden fur lberer, oder 
auch fur L1byer erklart und mehr wtssen w1r, w1e der H1stonker E. Meyer 
bemerkt, mcht zu sagen (8a, § 134) Dagegen sind aus der vorgeschicht
hchen Ze1t Baudenkmaler m gro13er Anzahl erhalten, so daB das Land
schaftsbtld heute noch von llmen bcemflul3t wtrd Wohl unter dem 
Emflu13 der mykemschen Kuppelgraber hat man fruher auch d1e 
~uraghen Sardtmens als Graber von Hauptlmgen gedeutet, b1s Spano 
darauf aufmerksam machte, da13 d1ese Rundturme gleichfalls feste 
\Vohnstatten vorstellten Durch die verdienstvollen Ausgrabungen 
Taramelhs smd dtese Fragen wohl endgultig aufgehellt worden. Auf 
prumhvc \Vnse sind dtese 12 b1s 20m hohen Rundturme meist aus
unbehauenen uesigen Steinblocken aufgebaut worden; den Kern btldet 
un vequngter Rundturm von 5 b1s 7 m lichtem Durchmesser, der oben 
durch em spttzes Gewolbc abgeschlossen wird Uber der medrigen Tur
offnung sieht man hauflg eme spaltartlge Lucke, welche dem Rauch
abzug dtenen konnte Neben solchen emfachen Nuraghen fmden sich 
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zahlretche zusammengesetzte oft von recht kompliZierter Konstruktwn 
Eines der besterhaltenen Beisp1ele ist der Nuraghe Losa bet Abbasanta, 
der zum Nationaleigentum erklart worden ist. Emem zentralen Nu
raghen, der drei Wohnmschen aufwe1st, sind h1er noch dre1 pen
pherisc~e Nuraghen angefugt, aber aile werden von einer kegelform1gen 
Ummauerung eingehullt (Abb. 14). Zwischen d1eser AuBenmauer und 
dem zentralen Nuraghen fuhrt ein Gang, der zwei der penpheren 
N uraghen rmt dem zentralen in Verbindung setzt. Von d1esem Gange fuhrt 
eine spiralig ansteigende Rampe, d1e brett und hoch genug 1st, urn selbst 
ein Pferd hinauffuhren zu konnen, zu emer Plattform empor, d1e zum 
Ausguck und zur Verte1d1gung dienen konnte. Der dntte Nuraghe 
ist dagegen mit dteser Plattform durch eine \Vendeltreppe verbundcn 
Nicht selten war auf der Plattform noch em wei teres Stockwerk erbaut 
Beim Nuraghen Losa erkennt man klar den Verteidigungszweck des 
ganzen Bauwerkes, denn von einem der Seitennuraghen lost sich erne 
Mauer los, welche zu emem als festes V 01 werk dtenenden N uraghen 
filhrt; dadurch entstand em groBer Hof, in welchem emige Rundhutten 
erbaut wurden, in denen heute noch die flach ausgehohlten Steine zu 
sehen sind, welche dem BronzeguB dtenten. In Zetten der Gefahr konnte 
dieser Hof noch Vieh aufnehmen, und fur die Wasserversorgung dtente 
eine Zisterne, die in die Mauer der AuBenbefestigung eingelassen ist 
Andere Nuraghen sind noch kompbzierter gebaut (45), aber allen ist der 
Festungscharakter gememsam. Ferner sind Tempelnuraghen bekannt 
geworden, die erne QueUe umschbeBen und, wie der Nuraghentempel 
der Giara von Serri, tells untenrd1sch gebaut wurden. Aus solchen 
beiligen Statten stammen dle Bronzestatuen und Votlvfiguren des Mu
seums zu Cagliari, dte teilwe1se von Maltzan abgeblldet wurden (6). 
Neben Kriegerfiguren m1t Rundschlld und gehorntem Helm sieht 
man Gotterf1guren und Opfertiere wie Ochse, Hirsch, Wildschaf, Mufflon, 
auch die Schlffahrt scheint dem Ursarden nicht ganz fremd gewesen 
zu sein, da kleme Boote aus Bronze eben$alls m den Tempeln gefunden 
wurden, wahrend ~er heutige Sarde kein Seefahrer 1st. Eme behebte· 
Votivftgur stellte d1e Taube dar, die sich durch das Mittelalter his in 
dle heutige Zeit als behebte Ftgur m der Tepptchweberei erhalten hat. 
Schone Teppiche dieser Art wurden his in die neueste Zeit in Tonara 
im Gennargentugebiet hergestellt. 

Der Verteidtgungszweck wurde durch die Auswahl der Lage unter
stiltzt. Bezeichnenderweise sperren-d1e Nuraghen Engpasse und FluB
ilbergange und auf den fruchtbaren Hochflachen liegen sie am steil
absturzenden Rande, wahrend die lnnenflache, wie auf der Basaltafel 
der Giara d1 Gesturi, keine Bauten aufweist. Und am Abhange dieser 
Giara beherrschen sie die Zugange zur Hochflache, d1e FluJ3laufe und 
erheben s1ch auf vorgeschobenen Landwarten (46a). Meist sind mehrere 
benachbart gelegen, so daB Signale bei Herannahen emes Femdes vor 
der Gefahr warnen konnten Die Nuraghen dlirften die Zentren dtr 
Sippen gewesen sein, dle sich in Zeiten der Not in diese Festen zuruck
zogen, wahrend sie sonst in runden Kegelhiltten gewohnt haben. Dicht 
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vor dem Eingang des N uraghen Losa ist erne solche vorhanden und in der 
Iglestente hat Professor Taramelli hei einem Nuraghen gegen 20 Riitteh 
ausgegraben, die emen Ruckschlul3 auf dte GroBe der Sippe erlauhen. 

Auf ganz Sardmten kennt man 3 his 4000 Nuraghen, mebr oder 
wemger gut erhalten :Meist erscbemen sie im Landscbaftshild als 
sch1efabgeschmttene Kegelstumpfe, und mancbe smd sicberlicb von den 
Bauern und Htrten abgetragen worden. W1e schon darauf bingewiesen 
wurde, stlmmt I.bre Verbrettung mit den heutigen Stedlungen uherein, 
d h in den fruchtbarsten Gehieten fmden Slch auch rue Nuraghen am 
dtchtesten. Und wie Wir heute an den malariaverseuchten Lagunen von 
Caghan einzelne armhche Rutten sehen, smd selhsf diese ungesunden 
Gebiete von den Ursarden bestedelt gewesen,' welche ihre Rundtlirme 
vom :Meere his boch rns Gebirge hinauf gebaut hahen. Den hochsten 
Nuraghen fand ich in etwa II75 m Hohe sudhch Fonni lm Gennargentu
gebirgsstock, wo der Winter schon stark ausgepragt ist und fur die 
Herden des Ursarden kaum das ganze Jahr hrndurch Weide vorhanden 
war. Es liegt deshalb nahe auch 1m Ursarden einen halh- oder ganz
nomadisierenden Rrrten zu sehen, wie es heute der sardische Rirte 
noch 1st. !lht Eintntt des Winters zteht er ohne FamJ.lie vom Gennar
gentu mit seinen -Rerden nach dem Campidano oder nach den Ebenen 
der Ostkuste; Mttte Mai steht man dann dte Rerden rmt ihren Rirten 
zu 1hren Gebrrgsdorfern zuruckwandern, indem ste das notdlirftigste 
Gerat, vor allem die gro13en fur dte Kasehereitung dienenden Kessd, 
auf Pferden m1t s1ch fuhren. Fruher wurde das Pferd als Lasttier durch 
den Ochsen ersetzt, der sogar als Retttler gedient hatte und durch 
seme kleme, letchte Gestalt VIel heweglicher als unser RindvieiJ. war 
(37). Letder nehmen dte Rrrten in ihre Gehirgsdorfer durch diese jahr
hchen Wanderungen auch dte Malana mit, dte z. B. in dem hoch
gelegenen von Anopheles freien Arzana (672 m!), Wie mir der Ortsarzt 
mittellte, neben der Tuherkulose zu den hauflgsten Krankheiten gehort. 

Die Form der prahistonschen Rundhutte fmdet man auf Sardinien 
noch we1t verhreitet (Ahb. 49). Ste bildet den gewohnhchen Aufenthalts
raum fur den Hirten, in welchem er auch den Schafs- hzw. den Ztegen
kase berettet. Selbst die se13hafte Bevolkerung der Einzelhofe hat die 
Rundhutte mtt Kegeldach als Kaserei hethehalten und hei Ozieri sah ich , 
kleme ,Dorfchen" von etwa einem Dutzend solcher Rutten, die aher 
als Schwemestalle dienten, wie auch irl anderen Orten die taglich auf 
dlC Wetde getnebenen Schweine aul3erhalh der Siedlung untergehracht 
werden. Ferner sieht man die' Rundhutte als Weinhergshauschen oder 
als Feldhutte, und irl dieser Eigenschaft ist s1e auch m Apuhen weit 
verbre1tet (43, p 241), WO sie sogar denim 15. Jahrhundert gegrundeten 
Ort Alberobello (7000 Emw) ganz heherrscht, dessen Kirche selhst aus 
emcr Doppelrundhutte hesteht.l) 

?lht dem Auftreten der Phomzier, fur welche das zentral im west~ 
hchen ?lhttelmeerbecken gelegene Sardtmen eme wichtige Position war, 

1) Pughe, Gmde Reg10nah illustrate. Von der 1t. Staatsbahn herausgeg. 
Rom (o J ). S1ehe Abb p. 41 und 42. 
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.-\bb. q. ::><uraghe Losa bei Abbasanta. 
Zentralnuraghe, in der )litte zylinderartig herausragend, und drei peripberische Nuraghen werden kegel· 

fOrmig umhUllt bis zur Plattform. Vor deru Eingaug stebt eine Rundhi..itte (Bronzezeit). 

Abb. 15. Sarde von Arzana (Ogliastra). 
Tracht: SackmUtze ; geschli tzte Armelweste. die im Gebirge rot ist; dariiber die Mastruca, eine a.rmel· 
1o5e Jacke aus FeU; Lendenschurz mit Dolchfutteral ; weite weille Hosen; an den Belnen Gamaschcu. 
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horte dte 1\uraghenkultur auf, dte stch ununterbrochen von der Stein
bts zur Bronzezeit verfolgen heB. Es begann nun d1e Zeit der Eroberuh
gen und dcr Fremdherrschaften, durch welche der sardtsche Volks
stamm wesenthch beemfluBt und umgestaltet wurde. Als Einfalls
pforten d1enten vor allem die natilrhchen Zugange der Insel im Stiden 
und Kordwesten des Camptdano und der ebenfalls leJCht zuganglichen 
Kuste des Sukls Durch .d1e kolomsatonsche Orgamsation der R~mer 
\\ urde Sardm1en vollstandig romams1ert und durch das StraBennetz 

'aem antlken Verkehr angeghedert. Beim Zerfall des romischen Reiches 
flel d1e Insel den Vandalen anhe1m, welche s1e mit ihrem nordafnka
mschen Retche veretmgten, b1s d1e Byzantmer 1hnen dte Herrschaft ab
nahmen, deren Befehlshaber 1m Forum TraJani, dem heuhgen Fordon
glanus 1m Norden des Camptdano saBen (25) Vom Anfang des 8. Jahr
hundats b1s zum Begmn des II. Jahrhunderts verwusteten die_Araber 
d1e Kustenlandschaften, fuhrten d1e Bevolkerung als Sklaven weg, und 
faBten m emzelnen Geb1eten kurzere oder langere Ze1t FuJ3. Durch ihren 
EmfluB hat das sard1sche Latem arabische Worter aufgenommen, 
auBerdem fand auch eme Volksmtschung statt, dte 1m Sulcis sehr auf
fallend 1st, wo man namenthch unter Kmdern Typen sehen kann, die 
ganz an nordafnkamsche ermnern. Unter dem Druck der Araber sind 
dann d1e v1er Judtkate entstanden, von denen das Furstentum Arborea 
an der \Vestkuste am langsten bestanden hat. Nach einer mehr als 
v1erhundertphrigen Herrschaft der Pisaner, denen Sardinien zahl
retche prachhge Ktrchenbauten verdankt, ergriffen durch rue westliche , 
Emfallspforte die Spamer von der Insel Besitz, welche wahrend lhrer 
vierhundert]ahngen Regterung das Land ebenso w1e die fruheren aus
beuteten, aber auf das W1rtschaftsleben durch das Lehenssystem und 
auf die Sprache groBen EinfluJ3 ausubten. Noch heute wird in der 
catalamschen Grundung Alghero an der \Vestktiste spamsch gesprochen 
und zahlretche spamsche \Vorter haben in den sardtschen Dta.lekten. 
Emgang gefunden Nach den emgehenden Forschungen von L. Wagner 
hat sich das Sardtsche zu emer selbstand1gen romamschen Sprache ent
wlcktlt, d1e allerdmgs landschaftlich in dre1 Dtalekte zerfallt. Im 
Camptdano und in Tetlen des zentralen und sudlichen Sardiniens wird 
der Camp1dano-D1alekt gesprochcn, dem viele spanische Worter bei
gdugt smd Dann folgt nordhch anschheBend das Logudoresische, das,.., 
dcm Latemischen am nachsten steht und besonders m Bonorva am 
remsten gesprochen w1rd, so daB Spano d1esen Ort das Siena Sardiniens 
nannte (12, p 1483) Im Norden der Insel wurde das Sardische von 
p1samschcn und kors1schen Elementen stark beemfluJ3t, so daB d1eser 
D1alckt als der Gallunsche den andern be1den gegenubersteht. Der 
Verkchrsarmut der Insel entsprechend smd d1e D1alektgrenzen oft so 
scharf, daB z B an der Grenze von Gallura und Anglona d1e Bewohner 
'iiCh gegense1t1g kaum noch verstehen, auch haben s1ch m abgelegenen 
Geb1eten starke d1alektlsche Abwandlungen geblldet (26). 

D1e fremdcn Emflusse h~ben stets den Westen Sardimens infolge 
der lelchten Durchgang1gke1t v1cl starker durchsetzt als den gebirgigen' 
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Osten. Dementsprechcnd 1st- der Osten der konservativere Te1l, m 
welchem s1ch alte S1tten und Gebrauche am Iangsten erhalten habcn 
Schon durch seme kleine gedrungene Statur fallt der Bergkorse neben 
dem viel groBeren Menschenschlag des Campidano oder der durch 
korsische Be1mengung sich auszeichnenden Gallura auf D1e Ab
geschlossenheit der Entwicklung infolge der Insellage hat Ja auch in der 
Tie'r'felt zu kleinen Formen infolge Inzucht gefuhrt, die beim l\Ienschen 
1m Gebirge ebenfalls stark war, wahrend der Bevblkerung des Westens 
durch die verschiedenen Emfallspforten immer wieder neues Blut zu
gefuhrt worden ist. Der Bergsarde paBt deshalb recht gut zu dem 
kleinen Rinderschlag des Geb1rges, wahrend die klemen sard1schen 
Pf~rde allerdings in den letzten Jahrzehnten immer seltener geworden 
sind Und im Gebirge fmden wrr noch d1e alten S1tten der Blutrache 
lfeitverbreitet, die von der Bevolkerung als eherne Pfhcht gegen emen 
¥rmordeten oder zur Wahrung der eigenen Ehre empfunden w1rd 
{Jnd in den abgelegenen Gebieten des osthchen Gebirges smd vor allem 
noch ~ie herrhchen Trachten erhalten; d1e Manner tragen dort d1e 
zottige Mastruca, eine armellose FellJacke, d1e sich noch aus dem Alter
tum erhalten hat' und 1m Gennargentugeb1rge kommt dazu eme rote 
Weste, die besonders malerisch wrrkt Als Kopfbedeckung d1ent eme 
Sackmutze, die Ahnlichkeit m1t der phrygischen Mutze hat Weite 
we1Be Beinkle1der, die in Gamaschen stecken, ermnern wieder an Nord
afnka. Farbenprachtig sind auch die Frauengewander, die von Ort zu 

, Ort wechseln, und 1m Gennargentugeb1et auffallend rot leuchten 
Unvergleichhch malensche Bilder gewahren die Jahrlichen Feste in den 
Gebirgsdbrfern, zu de:gen der Sarde, ·den bun ten Zwerchsack tiber den 
Sattel gelegt, die -Flinte auf der Schulter 1m Galopp herangesprengt 
kommt (Abb.' 15). 

Nach'wort. 

Vorhegende Beiirage machen, als Ergebms emer ersten Berusung, 
kemen Anspruch darauf, em vollstandigt;s Bud der Insel zu vermitteln, 
d~nnoch wurden sie dem Druck ubergeben, da einmal d1e Drucklegung 
Wlssenschafthcher Arbeiten von Monat zu Monat schwienger wurde, 
und es auBerdem sehr zweifelhaft schien, ob- die Studien auf eme1 
zwe1ten Reise vervollstand1gt werden konnten Zwar waren mir Mittel 
durch d1e Notgememschaft der deutschen W1ssenschaft m Aussicht 
gestellt, fut die ich auch hier herzhchsten Dank ausspreche, sie konnten 
aber infolge des gesunkenen Markwertes noch mcht emmal die Halfte 
der Kosten decken Erst durch die Opferwilligke1t memes Bruders 
Richard Scheu-Berlm war mit Hilfe derNotgemeinschaft eme zweite 
Bereisung von April b1s Anfang Juh durchfuhrbar, auf welcher besonders 
das nordwestliche Sardmien naher stud1ert wurd~ Die Ergebmsse 

- haben das hier gegebene Blld mehr vertleft als geandert, es war moghch 
in der Korrektur durch einzelne FuBnoten darauf hmzuwe1sen Auch 
das beigefugte Literaturverze1chms bez:-veckt durchaus keme Voll
'standigkeit, im Gegenteli konnte das Literaturstudmm durch das 

100 



hcbcnswurchgste Entgegenkommen des Herrn Prof. Cappa, Direktor 
dcr Umvers1tatsbibhothek, in Caghari vertieft werden. Besondere 
Anregung habe ICh m d1eser re1chhalbgen Btbhothek durch das Buch 
von Let-Spano, La Quest10ne Sarda, Torino 1922 gefunden. Auch auf 
der zweiten Reise erfuhr ich viel Belehrung und mannigfaltigste For
dcrung durch Herrn Prof .Taramellt, Dtrektor des Museums zu 
Caghan, dem Ich dafur zu herzlichstem Danke dauernd verpfhchtet bm,, 
und ebcnso gebuhrt ehrerbiehgster Dank dem Herrn Quastor, der 
meme Wanderungen durch em Empfehlungsschreiben an die Carabinieri 
ganz wesenthch erleichtert hat. VIele Anregungen erhielt 1ch auch 
durch den Itahenischen GeologenkongreB, der Ostern auf Sarchnien 
stattfand, und ich mochte nicht unterlassen, auch hier noch einmal 
dem Prasidenten Herrn Dr. Navarese verbindlichst. zu danken fur rue 
gutrge Erlaubnis, als Gast emrge Tage an den Fahrten und Studien des
Kongresses tellnehmen zu durfen. N1cht zuletzt mochte 1ch die herz
hche Aufnahme hervorheben, die Ich, mit dem Rucksack bepackt, 
auf der ganzen Insel gefunden habe, und zu memen schonsten Ennne
rungen gehort d1e wahre Gastfreundschaft, die ich ofter in d1esem 
Lande alter Srtten genieBen durfte, und der ich auch hier dankbaren 
Herzens gedenken mochte 
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Die britische Kolonie Goldkliste. 
Eine physisch-geographische Studie von Dr. Gustav Gast. 

(Mtt emer mehrfarbtgen Karte } 

Vorbemerkung. 
Dte vorllegende Arbett, -d1e aus einer im Kolomalgeographlschen Semmar 

der Umversttat Letpztg entstandenen Dtssertabon hervorgegangen JSt, 1st eine 
aus Raumgrunden sehr stark, etwa auf dte Halfte, gekurzte Fassung des Ongmals 
Auf dteses, das bet der Phtlosophischen Fakultat der Umversttat Letpztg aufbewahrt 
wtrd, moge deshalb emgangs verwtesen werden Da der Verfasser mfolge beruf
hcher tl'berlastung mcht m der Lage war, dte notwendtg werdende Kurzung 
selbst vorzunehmen, so ubernahm der Unterzetchnete 1m Auftrage des Vor
standes der Gesellschaft fiir Erdkunde dtese Aufgabe, da er dte Entstehung der 
Arbett m thren emzelnen Stadten mttverfolgt hatte und so mtt den Abstchten 
des Verfassers vertraut war Ganz gestrtchen wurde eme ausfuhrhche htstorisch
geographtsche Emlettung, und fallen mu13ten mnerhalb des Textes dte Dar-

' stellungen zahlretcher wtssenschafthcher Dtskuss10nen, eme Fulle geographl
scher Detatls und schhel3llch em gro13er Tetl des Ltteraturverzetchnisses, das 
nunmehr Jedtghch uber dte ztberte Ltteratur , Aufschlul3 gtbt Auf der andern 
Sette war es dafur moghch, durch Hmzufugen emer kurzen tl'berstcht iiber dte 
ethnlschen Verhaltmsse des Gebtetes aus der Feder des Verfassers dte Arbett gegen
uber dem Ongmal etwas zu erwettern und abzurunden Bet den Kurzungen wurde 
der mnere Zusammenhang des Textes moghchst ohne Anderungen gegeniiber deni 
Ongmal zu wahren versucht 

Dr. K. H. Dietzel, 

a) Lage, GroBe und Grenzen. 

I. Lage. 

In rohen Umnssen hat die Kolome Goldkuste mit dem Gebiet 
von Ashanh und den Northern Terntories die Gestalt eines Recht
ecks und erstreckt sich, fast ohne Anlehnung der Grenzen an natilr
hche Gegebenheiten, von der Kuste des Atlantischen Ozeans unter dem 
5 Grad nordl. Breite 1) zwischen dem 3· Grad westl. Lange v. Gr. und 
dem 1 Grad ostl Lange v. Gr. his zum 11 Grad nordl. Breite ins In
nere des afnkamschen Kontments, wo cine ausgesprochene Linear
grenze das Land nach Norden abschheBt. D1e Kolonie durchlauft dem
nach 6 Breiten- und bei Mitrechnung des lmksseitigen Voltazipfels 

1
} Der sudllchste Punkt 1st das Cape Three Pomts auf 40 15' n. Br. 
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4 Langengrade. In Ihrer groBten Ausdehnung erreicht die Goldkuste also 
ungefa.br 530 km von Ost nach West und 700 km von Nord nach Sud. 
Da der Nullmeridian das ostliche VIertel der Kolonie durchschneidet, 
liegt Sie mit Ihrem Hauptgebiet auf der westhchen Hemisphare und 
ganz auf der nordbchen Halbkugel in der tropischen Zone 

Fur die Stellung und das Verhaltnis des Landes zu Westafnka ist 
bestimmenddieKustenlage und die Lage zu dem vom ~igerbogen 
umschlossenen Gebiet. Diese Vortelle smd frellich erst spat zur 
Geltung gekommen.' Das Gebiet war hiS zur europaischen Invasion 
auf sich selbst angewiesen und auf Emflusse, die von Zentralafnka 
her kamen. Aber auch die 'direkte \Vir kung der Europaer auf das Land 
blieb lange Zeit im wesentlichen auf das eigenthche Kustengebiet 
beschrankt. Schuld an dieser Emseitigkeit waren weniger die im all
gemeinen ungiinstigen Hafenverhaltmsse, als Vlelmehr der die Kuste 
und das Hinterland scharf trennende UrwaldgUrtel, den zu uberwmden 
die technischen Hllfsmittel der Anfange der europaischen lnvaswn 
nicht gewachsen waren Seitdem sie allerdmgs gegeben smd, ist die 
Klistenlage voll zur Geltung gekommen. Der breite bntlsche Korridor 
der Goldkuste ist zur natilrhchen EinfuhrstraBe und namenthch seit 
der Niederwerfung des Ashantrreiches auch zu einer gefahrlosen Aus
fuhrstraJ3e aus dem Nigerbogen geworden, wobei der Lauf des Volta 
die Balm vorzeichnete. 

Diese sich somit•weit uber das zu behandelnde Gebiet erstrecken
den Handelsbeziehungen der Goldkuste werden nicht gehemmt durcb 
etwa von der Natur gegebene Grenzen, die vom Verkehr gar nicht oder 
nur schwer uberschreitbar waren. Die englische Kolome hat demnacb 
eine fur das Hinterland hervorragende Schwellenlage; denn Ihr steht 
nicht nur das politisch dazugehorige nordlich gelegene Land zur Ver
fugung, sondern der Handel kann sich auch zwanglos uber die Grenzen 
des Gebietes hinaus in den Sudan hinein bewegen. Das hebt die po
htische Bedeutung der Kolonie fur 9as britische Reich und Siebert illr 
einen EinfluB, der weit bedeutender ist, als es nach ihrer relatlv germgen 
GroBe scheinen konnte. 

2. GroBe 

Die Entwicklungsgeschichte des Landes als die einer ursprung
lichen Handelskolonie bedingt, daB ihre GroBe vielfachen Schwankun
gen unterworfen gewesen ist. Den erst allmahhch wirksam werdenden 
imperialistischen Tendenzen entsprechend ist ihr Temtorium Iangsam 
nach dem Innern vorgeschoben worden Das kommt noch heute m 
ibrer Dr'eiteilung zum Ausdruck. Es umfassen nach planimetrischer 
Ausmessung der im Anhang beigegebenen Karte die Klistenkolom€ 
61220 qkm, Ashanti 65130 qkm und die Northern Territone~ 
8oooo qkm. Die ganze Kolome hat demnach emen Flachenmhalt von 
206 350 qkm. Die an und fur sich nichtssagenden Zahlen werden erst 
lebendig im Vergleich mit der GroBe anderer Lander. So ist die Ko
lonie Gol.dkilste etwas weniger als 2Y:! mal so groB wie das benach-



barte vormahge Deutsch-Togo (87200 qkm) und ebenfalls etwas weniger 
als I% mal so groB wie der Mutterstaat England selbst (England und 
Wales= 151054 qkm). 

3· Grenzen. 
Das ~biet der Kolonie Goldkdste wurde bis zum Versailler Frieden 

auf der Landseite im Westen von der franzosischen Kolonie Elfenbein
kuste, im Osten von Togo und im Norden von dem franzosischen 
Sudan eingeschlossen. Nach dem Raube Togos wird nun das ganze 
englische Gebiet von franz6sischen Besitzungen um~eben sein und wie 
em Fremdkorper in dem grol3en westafrikanischen Kolonialkomplex 
Frankreichs Wirken, dessen Vorhandensem infolge seiner GroBe schmerz
hcher empfunden werden wird als die relativ klemen nichtfranzosischen 
Besitzungen im Westen der Goldkilste. 

Die politisch.en Grenzen, welche die Kolonie bis zum Kriegs
ausbruch 1914 umschlossen 1) und deren Verlauf zuerst in den Jahren 
I886, 1888 und I8go zwischen England und Deutschland einerse1ts 
(15, II. p. 79 Anm. I) und I889, 189I und I893 zwischen England und 
Frankreich andererseits festgelegt wurde (57, p. 209/2IO; 37, p. 36), 
Iehnen sich, wie schon vorher erwahnt, nur teuweise an natdrliche Ge
gebenheiten an und werden streckenweise sogar reine Lineargrenzen. 

Die Grenze gegen Togo war zwar auf ihrem ganzen Verlauf 
schon von Grenzkommissionen besichtlgt, aber noch nicht durchgehend 
markiert worden. Sie verheB die Seekilste bei Aflahu westlich von Lome 
und lief, zum Teil nur als Lineargrenze, teus nordwest,lich, teus genau 
westlich genchtet, bis zu einem Punkt nordlich von Anansse, wo sie 
den Dsawoe, einen Nebenflul3 des Volta, traf. Diesem und dem Lubo 
folgend, erreichte sie einen Punkt genau ostlich der Mundung des Da)l 
m den Volta. Den Volta selbst erreichte sie, lhm wieder als Linear
grenze in westhcher Richtung zustrebend, etwa I93 km von seiner Mun
dung (173, p 344). Das Gebiet, das von dieser staffelformigen Lmie 
und dem Volta his zu seiner Mundung eingeschlossen war, wurde 
die Trans-Volta-Province genannt. Es schnitt ganz unnatiirlich das 
Hinterland Togos von der Kdste ab und war bestimmt, England allein 
die Herrschaft uber dle Voltamundung zu sichern. Nordlich der Miin
dung des Da]i hef die Grenzlmie bis zum EinfluB des Daka in den Volta 
langs des osthchen Ufers dieses Flusses Der Wasserweg des Volta 
war demnach auf seiner ganzen Lange, auf der er die Grenze bildete, 1n 
enghschem Bt-sitz (57, p. 209/210), sehr zum Schaden der wirtschaft
hchen Interessen Togos2). 

1) Es soil h1er trotz der spater zu besprechenden Auftellung Togas zWlSchen 
England und Frankre1ch noch d1e alte, fur d1e organ1sche EntWlcklung des Landes 
b1~her allem mal3gebende Grenze behandelt werden. 

2) Naturhcher ware es gewesen, wenn der Talweg des Volta als Grenzh111e 
gewahlt worden ware. Da6 d1es mcht geschah, war em Versehen der deutschen 
Deleg1erten, w1e auch ursprunghch am Rowuma, am Nyassa und Klwusee im ehe
mallgen Deutsch-Ostafnka. 
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Erst bei der Einmundung des Daka ging die Grenze in den Talweg 
dleses au13erst gewundenen Flusses uber, benutzte lim bts zu seiner Ver
einigung mit dem Knlusulo (101, 1904, p 58o) und dann Wieder den 
Talweg dieses Flusses.. Etwa bei dem Scbmttpunkt des Kulusulo mit 
dem Wege von Zan nach Ssamba verbeB sie ibn in nordlichrr Rtcbtung 
und war von bier an bis -zu der westosthch laufenden Sudgrenze des 
franzosiscben Sudan meist eine rein politische Grenze, wobe1 das Ge
biet von Mamprussi und Gambaga unter enghscbe, das von Jendi und 
Tschokossi unter deutscbe Herrschaft kam 

Die N ordgrenze gegen den franzosischen Besi tz folgt im all
gemeinen dern,II. Grad nordl. Breite und wurde m dem Vertrage vom 
14· Juni 1898 festgelegt (15, II, p. 106), als die nordhch von Coomassie 
gelegenen Landschaften bis etwa zum II. Grad nord!. Bre1te als ,Nor
thern Territones of the Gold Coast" dem bntiscben Machtbereich ein
verleibt wurden (57, p. 210). 1900 haben dann Watherston und Pettier 
sie im Lande selbst reguliert (173, p. 345; rrs, 1901, p. 196), nach ihrem 
Urteu zur Befried1gung beider Staaten. Am meisten weicht s1e vom 
II. Breitengrad im au13ersten ostlichen Teil ab, wo sie bis 17 km uber 
1hn binaus nach Norden vordringt, sich bier, Wle bei allen anderen Ab
weichungen, an die Begrenzung der Dorffluren haltend. Den II Brelten
grad iiberschreitende Felder engliscber Dorfer sind zum enghschen Ge
biet gcschlagen und umgekehrt (173, p. 345) Auf die Dauer ist d1eser 
Zustand jedoch nicht haltbar {142, p. 208) 

Die Westgrenze gegen den franzosischen Besitz wurde m 
ihren Hauptzug~n, wemgstens bts zum 9· Grad nordl. Breite, am 12 Juh 
1893 festgelegt (37, p 35). Sie folgt zunachst dem Talweg des Black 
Volta (28, II, p 591). Bei dem Ubergang der Stral3e von Bandaghad1 
nach Aderoso uber den Black Volta verlaBt s1e in sudlicher Richtung 
den hier nach Sudosten abbiegenden FluB und wird dann bis zu dem 
Punkte, wo der Tano erreicht wird, erne reine pohtische, durch Ver
trage mit den Emgeborenenstaaten festgelegte Grenze {42, p. 198), rue, 
da s1e scbon mehrmals hat revidtert werden mussen 1), offenbar mcht 
allen Wiinschen auf enghscher und franzos1scher Seite entspricht. Vom 
Tano an folgt sie diesem Flusse bis'zu dessen Einmiindung in die Tendo
Lagune- und halt SlCh dann an deren sudllches Ufer (28, II, p. 589), 
wobei jedoch die Schiffahrt auf 1hr und der Eby-Lagune den Bewohnern 
der heiden Besitzungen gestattet ist (28, II, p. s6o). Bei Newtown er
reicht sie schlieBlich, m gerader Rlchtung von der Lagune kommend, 
das Meer. - Dilf Sudgrenze wrrd durch dte Kustenlmie gebudet; 
auf s1e wird spater einzugehen sein -

NaturgemaB werden dtese teuweise so willkurlichen und ohne 
groBe Gesichtspunkte aufgestellten pohtiscben Grenzen, wenn es auch 
Watherston (173, p 345) abzuleugnen sucht, stets zu Re1bungen mit 
Frankreich AnlaB geben, wte Ja dte franzosische Expansionspohtik 1m 
westafrikanischen Sudan von Jeher zu ZusammenstoBen mit der dortigen 

1) So r8g8 (!s."II. p. ro6)_; rgor-o3 (ns. 1903, p. 210) und rgo6 (142, p. 208). 
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cnghschcn KolomalpolltlK getunrt nat . .t.uaem wuraen ste, oowom aus
retchendes Kartcnmatenal zur Verfilgung gestanden hatte, im Januar 
1915 (142, p 208) bet der Teilung von Togo durch eine neue konven
tionelle Grenzhme vermehrt, und damit ist dte Polittk der willkilrhchen 
Tet!ungsvertrage des 19. Jahrhunderts fortgesetzt worden. Die Auf
tetlung 1st durch den BeschluB des Funfer-Rates am 7· Mai 1919 nach 
Beendigung dEs Krieges zu einer feststehenden Tatsache geworden. 
Danach fallt etwa 1/ 3 von Togo als ,Mandat" an die Goldkuste, etwa 
% an Dahome. Englands Abstcht bei der Aufteilung Togos :war haupt
sachhch, die HandelsstraBm m die Hand zu bekommen, dte aus deut
schem Gebtet nach Salaga fuhrten und auf denen vor allem Salz und 
Kola m das Innere der Kolome gebracht werden. Es waren also wtchtige 
wirtschafthche Grunde, dte fur England die neue Grmzztehung bedingten. 

D1e Grenze zwischen dem enghschen und franzosischen 
Verwaltungsbezuk in Togo beginnt etwa 10 km westsildwesthch 
von Solo an der ehemahgen deutsch-enghschen Grenze und geht tiber 
Botoe nach NJiwe und Misahohe, dtese den Franzosen uberlassend. Nach 
wettuen 32 km verlaBt sie dte nordnordosthche Rtchtung, die sie nach 
Mtsahohe emschlagt, und· Hmft mit Ausnahme von einigen Zipfeln, die 
s1ch nach Westen m das englische Gebtet hmein erstrecken, bis zu emem 
Punkte der StraBe von Sansane-Mangu nach Jendi, der etwa 12 km 
von Sansane-Mangu entfernt hegt, nach Norden. Von hier aus wendet 
sie stch zuerst nach Nordwesten blS zum EmfluB des Brankuri in den 
Smebagga, folgt dann dem ersteren aufwarts bis zu der Stelle, wo er 
vom II Grad nordl Brette geschmtten wrrd, und btegt von hier wieder 
nach Nordwesten ab, blS SIC den Kulapalogo, den SIC uberschreitet, er
reicht und, m gletcher Richtung weiterziehend, schheBlich thr Ende an 
dem ehemahgen Schnittpunkt der deutsch-enghsch-franzosischen Grenze 
fmdet. In dieser Form scheint ste jetzt vorlauftg festgelegt zu sein, 
obwohl zuerst em anderer Verlauf fur s1e vorgesehen war. 

Ober die ,endgultige Tellung des Raubes hat man sich aber often
bar noch Immer mcht geeinigt. Wemgstens laBt eine Notiz in der Zelt
schnft ,West Africa" (182; 28. Aug. 1920, p. II33) darauf schlieBen, 
d1e von emem ,Gerucht" benchtet, daB am I. Oktober 1920 Lome, 
das m englischer Hand ist oder war, zum franzosischen Besitz geschlagen 
werden solle. Wie s1ch die Verhaltmsse zuletd noch gestalten, wird 
demnach abzuwarten sem. ' 

• Das durch die Gebietserweiterung der Goldkuste neu hmzugefugte 
Land osthch des Volta ist, wenn man von der Veremheitlichung durch 
das FluBsystem des Volta absieht, infolge semer ganz anders gearteten 
wirtschafthchen Entwicklung unter deutscher Schutzherrschaft, vet
msacht durch khmatlsche, geologische und andere Faktoren, vorlaufig 
nur em Fremdkorper an dem Gebllde der Goldkuste und kann dern
nach hier auBer acht gelassen werden, besonders da wir daruber schon 
erschopfende Gesamtdarstellungen besitzen (vgl. 47). 

Einer kurzen Betrachtung indessen bedurfen noch die inneren 
Grcnzen der Kolonie \Venn sie auch nur rein verwaltungstechnische 
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Zwecke verfolgen, so legen sie doch d1e Begriffe Kustenkolome, Ashantl 
und Northern Territones wenigstens raumlich fest. 

Die N ordgrenze der Kustenkolonie hildet fast in lhrer ganzen 
Lange die Begrenzung der ni.umhchen Ausdehnung der Kustenstamme 
nach dem Innem des Landes. Sie hegmnt an einem Punkt der West
grenze der Kolonie nordlich' von Anyimukro, der etwa 98 km nordlich 
der Stelle zu suchen ist, an der d1e \Vestgrenze den B1a uherschre1tet. Im 
allgemeinen sudostlich z1ehend, erreicht sie den Ofm, dem s1e dann, be1 
Dunkwa (vgl I27, Karte) die Eisenhahn von Sekondi nach Coomass1e 
uberschreitend, hiS zu seiner Einmundung in den Pra folgt. Erne Strecke 
weit hildet dieser FluB d1e Grenze. Dann wendet s1e sich ostnordost
lich, ilherschreitet den Afram und erreicht den Ohusum, der nun we1ter 
his zu seinem ZusammenfluB mit dem Volta die Grenze hildet. 

Die N ordgrenze Ash an tis wurde I897 zunachst im allgememen 
auf den 8. Grad nordlicher Breite festgelegt. Seit I906 (173, p 344) 
folgt sie von .Westen her dem Black Volta his zu emem Punkte etwas 
westlich des I. Grades ostl. Lange v. Gr., h1egt dann nach Silden urn und 
erreicht den Pru, der nun hiS zu seiner Einmilndung in den Volta als Grenz
fluB dlen t. Bis zur Ostgrenze der Kolonie zieh t s1ch die Lm1e dann am Volta 
entlang. ' 

b) Geologie und Morphologie. 

I. Allgemeines. 

Es ist natiirlich, daB das von derartigen Grenzen umschlossene 
Gehiet der Kolonie Goldkilste in seiner Bodenheschaffenheit und semem 
geologischen Aufbau nur emen Ausschnitt aus der gro~en westafrika
nischen Landmasse darstellt. Unsere Betrachtung schreitet, von der 
Kiiste begmnend, nach Norden fort und wrrd bis in den Sudan hmem
reichen. Zonalla.Bt sich die Kolonie nur durch westostlich verlaufende 
Linien begrenzen; dle nordsudlich streichenden Grenzlmien der be1den 
ebengenannten groBen Landschaften fallen in Geb1ete, • die auBerhalh 
der politischen Grenzen der Kolonie gelegen smd 

Bei der sehr ungenauen geologischen Erforschung des Landes (127, 
p. 377, 390) muB das Oberflachenhild in den Vordergrund geruckt wer
den.· Die dahei ge\"onnenen Ergebnisse werden z. T. Ruckschlusse 
auf die • geologische Struktur der einzelnen Gebiete erlauben. 

Nach der eingehenden, auf eigenen Anschauungen beruhenden Land
beschreihung der Kolonie Goldkilste von Kitson kann das zu behandelnde. 
Gehiet geographisch in funf Hauptteile zerlegt werden (I27, p. 370). 

a) D1e Lagunenkuste von Apolloma im Westen, von Ada und 
Kwitta im Osten und die Kustenregion von Accra und Ost-Akwaprm 

p) Die stark zertalte Rumpfflache von Wasso,_ Denkera, Akim und 
Sildashanti. 

y) D1eHochlandervon Nord-undZentralashanti, Kwahu und West
Akwapim 

6) Das FluBgebiet des mittleren Volta m1t semen rechtsseitlgen 
Zuflilssen: dem Pru, Beresu, Ohusum und Afram. 
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E) Das Plateau der Wala-, Gurunshi- und Mamprussilander in den 
Northern Territories. l 

Im allgemeinen kann diese Teilung, die die verschiedenen Land
schaften in 1hren Hauptzugen gut voneinander trennt, beibehalten wer
dcn Im emzelnen wird man frellich noch weiter ghedern mussen, da 
dcr geologtsche Charakter des Landes seine wesenthchen Zuge nicht al-
lem bestlmmt. ' 

a) D1e Lagunenkuste von Apollonia im Westen, von Ada 
und Kwitta 1m Osten und die Kustenreg1on von Accra und 

Ost-Akwapim 

Ein besonderes Merkmal der ganzen Oberguineakliste von Kap 
Palmas b1s zur Mundung des Cross River ist ihre auffallende Armut an 
Hafen und Buchten; denn nur ganz allmahhch hebt sich der Kontinen
talsockel uber den Meeresspiegel, wodurch eme fast gradlinige, konse
quente Flachkuste gebtldet w1rd (48, p. 16). Der Strand ist auch hier 
durch emen Strandwall bmnenwarts begrenzt, hinter dem sich weite, 
flache Lagunen ausbreiten Nur an zwei Stellen ist dieser geradlinige 
Verlauf wesenthch unterbrochen · an der Mundung des Niger und am 
Cape Three Points. Wahrend aber der N1gervorsprung als Deltabildung 
stch dem Rahmen der Flachkuste emordnet, tntt bei Cape Three Points 
der archaische Rumpf mit den letzten Auslaufern des sich nordwestlich 
bis zum N1ger hmztehenden Goldklistengebrrges bis ans Meer (148, 
p 340, 42, p 197198; 68, p. 189) und schafft hier eme inkonsequente 
Stellkuste, vor der sich der Kontmentalplock merklich langsamer in 
grol3ere Meere~hefen senkt als vor den Lagunen S1e wird durch die 
Orte A).tm und Apam begrenzt (127, p. 370)1), wahrend westlich und 
osthch von 1hr dte Lagunen anschhel3en Der Kustenstnch der Kolonie 
GoldkustE> mul3 also cine Drei-, mcht eme Zweitellung, w1e bei Dahse (97, 
p 476), erfahren 

Dte En t s t e hung die ser K us tent ypen ist wesenthch verschieden. 
I m west I i chen T e 11 e verhinderte die von Westen. kommende, von dem 
gleichgenchteten Gumeastrom scharf zu scheidende Kiistenstromung 
1m Verein mit der hier auflaufenden heftigen Brandung, der Kalenia, 
Dcltabildungen des Bandama, Comoe, Bia und des Tano und.schuf der 
Kuste vorgelagerte Barrieren, die durch Kustenversetzung der zur 
Kuste schrag auflaufenden Wellen mit dem 'Festlande verbunden und 
zuwe1len ganzhch untereinander geschlossen worden sind. Diese "Neh
rungen, m 1hrem Wachstum durch dte eme Dunenblldungbegunstigenden 
Sudwestwmde gefordert, verschutteten die Flul3mundungen, die nun zu 
zusammcnhangenden Sul3wasserlagunen zusammenwuchsen, wie sie in 
der Aby-, Tendo- und Ehylagune ausgeblldet smd. S1e erstrecken sich 
\\esthch von Newtown bts 32 km landeinwarts (127, p 370). 

E twas anders hegen dte Verhaltmsse o s tl ich von A pam. D1e Menge 
der h1er vom N1ger und Volta herangefuhrten Sedimente ist zusammen 

1) Das Fort von Axtm 1St noch auf anstehendem Gest~m erbaut (2, p. 38). 



m1t den Massen, dte dte Kalema absetzt (49, p. 30), so grol3, dal3 
sie die Kustenstromung nicht volltg fortfuhren kann. Dazu kommt, 
daB das hier auftretende kalte Auftriebwasser, von dem noch zu sprechen 
sein wird, insbesondere we Stromung des Volta hemmt unCI den Ab
satz der Smkstoffe begunsbgt. Dte Kustenversetzung der schrag auf
laufenden Wellen zwingt aber auch dteses Delta zur \V anderung nach 
Osten, und so vereinigt sich Lagunen-' und Deltabtldung (Salt- und 
Kittalagune). 

- D1e Versch i~ bung des Voltadeltas nach Osten zetgt der Ver
lauf der marinen Tiefenhmen. Betrachtet man als seme Grenze dte 20 m 
Isobathe, so ist seine auBerste Sp1tze 25 km sudosthch v~n der Haupt
voltamundung verlagert. Fur eme ehemabge, von dem heutlgen 11un
dungsgebtet wetter westlich bei Accra gelegene Voltamundung (19, p z) 
spricht zudem der Charakter der Landschaft zWischen dteser Stadt und 
dem heutlgen Aestuar. Es herrschen dort langgezogene, vegetationslose 
Sanddunen, hinter denen, wie be1 Accra, kleme Lagunen hegen, an dte 
wieder eine landfeste Kustenebene anschheBt. Vtelleicht steht dte wohl 
jetzt von Kitson unzweifelhaft nachgewtesene Hebung des Kusten
gebiets (127, p. 370; vgl. auch 46, p 82) rm Zusammenhang mit dtesen 
Erscheinungen. Kitson fand vier alte Strandlm1en m der Hohe von 
30,50 m, 21,30 m, 6,10 m und 2,40-3,00 m. Die schon von Suel3 (65, 
II, p. 637) an der Lagune von Assinie (Aby-, Tendo- und Ehy-Lagune) 
m gennger Meereshbhe erwahnten, neuerdlngs auch an der Voltamun
dung aufgefundenen quaternaren Muschelbildungen, deren manne 
Entstehung er noch, SICh auf Pomels Hmweis des haufigen Vorkommens 
alter ,Kuchenreste" stiitzend; anzweifeln zu mussen glaubte, wurden da-
durch als maritime Ablagerungen bestatigt. ' 

DaB die Kuste dauernden tektonischen Storungen unter
worfen ist (134, p 122), zeigen schon dte zahlretchen Erdbeben (127, 
p 371), die das Kilstengebiet heimsuchen. Die Benchte daruber reichen 
zurilck his ins 17 Jahrhundert, wo im Jahre 1636 der Wall des Forts 
San Antonio in Axim barst Im 19. Jahrhundert haben allem fun£ ohne 
Instrumente wahrnehmbare Erdbeben stattgefunden Das Beben im 
Jahre 1862 war so stark, daB der Ort Accra bemahe ganz zerstort wurde 
(134, p. 122). Am 20 November 1906 ist das letzte grol3ere Beben ver
zetchnet. "Es war nicht nur in Accra, sondern langs des ganzen Kusten
streifens von Sekondi his A,necho (Togo) in einer Brette von etwa 200 km 
wahraehmbar (134, p. 122). Dal3 es s1ch bei Ihnen Wle auch bel den sehr 
haufigen, vom Seismographen in Accra aufgeze1chneten Erschutterun
gen urn tektonische Beben handelt, dafur sprechen die ostwesthch 
ziehenden Verwerfungm, in denen das Akwapimgebirge gegen die ozea
nischen Tiefen abbricht (134, p 122) 

Hinter den sandtgen Lagunen- oder Deltakusten mtt thren :!.\lan
grovewaldern (Voltamundung· 32, p. n6) oder vegetahonslosen Dunen 
dehnm sichleicht gewellteAlluvialebenen aus, dte von fluvtattlen 
und marinen Sanden, Ton en und Kalken gebildet werden. Sie erstrecken 
sich im Gebiet von Apollonia (169, p. 467) und ebenso m der etwa 
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3967 qkm (75, p. 22) groBen, em Dre1eck blldendm Ga-Adangrneebene 
am Volta etwa 24-32km landeinwarts Nur in der Trans-Volta-P~o
vmce ragt von Osten her in s1e ein letzter Auslaufer der aus Tonen uhd 
Sanden bestehenden tertiarm Hugellandschaften, welche den Ober
gang von den Sandstemplateaus des Eozan zu den Schwemmland
regwnen des Ntgerdeltas und der benachbarten Kustenstnche bilden 
(148, p 342), herein. Eine besondere Stellung nehmen auch die dte 
l\htte der Ga-Adangmeebene durchziehenden isolierten, nordostlich 
streiChenden, aber geologisch noch nicht stchcr bestlmmten (127,.p. 376 
u 377) Shai-, Osudoku- und Krobo-Berge em. Sie sind 215-365 m 
hoch und stellen metst stark mit Busch bewachsene, nur in thren sud
hchen Auslaufem kahle, felsige und schroff abbrechende Hugel (162, 
p 173) dar Die Spttze dteses Dreiecks liegt im Westen; denn dort treten 
dte es 1m Norden begrenzenden Hohenzuge immer dichter-an die Kuste 
heran, so daB wrr von Accra his A pam em Obergangsgebiet zu der schon 
vorher erwahnten Steilkuste zwtschen Apam und Axim vor uns haben 
Es fmdet seme Parallele rm Westen in der Landschaft' Apollonia, qa 
auch dort das Land auf dem lmken, also osthchen Ufer des Ankobra 
nach Axim zu hugehg wtrd, wahrend es auf der rechten Se1te des Flusses 
1mmer flacher wrrd (157, p. 357; 96, p. 104) 

Dte Obergangszone im Osten in der Ga-Adangmeebene kund1gt 
stch schon bei Accra m eimgen an das Meer herantretenden Hohenzugen 
an Ste werden nach,Westen zu rmmer haufiger, treten enger geschlossen 
an dte See und fallen schheBhch mit einem Stcuabhang (142, p 201; 158, 
p. 121) a us emer durchschmtthchen Hohe von 45-60 m (II9, p. 191; 
127, p 370) plotzlich zum Meeresmveau ab Es 1st eine ausgesprochene 
Khffkuste. Hter und da ist vor ihr m den flachm Buchten, die sowohl 
westhch (Axtmbucht) wie osthch (Akwada-, Sekondi-, Shama-, Elmina
und Apambucht) des Cape Three Pomts in das Land emgreifen, ein 
schmaler, sandtger Kustenstrelfen angeschwemmt worden (42, p 203); 
ja in den Buchten zwischen den vorspnngenden Homern des seinen 
N amen m1t Recht tragenden Cape Three Points ist es sogar zur Entstehung 
von Watten gekommen Ander Blldung dteser Kliffkuste beteuigen 
~•ch vor allem dte Gneise,·Granite und knstallmen Schwfer der archa
ischen Rumpfebenen des afrikanischen Kontnfents, teuweise treten 
aber auch 1soherte Quarzitrucken und lateritisierte stemige Plateaus, 
dte sich aus Glrmmerschiefer, Phyll1ten oder Quarztten zusammen
~etzen, an das Meer (148, Karte II; II9, p 176) Am starksten- ver
trcten ist der Gnets in semen versch1edenen Varietaten (Magnesia
ghmmcr, Gneis, geschtchtcter Gneis, Homblende-Gnets usw) (46, p. 8r; 
2J, p 88) 

Gegenubu dlesen herrschenden Gestemen bletbt das Vorkommm 
roter, tomger (174. p 43) Sandsteme vereinzelt (II9, p. 176, p 191). 
Stc btldcn bu Accra eme Kustenterrasse, in dte sehr grobe Quarzgerolle 
l'tngclagert smd, bei Elmma stehen sie nach emer Angabe von Merian 
(143, p. roo - tb 161, p 489) m schrag gestellter Schichtung und 
stark schtefnger Struktur an. Ihre geologtsche Einrethung ist bei dem 
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Fehlen aller Le1tfossihen schwer. Wahrscheinhch sind sie tnesozmsch 
und identisch mit denen der von Passarge, Ammon und Koert he
schriehenen ,Otlformation" Togos 

· Die Steilkuste ist naturgemaB das Werk der auf s1e auflaufenden 
Bran dung. Diese hat V9r 1hr eine A h r as ions pI at te geschaffen, deren 
kustennaher Teil wahrend der Ehhe nicht vom Wasser hedeckt 1st, 
wahrend sie weiter hinaus, unterseeische Riffe hlldend, Iangsam ins 
Meer ahsinkt. Erst hei 70 km vor Sekondi wird d1e room, T1efenhme 
erreicht, und auch dann senkt s1ch der Kontinentalsockel verhaltnis
ma.Big Iangsam in dle ahyssischen Tiefen hinah; denn die 200 m-Linie 
lauft hei So km. Rechts und links der Stellkuste hiegen heide Isohathen 
scharf nach der Flachkuste em und nahem sich ihr vor Prampram auf 
20-25, hei Newtown auf 25-30 km. Der Ahhruch erwe1st s1ch sonach 
als inkonsequente Steilkuste D1e von der d1rekt auf das Ufer stehen
den, Kalema herangehrachten gewaltigen Sandmassen, vermehrt durch 
eine nicklaufig:e Bewegung des Kustenstroms, der h1er, durch rue vor
springende Kuste in seiner geradlinigen Bewegung gehemmt, W1rhel 
h1ldet und infolgedessen weiteres Material ahsetzt, konnen ihr d1esen 
Charakter nicht nehmen . 

. 
p) Die stark zertalte Rumpfflache von Wasso, Denkera; 

A kim und Sudashan ti. 
Die Kilstenregion geht unmittelhar in die Rumpfflachen von \Vasso, 

Denkera, Akim und Sil.dashanti iiher. Aus den Kustenehenen sich er
hehend, oder, wie in der Mittelzone, am Meeresufer hei 6o m Meereshohe 
heginnend, steigen sie nach Norden zu his zu einer Hohe von etwa 275m 
an (127, p 372). Ihre le1cht gewellten, stark eingeehneten Oherflachen 
werderi schroff zerschmtten durch tiefe Talfurchen, deren Sohlen im 
'nbrdlichen Teil des Gehietes his auf 8om Meereshohe hinahreichen, so 
daB plate a uartige Ehenhei ten entstehen, denen Wieder stdle Hugel, 
Rucken und Ketten, z B. die Moinsi Hills in Siidashanti und der Ahawa 
Range in Akim, als letzte Reste einer a.ltesten, heute volhg aufgelosten 
Landoherflache aufgesetzt smd (I27, p. 372). 

Geolog1s~ setzt sich dieses Gehiet aus denselhen Formationen zu
sammen, d1e schon bei den Aufschlussen der Steilkuste hehandelt 
worden sind. D1e Hauptmasse hilden auch bier die Gesteine des alten 
Rumpfes. Es sind alte silurische Massen, von Sudwest nach Nord
ost eingefaltet, zum Teil in isolierte Rucken zerschmtten, zum 
Teil ganzlich aufgelost und lateritisiert, so daB lhr Vorhandensem 
nur noch aus der groBen Anzahl von Laterithilgeln erkennhar wird 
(148, p. 341). Das Aussehen dieser Laterite ist - wie uherall m Afrika 
- nach dem Ursprungsmaterial und dem Grad der Verwitterung durch
aus verschieden. Wo freilich der Wald die Bildung von Laterit ver
hindert und die Entstehung emer gelegentlich 9 m machtigen (127, 
p. 373) Rumusschicht hegimstigt hat, was fur einen groBen Teil des 
Gehietes- der Fall ist, 1st das geologische B1ld noch recht wenig 
geklart. 

U2 



y) Dte Hochlander von Nord- und Zentralashanti, Kwahu 
und West-Akw~pim. - 1 

Der Obergang in dte dntte Region vollzieht sich in Nordwest
ashantl ohne scharf ausgepragte Grenzen (127, p. 373); denn die geo
logtsche Struktur bleibt auch hier dieselbe: die archaische Rumpf
e bene setzt sich auf dteser Seite der Kolonie, weitgedehnte Flachen bil
dend, nach Norden fort. Aber da sie hier, aus klimatischen Griinden 
lhre Waldbedeckung verherend, allmahlich in Savannen ubergeht, so 
tntt ihr morphologtscher Charakter und 1hr langsames Ansteigen nach 
Norden besser zutage. Ihre Zerschnetdung in_ aufgesetzte Rdcken und 
Ketten verhert sich m1t zunehmender Meereshohe, und statt ihrer 
treten nur noch Inselberge auf. Zum Teil sind es echte Hartlinge aus 
dem gletchen Gestein der umgebenden Landschaft, zum Teil halb
kughge Granitdome oder Jungere Eruptlvstocke, welche die kristalline 
Unterlage durchbrachen und infolge der Intensttat der taglichen Tem
peraturschwankungen einer mehrere Monate im Jahre wahrenden 
Trockenheit schalenformig abgewittert sind Diese letzteren smd ihrer 
Entstehung nach tetls pra-, tetls postsilurisch, von der -Kdste. Ober
guineas b1S zum 14. Brettengrad ganz unregelmafiig ilber das Land ver
tetlt (127, p. 377). Niehoff (148, p. 342) halt sie fur herausmodellierte 
Lakkohthe Ste sind die emzigen Zeugen vulkanischer Tatigkett in 
d1esem Geb1et. Jungere Eruptlonen schemen ganz zu fehlen, denn auch 
der vulkanische Ursprung des Bosumtwi-Sees, der lange Zeit ,als 
Kratersee galt, ist nach den neueren Untersuchungen Fergussons (106, 
p. 370-372) und Kttsons (127, p. 378/379) zweifelhaft geworden 

D1e Memungen uber dte Entstehung dieses in der Kolome Gold
kuste emztg dastehenden Sees, der etwa 29 km siidosthch von Coo
masste hegt (127, p. 378), smd his heute noch geteilt Er ist, wie dte 
Spezialkarte von Fergusson (106, p. 371)' zetgt, fast kreisrund, hat 
emen Durchmesser von uber 6% km, bedeckt einen Flachenraum von 
etwa 34 qkm (127, p. 378) und hegt in emem rings von Hohen um
gebenen Kessel. Von allen Seiten t~mpfangt er period1Sche Zufliisse, 
hat aber kemen stchtbaren Abflul3 (152, p. II7; 108, p 478; 168, p. 3J9). 
Dte Phantaste der Emgeborenen hat stch vielfach mit ihnl beschaftigt. 
Er gilt als hethges Wasser, in dem sich von Ze1t zu Zeit, etwa aile 2 Jahre 
{152, p n8; us. 1899. p 296), der ,.Febsch" in Gestalt einer weil3en 
Ftgur sehen lasse Dte Flut gerate dann in einen seltsamen Siedezustand,. 
der von lauten Detonationen begleitet se1, Schwefelgeruch mache sich > 

bemerkbar, und al!l Ufer finde man stets in solcher Zeit grol3e Massen 
toter Ftsche (77, p. 637; 127, p. 379, 152, p u8; 108, p. 478 u. 168, 
p. 379) Von europaischen Re1senden 1st das Phanomen bisher nicht 
beobachtet worden. aber man glaubte doch nach diesen Schilderungen 
bet der Form des W asserbeckens auf Reaktionen emes erloschenden 
Kraters schhef3en zu konnen (ns. 1899, p. 296). Dte geologischen Un
tersuchungen Fergussons (106, p. 372) und Kitsons (127, p. 378/379) 
ergaben Jedoch, dal3 dte den See umgebenden Hohenzdge,. die eine 
relatlveHohe von 183 b1s2t3m (127, p.378) haben,nichtvulkanischen 
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Ursprungs sind. Sie bestehen in der Hauptsache aus Talk- und Quarz
schiefern, die von Granitmtrusionen durchsetzt sind. Jungere Eruptlv
massen fehlen vollstandig. 

Ganz ungeklart ist noch we Tiefe des Beckens. Fergusson (106, 
p. 372) schatzt sie auf Grund der sehr schwach abfallenden Uferboschung 
auf h6chstens 6 m, Kitson (127, p 37S) dagegen berichtet von emem 
miBgluckten Lotungsversuch des Chief Comrruss10ners von Ashantl, 
A. J. Philbrick, bei dem bei 152m die Lotleine nB, ohne daB der Grund 
erreicht war. Ware die Kitsonsche Tiefenangabe richtig, so heBe sich 
die morphologische Anomalie emer so graBen Einsenkung - der See 
hegt nur 91 m uber dem Meer - m dem Bilde einer seit langem normal 
sich entw1ckelnden Rumpflandschaft schwer erklaren Gegen die An
nahme eines Kesselbruchs spricht das Fehlen sonstlger tektonischer 
Storungen, gegen die von normal en vulkan1schen Ergussen das F ehlen 
jtingerer Eruptive. Es bhebe nur die Moghchke1t emer Maarbildung. 
Auch als solches stande es vollig vereinzelt da; denn d1e in der DIS
kussion uber das Kitsonsche Referat in der Londoner Geographlca1 
Society, erwahnten westafrikanischen- Vorkommen, zum BeiSpiel 1m 
Gebiet der Ekoi in Kamerun und der lbos im Nigerdelta (127, p 391), 
smd raumlich viel zu weit von dem Bosumtwi-See entfemt, als daB 
man sie mit ilirrl in Beziehung setzen konnte. Immerhin ist auch das 
vereinzelte Auftreten von 11iaaren in Afnka nachgeWiesen. 

In Akwapim, Kwahu l.Uld Nordostashanti wird we Grenze der 
driiten Regwn gegen das Kustenhmterland durch emen aus anderen 
Gesteinen sich zusammensetzenden, 1So-300 m uber das Vorland s1ch 
erhebenden Steuabhang orographisch und geologisch besser markiert 
(127, p. 373). Der Akwapim-Gebirgszug ist orograph1sch d1e un
mittelbare Fortsetzung des.in semen Auslaufem, Wie schon erwahnt, 
his zum Cape Three Points sich erstreckenden Goldkustengebirges, 
von ihm durch den Voltadurchbruch getrennt. Es sind von Sudwest 
nach Nordost (127, p. 373) streichende, gefaltete Ghmmerschiefer, lm
stalline Schiefer, Phyllite und Sandsteme, deren Hauptzug nbrd.hch 
von Accr~ beginnt und s1ch m ziem~ch komphziertem Aufbau (14S, 
p. 340) So kril weit nach Nordosten b1s zum Volta hinzieht, wo Jen
seits des Stromes der wlide (96, p. 95) Akwamuzug dem Goldkusten
gebirge sich anschlieBt. Die stark bewaldeten Kuppen erreichen Hoben 
von 430 his 490 m, tJ;eten also in der sonst ebenen Gegend stark hervor 
(161, p. 4SS). Der Abfall nach dem Voltabecken ist sehr steu (148, 
p. 340). Die in der Streichrichtu,ng arbeitende Erqsion hat zwischen 
drei parallelen Kammen (n6, p. 287) zwei tlef eingeschnittene, nord
ostlich verlaufende Langstaler geschaffen (75, p. 22), deren Quertaler 
in den harten Schiefem enge, romantische Schluchten buden (127, p. 373). 
Die groBartigste Szenerie schuf der Volta, der m engem, schlucht
artigem Tal- Tl}ompson (169, p. 46S) nennt es eme ,gorge" (Schlucht) 
~ in zahlreichen Schnellen das Gebirge durchbricht . 

. Ganz im Gegensatz zu diesem Gebirge steht die anschlieBende 
Schich.tstufenlandschaft von Kwahu, die sich nach Kitson (127,. 



p 373/374) noch uber d1e m1t illesem Namen beze1chnete Landschaft 
hmaus b1s zum ~lampond1stnkt, etwa so km nordostlich von Coomassie, 
also uber etwa 190 km, erstrecken soli Es smd horizontal gelagerte, 
ktesehge, tetls devomsche, teils permokarbonische Sandsteme. Da s1e 
aber auch noch welter b1s nach Kintampo, 20 km sudostlich des Black 
Volta, anstehen (vgl. 148, Karte II), so wrrd man dieses Verbreitungs
gebtet am besten zusammenfassen, und erhalt einen bogenformigen 
Gebrrgszug (vgl. 127, Karte) von 29okm Lange, durchschnitthch so km 
Brerte und 460-730 m Hohe (127, p 374) Gegen die archaische 
Rumpfflache 1st er im Sudwesten und Westen durch einen bis zu 215m 
hohen Ste1lhang abgegrehzt, tetlweise, namenthch m seinen nordlichen 
Auslaufern, geht er allmahl!ch in sie uber. Der Charakter e1uer Schicht
stufenlandschaft entwickelt sich am klarsten in seinem nordostlichen 
und o.stbchen Abfall, wahrend er gegen Norden ziemhch unverm1ttelt 
von dem 350m hoch gelegenen Kmtampo in 213m hohem Abbruch 
gegen das Black Voltatal endet (149, p. 683). Auch m illesem Gebirgs
zug hat dte Eroswn auf be1den Seiten tlefe Tale!: eingeschnitten. Nord
hch von Mampon durchbrechen der Pru und sein NebenfluB, der Tan
haw, be1de von Westen kommend, diese Wasserscheide (vgl. 148, 
Karte 1), rue nunmehr ihre Bedeutung als solche immer mehr verliert. 

b) und e) Das FluBgebiet des mittleren Volta mit seinen 
rechtsse1tigen Zuflussen: dem Pru, Beresu, Obusum und 
Afram - Das Plateau der Wala-, Gurunshi- und Mam-

prussilander m den Northern Territories. 
K1tson trennt aus topograph1schen Grunden die Regionen der. 

FluBebene des m1ttleren Volta mit seinen rechtsseitigen Zufhissen, dem 
Pru, dem Beresu,. dem Obusum und dem Afram, von den Plateaus der 
Wala-, Gmunsh1- und Mamprusstlander in den Northern Territories. 
Da s1e aber geologisch eine Emheit bilden, so sollen sie h1er gemeinsam 
behandelt werden Vom nordosthchen Rand des K wahu-Gebirges aus 
dehnen s1ch, m den Northern Territones sich fast bis zum 2. Grad 
westhcher Lange erstreckend und den Hauptteil des ganzen Ostens 
der Kolome emnehmend, J tingere Schich tstufenlandschaften des 
Eozans a us, das hier a us latentisierten tonigen Sandsteinen, Kalken und 
Tonschtefern besteht. Das Becken des mittleren Volta mit seinen 
rechtsse1t1gen, also westhchen Zuflussen ist an s1e als ein weites Gras
land, das nur durch die langs der FluBufer sich hinziehenden Galerie
v. alder unterbrochen wrrd, angelagert. 

Entsprechend dem Lauf der westhchen Nebenflusse dacht sich das 
Land nach Osten und Sudosten gegen rue Hauptwasseradern des Black 
Volta und des White Volta ab, dte s1ch in dieser scheinbar nur flach 
auf den archaiSchen Rumpf aufliegenden Sandsteinplatte - am Mlttel
lauf des Pru tntt Gneis und kriStallmer Schiefer zutage (vgl. q8, 
Karte II) - em bre1tes, tiefes, mit fluviattlen Sanden, Tonen und 
Kalken, die eine we1te Alluvialebene b1lden, erfulltes Tal eingegraben 
haben Das rethenweise Auftreten postsllurische1 Eruptivmassen langs 
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des Mittellaufs des Volta von der :Mundung des Pru b1s zu der des Afram 
lal3t es nicht unmoghch erschemen, daB der FluB h1er emer alten Sto
rungslinie folgt. Die Schnellen unterhalb der Pru-Mund\mg waren dann 
durch in seinem Bette auftretende D10nte und Diabase zu erklaren 
(vgl. 148, Karte II; 127, Kartt!) 

Die eozanen Sandsteine, in d1e das Tal des Volta einschneidet, 
verlieren weiter nach Norden zu thren plateauartigen Charakter und 
gehen in wellenarhge Formen uber (173, p 347) Sie smd dort stark 
lateritis1ert und durch d1e Eroswn in ,g1ganttsche Stufengebaude" (r6g, 
p. 477) von plat~igem Aufbau zerrissen. Als Gambagaplateau (148, 
p. 341) steigen s1e zu be1den Se1ten des White Volta, auf dem west
lichen Ufez:.," bis sudlich des Kulpawn (Moir) sich erstreckend, nach 
Norden zu an und erreichen be\ Gambaga 410 m Hohe (vgl. 148, Karte I) 
Dort fallen sie gegen den ostwestlich gerichteten Oberlauf des Wh1te 
Volta und gegen seinen Nebenflul3 Kulpawn (Moir) in steuen Schicht
stufen ab (vgl. 148, Karte I u. II). K1tson. (127, p. 376) halt d1ese 
Stufen fur alte Flul3tertassen emes emst wasserre1chen FluBsystems, 
das dann wohl einer Pluvialzeit zugeschrieben werden mil.Bte. Er un
terscheidet z. B. bei Konkori drei Stufen an den 152 m hohen Tal
wanden. 

Nordhch des Kulpawn (Moir) treten im Westen der Kolome w1eder 
die Granite, Gneise und knstallinen Schiefer der archaischen Rumpf
flache \vgl. 148, Karte II; 46, p. 8r), ebenso wie 1m schon besprochenen 
Siiden, wieder hervor. Sie ist auch hier von zahlre1chen Rest- und Inset-
bergen besetzt (77, p 638; 149, p. 683) · 

Fal3t man das b1Sher Gesagte zusammen, so kann der Oberbhck 
bei dem beschrankten Material, das zur Verfugung steht - Emzcl
studien fehlen b1sher volhg - nur die allgememsten Zuge hervorheben 
,Den Charakter des Landes bestimmt d1e westafrikamsche, aus Gne1sen, 
Schl.efem, Graniten und veremzelten eruptiven Durchbruchen be
stehende Rumpfflache, von der ·die Goldkuste em willkurlicher Aus
schnitt ist (46, p. 82), und sie gibt ihm ilire emfachen Formen. Auf lhr 
sind als gebirgsbudende Ge5teine wesentlich sedimentare abgelagert. 
Die a.Jteren von ihnen, bis zum Devon, nordost-sudwestlich streichend, 
sind stark gefaltet (127, p. 376), die Jungeren, besonders Sandsteme, 
lagem ihnen ungestort d.iskordant auf Ihre Armut an fossilen Resten 
macht mit einigen wemgen Ausnahmen, so namenthch rm Obergangs
gebiet der Steilkuste nach den westlichen Lagunenlandschaften, wo d1e 
Kalke von Beyirt aller Wahrscheinlichkeit nach als eozan beshmmt 
werden koni].ten (127, p. 377), eine_geologische Altersbestimmung fast 
unmoglich (127, p 377}. 

2. Nutzbare Mmeralien. 
D1e weitaus vorherrschende Farbung des Bodens in der Kolome, 

sei ,es nun das Verwitterungsprodukt der Sandsteine oder der Ur
gesteine, ist - entsprechend seinem Lateritcharakter - schokoladen
farbig his rot (127, p 372 u. p. 377); besonders das Rot ist au.l3erst 
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hauhg (52, p. 40) und fiel schon urn d1e M1tte des 17. Jahrhunderts dem 
Pred1ger Muller (45, p. 22) m der Landschaft Fetu, sowie Labarthe (40, 
p 35) 1803 bel Ax1m auf. Aber auch graugrune b1s gelbe Farbtone 
kommen vor, wahrend an der Kuste telis blaBgrauer, stark mit Salz 
durchsetzter Sand (169, p. 471), teils dunkelblauer bis schw<;~rzer 
Schlamm, herruhrend aus den Lagunenablagerungen, auftritt (22, p. 12, 
p 24) Der die rote Farbe bedmgende E1senoxydgehalt der Laterit
bbden, (151, p 401) ist stellenwe1se sehr groB (g; I~. p. 366). Prak
tisch nutzbar smd d.Iese Boden freilich 1m allgememen nicht, abgesehen 
von em1gen umfangre1cheren und quahtatlv wertvolleren Manganerz
lagern in versch1edenen Teilen der Kolonie, z•B. 1m Tarkwagebiet (127, 
p 377) und am Volta Trotzdem hat man seit September 1916 be
gonnen, Braunstem zu exportieren (175, 8. Nov. 1918), und der 
Export durfte s1ch voraussichtlich steigern (78, p. 6o). 

Dieser neue mmerahsche Exportartlkel wird Jedoch m seiner wirt
schafthchen Bedeutung fur das Land niemals die Stelle ernnehmen 
konnen, die das Gold bisher innehatte .. D1e Goldkuste gehort nicht zu 
den goldre1chsten Gebieten der Erde. Aber sie ist erne der altesten 
Fundstatten dieses Metalls rn Afnka'; denn schon lange'vor der Ankunft 
der Europaer wurde es dort gewonm;n und, da die Schw1erigkeiten eines 
Abtransports durch die Wilste von den Arabern nur zum kleinsten 
Telie uberwunden werden konnten, rn groBen Mengen aufgestapelt. Die 
ersten Entdecker gewannen deshalb erne ganz falsche Vorstellung von 
den tatsachlichen Verhaltnissen, und so ISt der Name des Landes zu 
e1klaren. Noch bis heute', wo schon so viele Hoffnungen zerronnen 
sind, ist es nicht moghch, ernen gena"\leren Dberbhck ilber dw tatsach
hch vorhandenen abbauwurd1gen Lager zu ,erhalten. Aber das ,Hell 
der Zukunft" (57, p 216) fur die Kolonie, das noch vor 20 Jahren ge
wisse spekulatlve KreiSe rn Ihnen erbhckten, hegt mcht dort, und auch 
von zusammenhangenden Vorkommmssen des Metalls - Dahse (95, 
p 3II) versteigt s1ch zu der Behauptung, das von ihm untersuchte Ge-· 
b1et von Tarkwa sei das reichste Goldland -der Erde - kann kerne 
Rede sein 

Die Mi~n der Goldkuste ordnet Hauser (26, p. 33'; vgl. 41, 
Karte, p 23) auf seiner Karte emem Goldfelderzug em, der sich, sud
ostlich vom Futa Dplon begmnend, in einer Breite von durchschnitt
hch 2 Bre1tengraden vom 10. Grad west!. Lange v. Gr. in der Rlchtung 
auf die Voltamundurig etwa bis zum N ullmendian von Greenwich selbst 
erstreckt Er ahnelt m seiner Gestalt und Kustennahe sehr den Gold
feldervorkommen m Nord- und Stidamenka und m Australien. Auch 
er schemt wie d.Iese an eme allerdmgs sehr alte Aufwolbung langs eine~ 
Bruchlm1e - in d1esem Faile langs der afrikanischen Kuste - und da
mit an eme Auflockerung der Erdkruste gebunden zu sem. 

Innerhalb dieses groBeren Zusammenhanges, der schon von Lenz 
(139. p. 120) erkannt war, lassen s1ch d1e Minengeb1ete und damit d1e 
Hauptfundplatze von Gold,}n der Goldktiste 1m wesenthchen in 3 Grup
pen zusammenfassen. S1e sollen hier als die Tarkwa-, die Coomassie-
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und die Ktbbigruppe bezetchnet werden. Ein vtertes, noch ganzhch 
unerschlossenes und unerforschtes Lager schemt sich weiter rm Innern 
in den Northern Terntories zu fmden 

Die Tarkwagruppe umfaBt im wesentl!chen das Hmterland von 
·Cape Three Points und wird im allgemeinen durch die Kuste, den An

kobrafluB und die Eisenbahn von Sekondi nach Tarkwa umnssen (vgl 
191; 18g; 41, Karte, p. 33). Vereinzelt reichen Mmen auch westhch 
(Apollonia: g6, I?· 83-84) und ostlich (Gebiet von Denkera · 5, p. g8; 
g6, p. 10) daruber hinaus. Hauptminendlstnkte sind Wasso (140, p. 420) 
und Ahanta (127, p. 377); Tarkwa (140, p 420) und Aboso (97, p 476) 
an der Eisenbahn sind die Industnezentren. 

Die Felder urn Coomassie in Ashanti (127, p 377, 22, p 529; 140, 
p. 420) sind gleichfalls durch dte Eisenbahn aufgeschlossen und er
strecken sich vorn Bosumhvisee (vgl 189) westwarts uber Jaman (17, 
II, p. LVI; 23, p. 85 u. 86), das sehr goldnich sein soll (141, p 151), 
bis in franzosisches Gebtet hinein. Hauptminenort ist hier Oboase 1m 
Adansi-Gebiet. 

Das dritte Geb1et schheBlich liegt im Osten wieder mehr kusten
warts im Abuakwa- und Akimgebiet (17, II, p. LVII; 22, p. 529; 143. 
p. mo; 140/p. 420; vgl. auch 191) urn den Hauptort Ktbbi (23, 
p. 87; vgl. auch 18g). Es wird durch d1e von Accra kommende Eisen
bahn erschlossen. 

Vber die goldfuhrenden Boden der Northern Territories ist 
kaum Naheres bekannt. Sie scheinen die nordliche Fortsetzung der 
Coomassie-Lager zu sein (93. p. 8ggfgoo), da s1e sich auf den Westen 
des Protektorats, auf den Wa- und Boledistrikt (142, p. 213) beschran
ken (gz, NortheTil Territories, 1915; 127, p 377) Sehr ergiebig konnen 
dieLagerindiesen Gebieten nicht sein (74); da man noch keme Versuche 
gemacht hat, sie zu erschheBen Voraussetzung dafur ware jedenfalls 
zunachst eine Bahn dorthin. 

-AuBer diesen vter Hauptgruppen 1St -das Gold in kleineren, haupt
sachlich Schwemmlagern noch uber ein groBeres Gebtet verteilt. Vor 
allem die Alluv10nen der Flusse und dle Kilstensande, dte noch durch die 
Brandungswellen - sie werfen das von den Flussen ms 1\Jeer getragene 
Gold wieder an den Strand (32, p. 240) - angereichert Werden, sind 
teilweise stark gold.haltig (42, p. 208) und werden vielfach, so bei Axim, 
Elmina, Cape Coast, Accra (g6, p. 104) und anderen Kustenplatzen, 
ausgewaschen (23, p. So, p. 88, g, II, p. nz; 54.'P 271). 

In den Lagern dieser Hauptgruppen fmdet sich Berg- und W asch
gold nebeneinander (10, p. 8z).' Dtese Tatsache ist schon sehr fruh 
ovon Bo.Bmann (5, p. 107/108) erkannt worden. Geologisch und wirt
scliaftlich sind naturlich die primaren Lager dte wichbgsten, da sie auch 
das sekundare Materialliefern und daher nur aus ilmen auf die Ergiebig
keit der Funde geschlossen werden kann. 

Ein Vergleich der Karte von Wallach (191) m1t der geomorpholo
gischen Karte des Niger von Ntehoff (148, Karte II) zeigt, daB dte drei 
Hauptgebiete, in denen Minenkonzessionen nachgesucht wurden, m der 
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Hauptsache die der isolierten Quarzitrucken und lateritisierten steinigen 
Plateaus alter zerstorter Sliurgebirge (Glimmerschiefer, Phyllite, Quar
Zite usw ) smd. Auch in den Gneisen und kristallmen Schiefem der ar
chaiSchen Rumpfebene, d;e z B. bei Wa und Bole in den Northern Ter
ntones vorherrschen (vgl. 148, Karte II), kommen Goldquarze vor. 

Die Gebundenheit des Goldes an vorzugsweise Hornblende fuh-
. rende, knstallinische Gesteinsarten schien schon Merian (143, p. 99) 

wahrschemhch. In den 6oer Jahren fand dann Bonnat 20 km ostlich 
vom Ankobra bei Tarkwa goldfuhrende Quarzgange und begrimdete 
als erster dort den Goldbergbau (u9, p. 171/172). Auch Lenz (139, I, 
p. 121, II, p. 153; 161, p. 489) sucht ,die ursprungliche Lagerstatte des 
westafrikamschen Goldes in dem Gebiet hornblendefuhrender, kristal
lmJscher Schiefer", ohne freihch diese primaren Lager zu finden (139, 
I, p 120). Die ersten genaueren Untersuchungen wurden 1879 von dem 
D1rektor der Effuenta Gold Coast Mming Company, Paulus Dahse, ge
macht, die Behm (82) 188o veroffentlichte. Er fand als das eigentlich 
goldfuhrende Gestein emen Quarzitsch iefer von typischer Itabirit
struktur, wie er aus dem Gebiet der brasilianischen Provinz Minas 
·Geraes bekannt ist (96, p 106; 82, p 177) und z. B. auch irn nordlichen 
Deutsch-Ostafnka als goldfuhrendes Gestein gefunden worden 1st. 

Dahse unterscheidet zwei Lagerungen: einii!al ein alteres Konglo
merat, das aus durch Titaneisen und Titaneisensand verkitteten und 
durch tektonische Vorgange stark gestorten Quarzkieseln besteht, 
dessen Spalten nunmehr durch goldhaltlge Quarzgange ausgeftillt sind; 
zum anderen eine jungere, rein sedimentare Bildung wahrscheinlich 
tertiar~r Kiesellager, die dem West-Nord-West-Hang der Hiigelkette 
bei Tarkwa vorgelagert ist und ihr Gold allem Anschein nach als Alluvial
gold a us den alteren Konglomeraten empfing. Die von Dahse eingesandten 
Proben erkannte Gumbel als knstalline Urgebrrgsschiefer, in- denen der 
Quarzgehalt weit ilber den Muskovit (Seriz1t)-Chlorit, einen dem Chlori
tmd nahestehenden Sprodghmmer, und tiber Ilmenit und Magnetit 
uberwiegt {II9, p. 183; 81, p. 209). Sie lagern auf einer aus reinen kri
stallmen Sch1efern bestehenden Unterlage, d1ewestnordwestli«h von Ihnen 
zutage tntt (ng, p 174), und gehen nachOsten in einen sehr feinkornigen, 
dunngestreiften, gle1chfalls goldhaltigen Quarzitschiefer m1t reichlichen 
Ghmmerbe1mengungen uber (IIg, p. 188). Dieses Lagergestein ist 
deuthch geschichtet und erhalt, da die Quarzsubstanz in dem ltabirit 
stellenweise m eine dichte, milchig-weiBe Masse ubergeht (ug, p. 183 bis 
184), d1e oft durch linsenformige Ausscheidungen oder Ritzen den regel
maBigen Verlauf der Schichtung unterbricht, em konglomeratartiges 
Aussehen. Launay (41, p. 37) spricht deshalb noch 1903 von den ,mines 
de conglomerat de Tarkwa". · 

D1e goldfuhrenden Schichten dieser Schiefer streichen nach den An
gaben von Dahse, me Futterer (23, p 79) Wiedergibt, und nach Burton 
und Cameron (g, II, p. II3) von Nord nach Sud mit einer genngen, bis 
zu 22 11 steigenden Abweichung nach West, nach Futterer (23, p. 82) 
von Nord west nach Sudost und nach Launay (41, p. 37; vgl. auch 23, 
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p 81) nach Nordost; .s1e erstrecken sich we1t nach Ashant1 ruilem und 
erklaren so den Goldreichtum auch dieser Landschaft. 

Das Gold ist in dlesem Muttergestein als sehr fern vertellt~r akzes
sorlscher Gemengteil in dunnen Blattchen, rundhchen Kugelchen und 
kleinsten Kornchen vorhanden, so daB manes m1t bloBem Auge nicht 
erkennen kann (23, p. 79). Fur die Gewinnung bedeutet die Femheit 
des Edelmetalls eine ungemeine Erschwerung und macht den Schlemm-· 
prozeB unvortellhaft. D1e Effuenta-Gold-Mme gewann deshalb aus 
einer Torufe Gestein nur 0,2 Unzen Gold (ng, p. 185). Der Erschwerung 
des Abbaus steht freiltch ein sehr groBer Vorteil gegenuber: in d1esen 
Urgebirgsschichten ist das Gold mcht auf veremzelte Quarzgange be
schrankt (ng, p. I86), sondern in dem kristallmen Gestem selbst em-
gesprengt. ' 

Das Vorkommen des Goldes beschrankt sich aber mcht auf Berg
gold, sondern es fmdet sich auch Waschgold {Io, p. 82). Hier smd 

. wir gleichfalls am genauesten uber das Tarkwagebiet onentiert. Bei 
semen Lagerstatten sind zwei verschiedene Typen zu scheiden Im 
ersten Falle liegt das Gold zwar-noch arn prunaren Ort (23, p. 78), abet; 
das Gestein, in dem es enthalten ist, ist vollstandlg erd1g zersetzt (ng, 
p. 186). Bet der starken atmospharilen Einwukung des Tropenklunas 
auf die anstehenden Schichten ist dlese Art des Vorkommens we1t, aber 
der Natur der Sache ~ach nur oberflachlich verbreitet. 

, Im zweJten Falle liegt das Gold seknndar m Alluvionen, die be
reits wieder lateritisiert sein konnen (151, p. 402). Die Seifen d1eser 
Art beschranken sich auf die schmale Talmederung des Ankobraflusses, 

. und sie kommen auch auBerhalb des Tarkwagebietes, so am Pra (II, 
p. 187), Birrim (n6, p. 288) und Ofm (74), vielfach vor. Ihre Zusammen
setzung, bestehend aus emem roten, eiSenschussigen, tells Gerollagen 
fuhrenden; tells sand1gen Ton, stellten schon W1ebel (174, p. 47) und 
spater Lenz (139, I, p. 120, II, p. 153) fest. Burton und Cameron (g, II, 
p. 1II/II2) erkannten Titaneisen, Ilmenit, Pleonast und verwitterten 
Itabirit als seme wesentlichen Bestandtelle. Seltener smd em blauer 
Lehm auf felsigem Untergrund und ausgesprochene Kiesellager (82, 
p. 176; 23, p 74). Stellenweise konnen d1ese Schichten erne Machhg
keit his zu 30m erre1chen (23, p. 83). Ihr geologiSches Alter ist kaum 
sehr hoch.' , 

Die goldfuhrenden Sch1chten in ilmen hegen et~2-2Y2 m unter 
der Oberflache (ng, p. 172) und reichen his zu 2Y2 m unter das Ntveau 
des .~!usses hinab (82, p. 176). Das Gold tntt in ilmen als femes Korn 
auf, unter das gelegenthch groBere ,Nuggets" gemischt srnd, 

Die Goldvorkommen auBerhalb des Tarkwadistnkts konnen kurzer 
behandelt werden, da sich die Struktur ilirer Lagerung ganz analog der 
des !arkwagehietes verhalt. Dessen Itah1rite (ng, p. 190) setzen sich, 
wenig varuert, offenbar his zum Meere fort; denn be1 Axim und Cape 
Three Points treten s1e in der geradhmgen Fortsetzung der Tarkwa
Hligel, auch bier goldfuhrend, Wieder zutage (vgl 82, p. 177, Karte). 
Auch dis zweite Hauptgoldgeb1et im Norden urn Cqomassie schemt 
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in unmittelbarem Zusammenhang mit Tarkwa zu stehen, da seine geo
logische Struktur nach der N1ehoffschen Karte (148, Karte II) die gleiche 
ist. Auch bier wird das Gold in primaren, in zersetzt primaren und in 
sekundaren Lagerstatten gefunden (96, p. 106). Die enge genetische 
Verbindung der Ashantilager mit denen von Coomassie wurde schon 
betont. · 

Vollstand1g dasselbe Bild wie in Tarkwa findet s1ch nach Gdmbel 
(n9, p. 191) rm Distrikte von Kibbi, dem mehr im Siidosten ge
legenen dntten Hauptgebiet. Die goldfuhrenden quarzitlschen Schi~fer 
des Akwap1mgebirges (ng, p. x92) ziehen hier gleichfalls in den Devil
Hills bis fast zur Kuste hmab, ein zusammenhangendes, reiches Gold-
gebiet bildend. . 

Der m1ttlere Osten der Kolome Goldkliste dagegen, m der Haupt
sache aus sedrmentaren Gesteinen bestehend, ist allem Anschein nach 
ohne groJ3ere Goldvorkommen, was schon daraus ,hervorgeht, daB 
in emer so bedeutenden Handelsstadt Wle Salaga Goldstaub selten ist 
(4, II, p. '103). -

FaJ3t man das Gesagte zusammen, so ergibt sich kurz folgendes: 
das Gold ist in der Kolonie an rue weitverbreiteten archaischen Ge
steine und die von ihnen abhangigen, gle1chfalls erne groJ3e Ausdehnung 
aufwe1senden Alluvionen gebunden. Es handelt sich weiter nicht urn 
Ganglager, sondern zum weitaus groJ3ten Tell urn nicht gangformige 
Erzlagerstatten mnerhalb von geschichteten Gesteinen. Be1 der weiten 
Ausdehnung rueser Schichten und bei der Art des Vorkommens ist eine 
Erschopfung der Lager in absehbarer Zeit nicht zu erwarten und der 
Abbau deshalb noch lange auss1chtsvoll. · 

Hinter Eisen und Gold treten die ilbrigen Bodenschatze ihrer Ver
breltung und 1hrem Werte nach stark zuruck. 

DaB Silber vielfach zusammen mit Gold auftritt, beweisen starke, 
teuweise absichtliche Be1mengungen - bis zu 20,92% dieses Mmerals 
(174, p 36, p. 40) - in von W1ebel untersuchten Goldproben. Dahse 
w1es Suber auch anstehend m Quarzriffen des Tarkwadistriktes, die 
rue goldfuhrenden Hugel rm Westen und Osten begleiten, nach (82, 
p 177), und nach einer M1tteilung des, Wrrtschaftsd1enstes" '(175, 9· Ja
nuar 1920, p 29) sollen neue1dings reiche Lager langs des Birrim und 
in semer Umgebung entdeckt worden sein. Emgehendere Untersuchun
gen smd .aber blSher nicht angestellt worden, da,_s1ch bei den 'reichen 
Goldschatzen der Abbau vorlauf1g mcht lohnt. 

Ebensowenig wie das Suber sind b1sher die anderen im Geb1et 
noch vorkommenden Metalle naher untersucht oder ausgebeutet worden. 
Von ihnen treten Kupfer und Nickel nach K1tson (127, p. 377) in ge
rmgen Mengen an verschiedensten Stellen der Kolome auf. Das Kupfer 
ist ganz neuerdmgs in Gesellschaft mit dem Suber am Birnm reichlich: 
gefunden worden (175, 9 Januar 1920, p 29), Arsen stellte. Dahse an 
der Kuste zwischen Wmneba und Apam fest (82, p. 178). Dort finden 
s1ch auch Schwefelerze und Quecksilber (82, p. 178). Wirtschaft
llch grbBere Bedeutung konrtten Alummium und Zmn erlangen. Das 
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Aluminium budet in remem und unrememZustande grol3e Lager un 
Abuakwa-Gebiet urn K1bbi (175, 9· Januar 1920, p. 29) und auf dem 
Kwahu-Plateau (127, p. 377) Ebendort sowie an der Kilste bei Win
neba (180, 17. Juni 1914; 100, 26 Juni 1914; 127, p 377) und m den 
Northern Territories (93. p. 899) tntt auch Zinn auf Seme Quahtat 
soli bedeutend besser sem als dte der mgenschen Vorkomrnen (180, 
17. Juni 1914; 100, 26. Juni 1914), und erne m London gebudete Ge
sellschaft hat sich bereits em grol3es Gebiet zum Zwecke des Zmnabbaus 
gesichert. Giimbel (n9, p. 196) fand es in Pegmatit in grol3en Komem 
eingesprengt, die teuweise bts zu 22% des Gesteins ausmachten, so daB 
sich ein Abbau lohnen wilrde. 

Von den nicht metallischen Bodenschatzen des Landes konnen dte 
in den zahlreichen 1\lassen- und Sedimentgesteinen vorhandenen guten 
Bau- und Ziersteine, ~owie Kalke und Marmor (127, p. 377) der 
Kalkgebirge erst bei wetter fortgeschrittener wirtschaftlicher Entwick
lung in einer femen Zukunft bedeutsam werden. Wichtiger fur die Ge
genwart, insbesondere fur den Verkehr und den Bergbau des Landes, 
ist die Kohle. lhr Vorkommen ist naturgemaB auf die Sedimentfor
mationen des Ostens und auf jimgere Alluvionen beschrankt Dort ISt 
sie in der Alluvialebene des White Volta (vgl. 148, Karte II) unterhalb 
Daboya am westlichen Ufer des Flusses gefunden worden (142, p 217). 
Die weite Entfemung der Fundstatten von der Eisenbahn (316 km 
Luftlinie von Coomassie) verbietet vorlaufig eine Ausbeutung. 

Ganzlich unklar sind die Angaben uber neuerdings am Blrrim ge
fundene Diaman ten (175, 9 Januar 1920, p. 29); denn bisher 1St 
weder uber die Fundstellen, noch liber die Menge, noch ilber die Qua
htat Genaueres veroffentlicht worden. Vorlli.uflg handelt es sich 'vie 

· im ehemaligen Deutsch-Slidwestafrika um sekundare Lagerstatten, ohne 
daB Blaugrund festgestellt werden konnte. 

Einen Ersatz fiir die mangelnde Kohle konnten der Kolonie die 
vorhandenen Erdole bieteii, die zusammen mit Asphalt an der Kiiste, 
im Apollonia-Distrikt (43, p. 63; 221, p 1092; 101, 18g6, p. 418), bei 
Newtown (g, II, p. 367), an der Aby-Lagune (70, p. 134) und bei 
Bonyere (74) teilweise schon ausgebeutet werden. Dte enghsche Regierung 
m:iBt ihnen groBe Bedeutung bei und hat sich seit 1907 das Vorkaufs
recht fur aile Quellen gesichert (74). Auch private Firmen und Gesell
schaften, so die ,West African Mahogany, Petroleum and Gold Co" 
(vgl. 189), die ,Societe Fran~aise de Petroles" und neuerdmgs die 
,Darcy Exploration", ein Zweiguntemehrnen der ,Anglo Persian Oil 
Co.", haben bereits Konzessionen erworben (181, I. Aug. 1918). 

c) Hydrographie. 

Alle Wasser der Goldkuste erre1chen das :Meer. Die·einzige Aus
nahme bildet die abfluJ31ose Umgebung des Bosumtwi-Sees und dieser 
selbst; aber wegen ihrer geringen GroBe verschwinde_t diese Landschaft 
fast im Kartenbude. • 
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D1e Arbe1t des l\Ieeres an der Kuste und die Formen, die sie schuf, 
smd schon behandelt worden. Jedoch bedarf der Charakter des ,At~-
lantischen Ozeans an dieser Kuste noch einer Betrachtung. ' 

D1e Goldkuste hegt am Gestade des Golfes von Guinea. Er 
gchort m allen semen Teilen der westafnkamschen Mulde an (vgl. 59, 
p 94, Skizzc), crretcht Tiefen von uber sooo m und steht uberall in 
ungehmderter Verbmdung mit dem offenen Ozean. Fur seinerr Salz
gehalt, seme Temperatur und den wieder von d1eser bestimmten Ftsch
relchtum ist das von groJ3er, praktischer Bedeutung. 

D1e Prozentzahl des Salzgehaltes zeigt dtese Tatsachen beson~ 
ders deuthch. Sie halt sich selbst im innersten Wmkel des Golfes auf der 
relatlv groJ3en Hohe von 32%0 • ' 

Das Kustenwasser dankt diesen hohen Prozentsatz den infolge der 
Offenheit des Golfes ungehmdert in ihn eintretenden Stromungen. 
Das Gebiet des Golfes von Gumea gehort dem keuform1gen (59, p. 153) 
Guineastrom an Als warme Meeresstrbmung von tlefblauer, deut
hch von den graugrunen \Vassern des Benguellastromes sich abhebender 
Farbung z1eht er aus emem Raume, der etwa zwischen 40~25° westl. 
Lange v Gr und im Winter 4-5°, im Sommer, wenn lhn der Siid
aquatonalstrom nach Norden drilckt,_ 8-10° nordl. Breite liegt (39, 
II, p 561), mit ziemlicher Geschwmdigkeit nach Osten und endet 
nach Pechuel-Loesche in der Gegend des Kaps Matuti (49· p. r6-17). 
D1ese starke Stromung- sie erre1cht namenthch im Juh und August, wo 
Hochstgeschwindigketten auftreten (6r, p. 28) bei Cape Three Points 
bis zu 6 km in der Stunde (59. p. I 53) - ist vor allem der Segelschlffahrt 
m hohem Mal3e hmderhch (48, p. r6) und fuhrt zu groJ3en Versetzungen 
der Schlffe. 

Als aquatonaler Gegenstrom im Smne Schotts (59. p 153) kann er 
aber ebensowenig wie sem ,sudatlantlsches Ebenbtld" (39, II, p. 6n), 
der kalte Benguellastrom, den Abtrieb der von den Passaten fortgefuhr~ 
ten Wassermassen vollig ausgle1chen. Stromungen von vertikaler Be
wegungskomponente mussen erganzend emgre1fen. Vor der Kuste von 
Cape Three Points ostwarts b1s uber 1.he ehemahge deutsche Kolome 
Togo hmaus steht deshalb ein Gurtel von kaltem Auftriebwasser (vgl. 
q8, Karte I). Da der Kuste abland1ge Winde fehlen- der herrschende 
Sudwest-Monsum lieJ3e eher cine Aufstauung des Wassers gegen den 
Kontment erwarten -, ist das zunachst eine auffal11ge Erscheinung. 
Durch das ubermachtige Kompensatwnsbedurfnis, das der Guineastrom 
mcht voll befried1gt, wird, wie Krummel (39, II, p. 573) wohl richtig . 
anmmmt, d1ese schembare Anomalie erklart. 

Das Auftriebwasser ist als Ttefenwasser gegenuber dem Ober
flachenwasser des Guineastromes durch niedngere Temperaturen cha
rakterisiert. Dte Temperaturunterschiede smd zwar nicht so groJ3 wie 
an anderen Stellen der Westkuste Afnkas, aber doch noch so erhebhch, 
dal3 s1e einen mcht unbetrachtlichen Emflul3 auf d1e Lufttemperatur, 
auf dte Ntederschlagsmenge und d1e von ihr abhangige Vegetation, 
schhel3hch auch auf d1e Meeresfauna ausilben Der Guineastrom ist, 
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wie die Karten der Oberflachentemperaturen und Stromungen 1m aqua
torialen Atlantischen Ozean bei Krummel (39, II, p 553) zeigen, das 
ganze Jahr hindurch ein relatiy warmer Strom; von November bls 
Februar hat er vor der obergumeiSchen Kuste eine Durchschmtts
temperatur von 27 his 28°, 1m Mat von 26°, 1m August infolge der atmo
spharischen NiederschHi.ge (136, p. 156), dte zur Zett des Sudwest-Mon
suns dte Meeresoberflache abkuhlen, von 24 bts 25°. Gegenuber dtesen 
Temperaturen des offenen Meeres bletben d1e des Kustenwassers selbst 
im August, in dem <;ler Guineastrom am kuhlsten ist (vgl 137, Tafel III), 
wesentlich zuruck. Im Juli, August und September m1Bt man vor 
Cape Coast haufig tagelang nur 19 his 20° (88, p 31; 29, p 23124); der 
Unterschied betragt also 5°. 

Die Ge ze 1 ten mit threr regelma.13tgen \Viederkehr, a her nur ge
ringen Hubhohe - sie schwankt an der westafnkanischen Kuste zwi
schen 1,2 m und '1,8 m (39, II, p. 319; 61, p 266) - sind an dem hter 
zu behandelnden Kustenabschmtt von geringerer Bedeutung An dem 
offenen Ozean.gelegen, ohne weit geoffnete Flu.13mundungen, fehlt es 
der Goldkuste an Gezeitenphanomenen, wie ste an buchtenretchen Kusten 
oder an weiten tnchterformigen Flu.13mundungen beobachtet werden. 
Zudem gibt es auch keine etgenthchen'Hafen mtt Katanlagen (g8, p. 13), 
in denen die Gezeiten emen Emflu.l3 auf den Schrlfsverkehr ausuben 
konnten. ' 

Uberaus verkehrshindern4 wirkt dagegen d1e auf dte Kuste stehende 
Brandung. In den metsten alteren und neueren Reiseberichten wrrd 
diese gro.13artige Naturerscheinung, die Kalema - besonders da dte 
Reisenden mit ihr oft bei der Landung in unangenehmer Wetse Bekannt
schaft machen -, eingehend geschildert (vgl z B. 2, p 66-70; 63, p 73 
u. 74· p. 77/78; 84. p. 303) 

Die Intensitat der Kalema unterhegt jahreszetthchen Schwan
kungen Am starksten tntt s1e im Sudwmter auf (49. p 23), zur Zeit 
der dann im sudlichen Teil des Atlantik und in der Antarktis wuten
den Stlirme. Pechuel-Loesche (49, p. 23-25) fmdet dann ihre Er
klarung: ,In 'jeder der heiden Halften des Atlantischen Ozeans wuten 
die gewohnhchen Shirme am hauftgsten und _heftigsten wahrend der 
Winterzeit; auf der sudlichen Hemisphare nehmen sie mtt hbheren 
Breiten sehr rasch an Heftigkeit zu und toben jenseits des funfztgsten 
Bre1tengrades etwa zehnmal so hauftg als zwischen dem Aquator und 
dem Wendekrets des Stembocks. Infolgedessen kommt in dem ruhtge
ren, tropischen Teil des Ozeans, in welchem trotzdem inrrnerhin em
zelne Stilrme unmittelbar Wogen erzeugen werden, der Seegang wah
rend des·nordlichen Winters vorwiegend von Norden und Nordwesten, 
wahrend des sudhchen aber von Suden und Sudwesten. Ein Bhck auf 
die Karte lehrt nun, daB die Kuste von Unterguinea durch tl}re Nahe, 
die von Oberguinea aber durch ihren Verlauf am gunsttgsten hegt fur 
den wuchtigen Anprall der von Suden und Sudwesten anrollenden 
Dlinung. Und wirklich herrscht an heiden Kusten trotz entgegengesetz
ter Jahreszeiten in denselben Monaten ,erne ubereinstimmend hefttge 
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Wasserbewegung, d1e gle1chzeit1g ist mit den schwersten und haufigsten 
Sturmen der sudhchen Hem1sphare, und deren Richtung ihr femes Ent
stehungsgebiet deutlich genug verrat. Einzelne Abweichungen von der 
Regel werden bedmgt durch Sturmwirkungen in den mittleren und 
nordhchen Teilen des Atlantischen Ozeans. D1e Kalema- unterscheidet 
sich also von der gewohnhchen Brandung nur durch die e1genartige 
Form, welche sie an Flachkilsten anmmmt .. Im Golf von Guinea 
ist s1e cme Fernwirkung atlantischer und antarktischer Stdrme" 

D1e Bedeutung der Kalema 'fur die Kdstenentwicklung• besteht 
hauptsachlich in emer bedeutenden Verschleppung von Sandmassen, 
m1t denen sie dle innersten Wmkel der Buchten ausfullt und an FluB
mundungen Lagunen abdamrnt, die aber stets ein Spiel des Wassers 
ble1ben und immer neue Formen erhalten (49, p z8) Das Charakte
nstlkum der Kalemakuste ist deshalb ihr geradhniger Verlauf und ein 
sanftes, ausgeglichenes Abfallen des Meeresbodens vor 1hr. ,D1e Tatig~ 
ke1t der gewohnhchen Kalema auBert s1ch daher als eine vomehmlich 
erhaltende und aufbauende. Die von den Flussen in das Meer gefdhrten 
Smkstoffe werden ausgebreitet und an den Strand gedrangt, auf dessen 
der normalen Brandung entsprechende glatte Boschung bei lange an
haltender, besonders schwacher Kalema w1ederum ein kleinerer Strand
wall s1ch ausbildet" (49, p. 29/30). , 

D1e Kalema w1rkt durch d1ese ausgleichende Arbeit auch in das 
Land hmem und beemfluBt das FluBsystem, wenigstens in den Unter
laufen D1e Flusse der Goldkuste gleichen sich in ihrem Gesamt
charakter q.urchaus dem allgemeinen Bild des afrikanischen FluB~etzes 
uberhaupt an. Auch s1e haben die Hindermsse, die aus der Natur des 
Kontmentes als emer hoc.hliegenden Platte mit aufgewolbten und steil 
zu den Kusten abfallenden AuBenrandem entstehen, noch nicht volhg 
uberwinden konnen. D1e Folge davon 1st em unausgeghchenes Gefalle • 
(42, p. 206), welches d1e Gewasser, auch die Hauptflusse mit starker 
Wasserfuhrung, w1e den Volta und den Ankobra, m ihrerwirtschaftlichen 
Bedeutung herabdruckt. 

D1e wichtigste Entwasserungsader der .Kolonie Goldkdste, die mit 
ihrem Einzugsgebiet am tiefsten in das Innere des Landes eingreift, 
1st der Volta Er bildet zusammen mit seinen drei Quellflussen, dem 
Black Volta, dem Red Volta und dem Wh1te Volta, in dem von dem 
Ntger und der obergumeischen Kuste gebildeten rechtwmkligen, fast 
glctchsettigen DreiCck das von der Sp1tze des rechten Winkels auf die 
Hypotenuse gefallte Lot, was am anschaulichsten seine Bedeutung 
fur den mtttleren Te1l von Oberguinea charakterisiert. Sein Lauf durch
mtl3t 8 Bre1tengrade. 

Scm westhcher Quellarm entspringt als Black Volta in den Mma 
Mountains 1m westhchen Sudan (169, p 466) und flieBt zuerst nach 
Nordosten bts zum 13 Grad nordl. Breite, wo er plotzlich nach Suden 
abbicgt Einzelne semer Zuflusse, vor allem der Suru, greifen sogar his' 
zum 14 Grade nordl. Bre1te aus und rilcken dadurch dem Einzugs
gebtet des N1ger aul3erordentlich nahe. D1e Wasserscheide in den fos-



silen Dunen des Yatenga-Anbindagebietes zwischen dem Suru und 
dem Coruol, emem rechten NebenfluB des N1ger, 1st noch sehr un
bestirrunt. Niehoff (148, p. 345; vgl. auch 148, p 344, Textsk1zze I) ver
mutet einen Grundwasserstrom zwischen den belden genannten Flussen, 
so daB wenigstens eine untenrdlsche B1furkatwn noch vorhanden ware. 

Offenbar hat sich der jetz1ge Nordostlauf des Black Volta vor noch 
mcht allzu Ianger Zeit durch das Tal des Suru zum N 1ger fortgesetzt und 
ist erst relativ spat be1 Kury durch das Voltasystem angezapft worden 
(125, p 251; 148, p 345) Nach Hubert (125, p 252) fl1eBt auch heute noch 
das Wasser des Black Volta in der Regenzeit durch das Surutal we1ter 
nach N ordosten dem Coruol zu, so daB der Suru nur wahrend der Trocken
periode· dem Volta tributar ware (vgl. 125, p 253; Textsk1zze). D1e 
Gefallsverhaltmsse des Black Volta oberhalb Kury sprechen sehr fur 
d1ese Annahme. Der FluB maandriert dort ausgegbchen durch eme 
reife Landschaft und hat fruher stark akkumuhert. Unterhalb des 
scharfen Knies von Kur'y wird dann sem Lauf re1Bend, er hat Strom
schnellen und Wasserfalle, ist also durchaus JUgendhch {125, p. 256;. 
148, p. 345). Die an dieser Stelle offenbar erfolgte Anzapfung hat auch 
bereits bewirkt, daB sich der FluB oberhalb Kurys w1eder in seme eige
nen Ablagerungen emgrabt 

Unterhalbvon Kuryverliertd~r Black Volta bald w1ederseinen ]Ugend
lichen Charakter, zieht, solange er die Grenze zwischen franzosischem 
und englischem Gebiet bildet, m emem bre1t in d1e Landoberflache em
geschnittenep Tal trage dahin und tragt das typische Geprage emes 
Stauungsflusses m1t weitem Sumpftal {vgl. r86 u. q8. Karte 1), das 
nur durch emige Stufen unterbrochen Wird, d1e der FluB in Schnellen 
uberwindet (x6g, p. 466; n5, 1903, p. 2n) .. Von Imks empfangt er 
auf dieser Strecke nur kurze Nebenflusse. Die Wassersche1de zwischen 

"ibm und dem White Volta ist bier 1m Gebiet der Northern Terntories. 
sehr welt nach Westen geruckt. Erst von der Ernmundung des aus 
Suden kommenden statthchen, selbst ,rn der Trockenze1t noch 46 m· 
bretten.und etwa I m tiefen Tain (22, p 344) an, bei der der FluB 
plotzlich aus seiner bishengen Nord-Sud- in West-Ost-Richtung um
biegt, gewinnt er besonders durch den ihm von hnks zukorrunenden 
Trubong einen groBeren Antell an der Entwasserung der Northern 
Terri tones. 

-Kitson glaubt dieses zwe1te- und bekannteste Knie des Black Volta, 
das von dem bei Kur'y scharf zu scheiden ist, ebenso wie die spatere, 
im allgememen west-osthche Richtung bis zur Vereinigung mit dem 
White Volta d,urch eme Hebung des nordlichen Ashanti tektonisth be
grunden zu mussen und s1eht m dem heutigen Tal des Tano, das rn 
semer gut anschheBenden Nord-Sud-Erstre_ckung die naturliche Fort
setzung der Black Volta-Talung zu sein scheint und dessen breite, tief 
erodierte Rinne der Tano heute als typisch ,unterfahiger" FluB durch
'stromt, einen alten Black Volta-Lauf (127, p 374).' Und in der Tat 
scheinen fluviatile Geschiebe, die Kitson 6.4 km sudhch des heuhgen 
Black Volta an der StraBe von Kmtampo nach Bole in 61 b1s ro7 m 
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Hohe uber dem jetzigen FluBmveau fand und die in lhrer· Zus~en~ 
setzung und Beschaffenheit dem noch heute vom Black Volta gefuhr~ 
ten Geroll stark ahneln (127, p. 374/37S), auf alte Zusammenhange bin~ 
zuweisen. 

Durch sein osthches Abbiegen weicht der Black Volta der randlichen 
Aufwolbung der afnkanischen Kontinentalplatte aus, die er heute nicht 
mehr allem zu durchbrechen vermag Trotzdem ist er immer :npch zu 
Durchschneidungen gezwungen, bei denen er sich aus der normalen 
Bre1te von rso bis 200m auf 40 bis so m verschmalert (4, II, p. IS3). 

Dann tntt er m eine beckenformige, im allgememen von Nord~ 
west nach Sudost sich abdachende Landschaft ein und erhalt nun auch 
von Suden weitere Zuflusse. Im Innern 1st dieses Becken jedoch 
keineswegs einheithch gestaltet, sondern durch zahlreiche, meist ost~ • 
westhch Zlehende Hugelketten in eine groBe Anzahl kleiner und klem~ 
ster Unterbecken zerlegt. D1e Bache sturzen in schnellem Lauf von 
den Hoben herab in den Beckengrund u:nd erhalten dort das Geprage 
des maandnerenden Stauungsflusses mit versumpften Ufern, das s1e 
bis zum Beckenende beibehalten Dort brechen sie dann an gunstiger 
Stelle meist mendional in engen Klammen uber zahlreiche Schnellen 
und Falle zum nachsten sudl1cher gelegenen und tieferen Becken hin~ 
durch , 

An der Entwasserung dieses. Beckensystems hat der Black Volta 
relahv wemg Anteil. Die uberwiegende Zahl der Gewasser fheBt viel~ 
mehr dem White Volta zu (r6g, p. 466). Dieser entspringt auf der 
Moss1tafel unter dem 14. Grad nbrdl. Breite und fheBt zunachst rem 
sudhch Bei Gambaga mmmt er, durch das dort Ihm entgegentretende 
Plateau gehemmt, emen westlichen Lauf an und empfangt auf d1eser 
Strecke von Norden den Red Volta. Dann biegt er, das Gambaga~ 
plateau m enger Schlucht, d1e in ein breites Tal eingesenkt ist (127, 
p. 376), durchbrechend, abermals nach Suden urn und behalt diese 
Rich tung im allgemeinen bis zu seiner Veremigung mit dem Black Volta 
bei D1e Notwendigkcit, h1er durch das komphzierte Beckensystem 
seinen Lauf zu finden, verleiht ihm freihch emen im einzelnen stark 
gewundenen Lauf, auf dem, wie schon erwahnt, vielfach versumpfte 
Strecken mit Schnellen wechseln. 

Von semen zahlreichen, von heiden Se1ten kommenden Zufliissen 1st 
der wichtigste der von Westen in lhn'einmimdende Kulpawn (Moir). 
Sem Lauf ist im klemen em Abbild des Black Volta und schemt ihm, 
v.1e Kitson (127, p. 376) annimmt, durch ahnliche Verhaltnisse vor~ 
geschrieben zu sein. Ganz wie dieser hater zunachst eine mehr sudliche 
R1chtung und biegt dann plotzlich in einer groBen Schleife nach Nord~ 
osten zum White Volta ab. Auch hier ist dieses Knie durch emen vom 
Suden kommenden ZufluB, dem vom Black Volta her das Tal des Tru~ · 
bong entgegenstrebt, markiert. Da bei den wenig scharf ausgearbeiteten 
Wasserscheiden nur geringe tektonische Storungen genilgen, urn den 
Flussen eine andere Rich tung zu geben, so spncht mariches 'fur die 
Kitsonsche Vermutung. 
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Nach der Vereinigung von Black und White Volta zieht der 
Strom, 'den Abdachungsverhaltnissen des Beckens folgend, in sudost
licher Richtung bis etwas oberhalb Kete-Kratschi Auch hier smd die 
Gefa.llsverhhltnisse ganz unausgeglichen: Schnellen- bis Kete-Kratsch1 
sind es nach v. Fran~ois (no, p. 149) vier - wechseln mit versumpften 
Stauungszonen. Er nahert s1ch nun schon stark dem osthchen Rande 
des Beckens und biegt deshalb unterhalb der Einmundung des Kuluk
pene (Daka), des Grenzflusses gegen dasehemahge Deutsch-Togo, nach 
Sdden urn. Seine bsthchen Zufldsse sind h1er, so nahe der Wassersche1de, 
naturgemaB kurz; nur der schon genannte Kulukpene und der Oh 
machen eine Ausnahme. Beide kommen stark maandnerend von Nor
den, der Kulukpene in 1lachliegenden, bei Hochwasser oft durchbroche
nen Schlingen (r7S, p. no), der Oti tie£ emgesenkt (47, p 20), wie d1e 
Mosel zwischen Trier und Koblenz. , 

Von seinen westlichen, Ashanti entwassemden Zuflussen smd d1e 
bedeutendsten der Pro, der Beresu oder Sene, der Obusum und der 
erst kurz vor dem Durchbruch zur Kuste einmdndende Afram. Der 
nbrdlichste von ihnen, der Pru, durchbricht in semem Oberlauf das 
die Sudgrenze des Beckens gegen die westlicheren Kilstenflusse bll
dende Kwahu-Gebirge. Kitson (127, p. 374) fand hier und we1ter im 
Sudosten auf der Hohe des Gebirges zahlre1che Trocken~aler, rue auf 
eine junge Hebung hinweisen, da Abzapfungen durch rue Kustenflusse 
nicht wahrscheinhch smd. D1e groBte Lange hat von ruesen Neben
flilssen infolge seines sildostlichen Laufes der Afram, der, durch
schnittlich So Schritt breit (So, p. 6), den NordostfuB des Kwahu-Ge
birgszuges begleitet und aile von seiner Hohe nach Nordosten herab
kommenden Gewasser sammelt. 

Passarge hat filr diesen sddosthchen Tell des Voltabeckens d1e 
Ausdrilcke ,.Salagahefland" und .,Volta1;1efland" gepragt (47, p. 20ff ). 
Vom hydrographischen Standpunkt aus gesehen bedarf diese Bezelch
nung vielle1cht einer Revision Die Gewasser zeigen durchaus nicht 
das charakteristische Blld sedrmentierender Tieflandflusse m1t aus
geglichenem Gefalle in flacher Landschaft. Salaga selbst liegt 170m 
hoch, der 35 km entfemte Voltaspiegel bei Yeji nur II5 m, also 55 m 
tiefer. Bei Krachi hat sich der FluB pereits auf 45 m gesenkt (n2, 
p. 171) und sich 15m tie£ in dasihnumgebendeLandeingegraben; denn 
Krachi hat nach v. Fran~ois (n2: p. 171) 6o m, Kete-Kratsch1 m seiner 
unmittelbaren Nachbarschaft sogar 105m Seehohe. Nordlich davon 
steigt das Land in der Jendischwelle zwischen Volta und Oti zu Hoben 
von 200 bis 250m an (47. p. 20). _Es ist clso Hilgelland, keme Ebene. 
Auch der FluBlauf selbst hat durchaus keinen Tieflandscharakter. Vom 
ZusammenfluB des Black m1t dem_ White Volta bis Kete-Kratschi 
iiberwindet er, w1e'schon erwahnt .,in z1emlich felsigem Bett" (47, p. 23) 
mehrere Schnellen. Er hat hier rue sein Bett durchsetzenden, reilien
formig angeordneten Harteschwellen -postsilurischer Eruptive noch 
keineswcgs ztr beseitigen vermocht. Die Schiffahrt vermogen aller
dings ruese Schwellen nicht mehr .ZU unterbinden. Bis Kete-Kratschi 
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konnen daher, wenn auch unter Schwierigkeiten, kleinere Fahrzeuge 
gelangen. _ , 

Die Reihe der postsllunschen Eruptivstocke endet unterhalb 
Kpandu in der sudosthchen Ecke des Voltabeckens. Der FluB -tritt 
hier in sein letztes gro13es Durchbruchstal durcb:.das ihn noch von 
der Kuste trennende Akwapimgebirge ein. Es zerfillt in mehrere, mor
phologisch zu trennende Abschnitte, die durch das Streichen der Schich-
ten und d1e Richtung des Flufibettes zu ihnen bedingt sind. Nordlich 
des Gebirges trifft der Flu13 schrag auf die h1er von Sildwest nach Nord
ost streichenden Schiefer und hat einen tiefen Einschnitt in sie ein
gegraoen, dessen einzelne Phasen in mehreren ubereinanderliegenden 
Terrassen noch erhalten smd (127, p 373). Im einzelnen freilich 1St ihre 
Zahl und Anordnung noch mcht untersucht. Auf ihnen und am Rande 
des heutigen Flufibettes erheben sich bewaldete oder kahle Klippen, 
tellwelSe schon gerundet, zum Tell aber noch mit J.hren schroffen Fels
wanden auf gennges Alter deutend. Ihre Hohe schwankt zwischen 30 
und 90 m (127, p 373) S1e sind wohl als die Reste ehemaliger Umlauf
berge anzusehen 

Be1 Senchi stofit der FluB dann senkrecht auf die imtgegen
stehenden Sch1efer. Er uberwindet diese erste Strecke starksten Wider
standes in einer Relhe von parallelen Armen, in denen das Wasser stru
delnd dahmbraust. Hinter den Schnellen folgt er ruhigen Laufs auf 
etwa 6 km dem Streichen der Schichten, urn dann bei Kpong, aber
mals nach Sudosten umbiegend, den Ietzten Riegel zu durchbrechen. 
Er b1etet iller wieder das gleiche Blld wie bei Sen chi: zwischen hohen 
,Rippen" - langgestreckten Inseln- rauscht das Wasser in mehreren 
tlefen Kanalen zu Tal. Das bedmgt eine wesenthche Erweiterung des 
Flufibettes: der oberhalb der Gebirgsschnellen nur 183 blS 274m breite 
Flu13 dehnt sich in ihnen uber 3 km aus (127, p. 373). 

Auf d1e gro13artige Szenerie dieses Durchbruch~ ist schon. 
fruher hmgew1esen worden Uber 300m hoch heben sich zu heiden 
Se1ten d1e Talhange, stell wie ,.die Se1ten einer Mauer" empor (96, p. 96). 
Fur d1e Schlffahrt bllden die Schnellen naturgema13 em sehr ernstes 
Hmderms. Nur Eingeborenenboote konnen den Flu13 in der Trocken
ze~t hmauffahren (ro2, p. 49/SO), wahrend in der Regenzeit die starke 
Stromung, die dann 12,9 bis 19,3 km in der Stunde betragt (127, p. 373), 
d h 3,6 b1s 5,4 m m der Sekunde, den Schiffsverkehr, der nun zwar erne 
genugende Wassertlefe vorfindet, nur unter gro13em Krafteverlust mog
hch macht Flufiabwarts nimmt die re1fiende Stromung das Boot so 
schnell m1t, da13 man es nur unter grofien Schwierigkeiten lenken kann. 
In Jedem Falle aber wird das R1s1ko, das bei jeder Fahrt gelaufen W1rd 
(93. p. 8g6), durch d1e Vorte1le nicht aufgewogen. 

Hmter Kpong tntt dann der Volta endlich in das K ilstenvorland 
em Sem von hier aus stark nach Osten abgedrangter Lauf und sein 
Delta smd bereits charakterisiert worden. In dlesem Abschnitt zeich
net er s1ch als typischer, 1m Mundungsgeb1et etwa 6oo m bre1ter {141, 
p. 171) und J,I b1s 3,7 m tlefer (103, p. 150) T1eflandstrom aus. Die von 
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den grol3en Wassermengen mitgefuhrten SedJ.mente ermoghchen den 
Aufbau eines e1genen Deltas, so dal3 der Volta nicht Wle andere kleinere 
Fhisse nur in eine Lagune mundet, sondem entsprechend der Delta
natur der Mimdung auch nach teilweiser Speisung der Salt- und Kwltta
Lagune sein Wasser durch einen Hauptarm und Nebenarme d1rekt in 
das 1\Ieer gelangen la13t (vgl 188) 

Uber dJ.e Wasserhihrung dieses auch fur westafnkanische Ver
ha.Itnisse grollen Stromes sind b1sher genauere, Wlssenschafthch ver
weribare Daten nicht bekannt geworden. Fest steht jedoch, dal3 der 
Wasserstand innerhalb des Jahres je nach der Trocken- oder Regenzeit 
aul3erordentlich schwankt (149, p. 683; 42, p 206; no, p. 150; 141, 
p 171). Es tritt hinzu, dal3 der Norden des Emzugsgebietes sich dem 
saharischen Regenminimum nahert. Die nordlichen Quellflusse !;md des
halb zum Teil sehr wasserarm (149. p. 683), zum Tell blol3e Regenflusse, 
die einen grol3en Teil des Jahres trocken hegen (no, p. I49) und nur 
nach Niederschlagen allerdmgs sehr erhebhche Wassermengen zu Tal 
flihren Die Hochwassermarke hegt deshalb rm Norden auch 5-6 m 
(no, p. I49), ja IO m (145, p. 372) ilber der Talsohle. Gunstiger liegen 
die Verha.Itnisse im Voltabecken, besonders im siidostlichen Teu. Der 
Flu.B ist bier durchschnitthch 250m breit und I bi3 2m tlef (no, p. I49). 
Aber auch bier sind die Schwankungen betnichtlich. Im August kann 
er his zu IS m steigen und budet dann emen reillenden, gefahrlichen 
Strom mit v1elen-Wirbeln und Strudeln, der seine Ufer weithm uber
schwemmt (22, p. 3S8; no, p. ISO), wahrend im Dezember, Januar und 
Februar infolge des medngen \Vasserstandes nicht selten Kies- und 
Sandbanke sowie die Felsen der Schnellen zutage treten (no, p. ISO). 
Da dem Gebiete die Waldbedeckung fehlt (vgl. 146, Karte), so fehlt 
auch ihre ausgleichende Wirkung auf den Grundwasserhaushalt und 
auf die 'Quellenernahrung, wahrend andererse1ts der Verdunstungs
verlust sich erhoht. Der Volta bietet so das Bild eines Steppenflusses, der 
infolge seiner Grol3e zwar das Meer zu erreichen vem1ag, dessen wirt
schaftliche Bedeutung aber, ganz abgesehen von der Unausgegllchen
heit seines Gefalles, schon wegen des Fehlens jeder \Vasserokonomte 
gering isL 

Das gilt natilrhch vor allen Dingen fur die Sch1ffahrt. Fur einen 
europaischen Dampferverkehr grol3en Stus wird der Volta jedenfalls 
me in Frage kommen (42, p. 206; 94, p. I94), so viele Hoffnungen auch 
in dieser Beziehung an 1hn gekniipft worden sind; dagegen ist er fur den 
inneren Verkehr mit Eingeborenenbooten auf grol3e Strecken zwei
fellos brauchbar (74) und wurde es be1 entsprechender Regulierung viel-; 
Ieicht auch fur besonders gebaute Spezialschlffe werden. ' 

Will man ein richtlges Bild gewinnen, so mu.B man zunachst Unter
lauf, Mittellauf und Oberlauf des Flusses scheiden. Relativ am besten 
zur Schiffahrt eignet sich naturgemal3 der Unterlauf. Seit I9I7 1st 
denn auch ein regelmaBiger Dampferverkehr zwischen Ada an der 
Mundung und Akuse unterhalb der Kpongschnellen 7S km flu.Baufuarts 
auf einer Strecke, die von Armitage (77, p. 639; vgl. auch 9I, p 198) 
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als schrlfbar fur besonders hergenchtete Spezialschiffe bezeichnet wird, 
m1t drei flachgehenden Dampfbooten emgerichtet worden (74; 142, 
p 216; 93, p. 8g6) Welche Erfolge dam1t erZlelt worden smd, ist nicht 
bekannt. Eme grundhche Regulierung des FluBbettes w1rd aber, will 
man dlesen Verkehr steigern, Jedenfalls nicht zu umgehen sein. 

Ungleich groBere Schwierigkeiten bietet der Mittellauf des 
Flusses etwa vom ZusarnmenfluB des Black und White Volta an b1s 
zu den Kpongschnellen. Bonnat,glaubt zwar, daB kraftige Dampfer bei 
Hochwasser d1e Schnellen uberwmden konnen (87, p. 291; 105, p. 378; 
vgl auch 86, III, p 666/667, Karte), und tatsachhch smd nach Klose 
{132, p 199) 1896 auch Dampfboote der Firma Chevalier & Co. mit 
Salzlasten von Ada b1S nach Kete-Kratschi vorgedrungen, aber das er
Zlelte Ergebnis hat doch offenbar in kemem 'Verhhltnis zu den auf
gewandten Kosten und zu dem Gefahrenris1ko gestanden, so daB der 
Versuch nicht wiederholt worden °1St. Jedenfalls sind aus neuerer Zeit 
keine derartlgen Fahrten bekannt geworden. Oberhalb von Senchi 
mmdern sich zwar d1e Schwicrigkeitcn, die das FluBbett selbst bie~et, 
wenn auch d1e Schnellen nicht ganz verschwinden, dafur stellen sich 
Jedoch m der ungleichmaB1gen, Wasserfuhrung neue Hindemisse ent
gegen Im allgememen aber ist der Strom in diesem Tell seines Laufes 
fur den Eingeborenenverkehr durchaus brauchbar (no, p. rso). 
BIS Kete-Kratschi konnen noch groBere Boote, daniber hinaus, etwa his 
Yeji (142, p. 216), dem Hafen von Salaga,. oder zum Zusarnmen
fluB des Black und Wh1te Volta, kleinere Kanus gelangen, die dann 
allerdmgs urn emen kleinen, den FluB oberhalb Kete-Kratschi sperren
den Wasserfall (no, p. 149) herumgetragen werden milssen (91, p. 198) 
und auch sonst klemere Stromschnellen und felsige Untiefen zu iiber
wmden haben (141, p 171) 

Durch eine groBzug1ge FluBregulierung IieBe sich vielleicht auf 
dem M1ttellauf ein Verkehr mit klemen Dampfern ermoglichen. Sie 
muf3te d1e Senchi- und Kpongschnellen mit Schleusenkanalen-umgehen 
- die ubngen klemen Schnellen konnten durch Sprengungen beseitigt 
werden - und durch Anlage von Stauwerken oberhalb des Senchi
negels sow1e an den Emmundungen der groBeren Nebenflusse fur eine 
Regelung der an sich genugenden Wasserfuhrung sorgen. 

An den Oberlaufen des Stromes, sowohl am Wh1te- wie am Black
Volta, wurden freuich auch Regulierungsversuche nutzlos sein. Be1de 
smd typ1sche SteppenfhisEe, gewaltig in der Regenze1t, schmale, seichte, 
te•lwe1se sogar ganzhch trocken hegende Wasseradern m der Trocken
pcnode, d1e zudem gleichfalls von Schnellen durchsetzt sind. v. Fran
t,:Ols (no, p 149) erklart denn auch jeden Schlffsverkehr auf dem White 
Volta fur ausgeschlossen. Ganz ebenso, ja noch ungunstiger, liegen die 
Verhaltmsse fur den Black Volta, schon we1l er in der Trockenzeit 
noch weniger Wasser fuhrt als der andere Quellarm und von Strom
schnellen durchsetzt ist (us, 1903, p. zii). Eine ErschlieBung der 
Northern Terntories wird infolgedessen nur durch eine Eisenbahn er
folgen konnen 
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Dtese Schatten im emzelnen kbnnen aber dte Bedeutung des Flusses 
fl.ir das Land nicht aufheben. Es vollstandtg durchziehend, bildet der 
Volta schon durch sein Taldienaturgegebened1agonaleErschlieJ3ungs
straBe. Durch die Hinausschtebung der Grenze nach Osten ist nun
mehr das ganze Stromnetz- abgesehen naturlich von den absolut be
deutungslosen obersten Teilen der Oberlaufe der Quellflusse - enghsch 
geworden. · 

Der achsenartlge Verlauf des Volta innerhalb der Kolome stchert 
ihm deren grol3ten Teil als Emzugsgebi~t. •Der Anteli der ubrigen Flusse 
ist deshalb genng und beschrankt sich 1m wesenthchen auf den Sud
westhang des das Voltabecken abriegelnden Kwahugebirgszuges und 
das ihm vorlagernde Land Es smd also im allgemeinen K us ten fl usse, 
rue nur im \Vesten, wo das Gebtrge zuruckweicht, grol3ere Langen er
reichen, a her nirgends dieses uberwmden und so als Durchbruchsflusse 
w1e der Volta in das eigenthche Innere des Kontments emdringen Ihr 
Gefallsproftl ist fre1l1ch ebenso unausgeglichen, ja unausgeghchener 
als das des Volta Schnellen und Faile hindern auch hier den Verkehr 
In der \Vasserhaltung sind sie gegenuber dem Volta begunstigt durch 
ihre Lage rm Gebiete des regenreichen Sudwest-l\lonsuns und durch 
Ihren Lauf durch die westafrikanische Urwaldzone (vgl. 146, Karte). 
die ihnen wahrend der Trockenpenode Wasser zufuhren kann Werden 
sie so memals zu nur periodischen Fliissen (122, p 300; 123, p. 476). 
so sind andererseits 1hre Hochwasser namenthch im 'juni, wo ruese 
ihren h6chsten Stand erreichen (70, p 177), viel bedeutender als d1e 
des Volta, ihre Uberschwemmungen verheerender Der Wassodistrikt 
ist nach Skertchly (166, p. 281) in der Regenze1t em emziger Sump£ 
oder See, und Wasserstandserhohungen ganz klemer Bache urn 8 m sind 
nichts Seltenes 

Der wesentlichste dteser Flusse, der B i a, gehort nur m semem 
Oberlauf der Kolonie an und tritt dann in franzosisches Gebiet uber. 
Sem ostiicher Nachbar, der Tano, blidet wenigstens in seinem Unter
lauf auf eine kurze Strecke d1e Grenze. Die im Vergleich zu semer 
Machtigkeit viel zu grol3e Anlage seines Tales ist bei der Besprechung 
des Black Volta schon gestreift worden. Er re1cht von allen Kusten
fhissen am weitesten nach Norden und stromt mendwnal in vielfach 
gewundenem Lauf, von zahlreichen, die, Schiffahrt unterbmdenden 
Schnellen durchsetzt (169, p 466), nachdem er das Savannengeb1et von 
Nordwestashanti (vgl. 190) verlassen hat, zuletzt durch den Urwald
gurtel (vgl. 146, ·Karte) nach der Tendolagune In seinem untersten 
Teil, in der Kustenebene, 1st er fur Eingeborenenboote schiffbar Da 
aber die den Ausgang der Lagune absperrende Barre von Seeschtffen 
nicht passiert werden kann (157, p. 353}, so hat er, wte Reade (157. 
p. 357} mit Recht betont, kaum irgendwelche wirtschafthche Bedeu
tung, auch nicht auf der Strecke, wo er, einen Ausgang nach dem Meere 
suchend, parallel mit der Kliste lauft (vgl. auch 16, p 7} 

Vollstandig in der Urwaldzone hegt das Emzugsgebtet des An k o bra 
(169, p 467; vgl auch 146, Karte), das von dem des Tano durch eme 
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etwa 480 m hohe \Vassersche1de getrennt ist (r6g, p 468). Trotz der 
bes~eren ~Vas~erfuhrung, bedmgt durch den Urwald, der sein ganzes 
Emzugsgebiet bedeckt, 1st er fur dle. Schiffahrt nur m beschranktem 
Ma!3e brauchbar Seme tnchterformige Mundung (5, p. IS) hat das Meer 
zwar noch mcht volhg verschiltten und in eme Lagune verwandeln 
konnen, s1e ist aber doch durch eme fur das Einlaufen der Scruffe m den 
FluB hmderhche (S. p. I5). etwa I,8 m unter dem Wasserspiegelliegende 
(138, p 6r8) Barre (22, p. S47, 42, p. 206)_und durch Felsnffe (ro7, 
p 346) abgeschlossen. Hinter 1hr ist er vom April bis Oktober fdr,Boote 
und kleme Dampfbarkassen b1s Prestea, also etwa So km fluBaufwarts 
(gr, p. 198), befahrbar (42, p 206; g6, p 85) und, client wahrend dieser 
Ze1t der Lebensmittelversorgung der Mmend1stnkte (142, p. 216). Be
relts Anfang der 8oer Jahre des vorigen Jahrhunderts befanden sich 
auf dem FluB drei Dampfbarkassen und eine ganze Flottille von surfboats; 
welche alle Eigentum der ver~chiedenen Mmenkompagnien waren und 
den bedeutenden Transport von Maschmen usw fur diese zu besorgen 
batten (138, p 6r8) Vollig zuverlassig ist er aber nicht, so daB erne 
Zwe1gbahn, d1e von der Hauptlime nach Coomassie bei Tarkwa., ab
zweigt und nach Fura Juncbon fuhrt, notwendig wurde. , D~ Holz
industne dagegen, d1e d1e wertvollen Holzer des Urwaldes ausoeutet, kann 
er das ganze Jahr uber als natilrhcher FloBkanal d1enen (74; 42, p. 206). 

Osthch der Ankobramundung w1rd das .Ufer zur Stellkuste. D1e 
h1er m das Meer miindenden Wasserlaufe smd daher durch ihre Schnel
len und Falle, m denen sie den Stellabfall uberwinden, und wegen lhrer 
versandeten Trichtermundungen, wie es z. B bei dem bei Dixcove mun
denden Butre der Fall 1st (107, p. 346), fur den Verkehr bedeutungs
los Nur der zuletzt genannte FluB kann drei Stunden aufwarts mit 
den Brandungsbooten der Neger (96, p 8S) befahren werden (5, p. 24). 

D1e Steilkuste ist, w1e schon erwahnt, der letzte Auslaufer des 
Goldkustengebirges. Als Akwapim-Kette zieht sie langs der Kuste, 
sich allmahhch 1mmer mehr von 1hr en tfernend, nach N ordosten, durch
brochen nur vom Pra, dessen Emzugsgebiet hinter ihr, vom Kwahu
Gebirgszug und zuletzt durch die Wasserscheide zwischen Ankobra und 
Ofm begrenzt, ein in sich abgeschlossenes Becken bildet, das man wohl 
als ,Prabecken" bezeichnen kann. Der auf dem Sudwestrand des 
Kwahu-Gebirgszuges bei Abehfe entspringende FluB durchzieht das 
Beckeninnere, ein unruhiges Hugelland, in durchaus unausgeglichenem 
Lauf (r6g, p. 467; 74) zunachst sildwesthch (r6g, p. 467) bis zur Ein
mundung des Ofm. Schnellenfqlgen und ruhigere Laufstrecken (22, p. 34) 
wechc;Pin hier ab. Aber auch in diesen betragt d1e Wassergeschwindig
keit noch 4,8-6,4 km in der Stunde (6, p. rq; 31, p. 179). Das ffilt 
155m (IIJ, p 120) sehr breite FluBbett wird nur zur Regenzeit ganz 
vom Wasser emgenommen; im Durchschmtt ist er bei Prahsu nur 64 
bis 82 m breit (us. 1874, p. 136} und in der Trockenheit 2, in der Regen-
zeit 10m tief (us. 1874, p. 95). · • 

An Zuflussen empfangt er von links den B irrim, von rechts den auf 
dem Sudwestrand des Kwahu-Gebirgszuges nordosthch von Coomassie 
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entspringenden Anum und den Ohn Letzterer kommt 1hm vom Nord
osten zu und entwassert zusammen mit seinen Haupttnbutaren Zen
tralashanti und damit das fast 550 m Hohe erre1chende hughge Gelande 
um Oboase (169, p. 468) D1e Stadt Coomassie um.fliel3t er in gro13em 
Bogen. Unterhalb der Einniundung des Ofrn mnunt der Pra erne me
ndlOnale Richtung an und behalt sie his zu seiner Mundung bei Den 
Durchbruch durch die Kustenkette vollzieht er in Fallen und Schnellen 
(6, p. 114; 107, p. 346). }3ei Sham.a mundet er mit emer schmalen 
Trichtermimdung ins Meer (107, p. 346) Erne Verkehrsbedeutung hat 
der FluB auf diesem ganzen Lauf~ nicht (142, p. 216), nur im untersten 
Tell ist er fur kleine Boote auf zwei Tagerexsen schtffbar (6, p II4) 
Ftir die Kolonie ist das urn so ungiinstiger, als er infolge seiner Lage 
in der Mitte der Kustenerstreckung (53, p. r; g6, p. 91), der eigen
artigen Form seines Zuflul3gebietes, das sich landernwarts keilform1g 
verbreitert, und auch dadurch, daB er sowie namentlich der Birrtm 
rue wichtigsten Kakaogebiete durchzieht, grol3e wirtschafthche Be-
deutung erlangen konnte . 

,Aul3er dem Pra durchbricht bis zum Volta kem Flul3 die Akwaplm
kette AJle Gewasser sind kurze, von der Sudost-Abdachung des Ge
birgszuges herabkonunende Bache (70, p. 165). Bis Apam errexchen s1e 
teils in normaler Trichtermilndung das 1\leer, teils sind sie durch vor
gelagerte Dunen zur Bildung von Sumpfen und Lagunen gezwungen 
(127, p. 370). Jenseits dieser Stadt ist dann wieder typische Lagunen
kilste ausgebildet. die sich, vom Voltadelta unterbrochen, bxs zum 
Niger hinzieht. Die Fliisse erreichen hier nirgends mehr, wieder mit 
Ausnahme deS Volta, direkt das Meer. Infolge der genngen Regenmenge 
des Gebietes, besonders in der Trans-Volta-Province (124, p. 48), liegen 
rue Flul3betten hier emen gro13en Tell des Jahres trocken. 
- _ Vollkonunen vereinzelt steht in d1esem hydrographischen Btlde 
die abflul3lose Zone des Bosumtwi-Sees. Auf seine mutmal3liche 
vnlkanische 'Entstehung und auf seinen Maarcharakter ist bereits hin
gewiesen -worden. Schon daraus war auf seine abflul3lose Natur zu 
schlie13en, und in der Tat konnte bisher weder ein oberirdxscher noch 
ein unterirdischer AbfluB nachgewiesen werden (152, p. II7; I08, p. 478, 
168, p. 379; n5, 1899. p. 296) Sein Wasser ist deshalb auch schwach 
salzig. Die dem See aus den in ibn mundenden Bachen zukommende 
\Vassermenge ist grol3er als der Verdunstungs- und Sickerverlust, und 
so steigt er bestandig an. Fergusson (1o6, p. 372) berechnete dieses 
Steigen von Februar 1900 his Marz 1902 <].uf 0.46 m. Zahlrexche jetzt im 
Wasser stehende, abgestorbene Baume (ns. 1896, p 19) bekunden dtese 
Erweiterung des Umfanges und deuten das ehemalige Ufer an Auch 
die am Ufer liegenden zwanzxg stark bevolkerten Erngeborenendorfer 
mul3ten schon mehrmals hoher gelegt werden (152, p. 117; m8, 
p. 478; 168, p. 379; 115, 1899. p. 296). Halt dieses Steigen an, so 
wird der Seespiegel in relativ. kurzer Zeit den tiefsten Sattel semer 
Umwallung erreicht haben und kann sich dann einen obenrdischen 
Abflul3 schaffen. 
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d) Klima. 
:Meteorologtsche Beobachtungen in der Goldkuste smd bis jetzt nur 

luckenhaft und mit emem sehr weitmaschigen Beobachtungsnetz an
gestellt worden. Fur dte Deutung der groBen Gegensatze, die in der 
Kolonie das Landschaftsbild bestimmen: Urwald und Savanne, retchen 
ste zwar 1m allgemeinen aus, aber im einzelnen stoBt die Darstellung 
des Klimas auf Schwiengkeiten, da von keiner Station der Goldkiiste 
vollstandtge Khmatabellen fur einen langeren Zeitraum vorliegen. 

:Mtt threr Ausdehnung zwischen dem 4· und rz. Breitengrad auf 
der nordhchen Hemisphare fallt die Kolonie in ihrer Gesamtausdehnung 
in die nordhche heiBe Zone. Das Relief des Landes ist, besonders im 
Norden, mcht derartig bewegt, daB hter ilbereinanderliegende Klima
zonen abgeteilt werden konnen. N ur 1m Sudosten der Goldkilste ragen 
1m Kwahu- und Akwapimgebirge groBere Hohen empor und verursachen 
lokale Abwetchungen. Sonst aber treffen die klimatischen Gegensli.tze, 
die zwischen der im 'Norden hegenden Wuste und dem im Suden .sich 
ausdehnenden Atlantischen Ozean - also zwischen innerem Kontinen
talkhma und randhchem ozeanischen Klima - bestehen, im Lande un
mittelbar aufeinander und rufen ein Ausgleichskllma hervor, das im 
ganzen Gebiet ziemhch gleichmal3tg herrscht. 

Den Gang der J ahreszei ten bedmgt dabetinfolgeder aquatorialeri 
Lage, dte die Temperaturunterschtede lffi Laufe des Jahres auf ein Mi
mmum reduziert, derWechsel von Regen- und Trockenzeiten (141, p.IJI). 
Ste hangen m ihrem Verlauf von den Schwankungen des innerafnka
mschen Luftdruckminimums ab. Wenn es im Nordsommer infolge der 
starken Erhitzung der Sahara seinen Tiefstand erreicht, wehen die 
feuchten atlantlschen Wmde des SW-Monsuns in das Land und 
bringen reiche Niederschlage; im Nordwinter dagegen verschiebt sich 
d1e 76o-mm-lsobare nach Norden in die nun abgekuhlte Wilste, und 
es herrschen durre Wiistenwinde, am extremsten ausgeprli.gt in dem 
Staubsturmphanomen des Harmattans. 

Etwas variiert werden diese klaren Grundzuge durch die Lage des 
Gebietes zwischen den Wendekreisen Der zweimalige Zenitstand der 
Sonne im Fruhjahr und Herbst wird begleitet von emem zweimaligen 
Anschwellen der Niederschlagskurve mnerhalb der Regenperiode. Der 
Emtntt dteser Zenitalregen und ihre Starke ist zetthch und brUich 
etwas verschieden, bald treten sie fruher, bald spater ein, bald sind sie 
starker, bald schwacher, "aber uberall sind sie deutlich ausgepragt. In 
dcr dazwischenliegenden Interzenitalzeit sinkt die Menge der Nieder
schlage, dte nunmehr nur von den feuchten atlantischen Winden be
stntten wtrd. Auch hter ist das Ausmal3 dieser Senkung zeitlich und 
orthch verschieden, im Norden im allgemeinen geringer als im Suden, 
so daB Krause (135, p. 264) fur Salaga eine dntte interzenitale Regen
zeit anmmmt, aber selten kommt es zum volhgen Ausbleiben des 
Regens, so daB von emer absoluten Trockenzeit nicht gesprochen 
werden kann. Im einzelnen wird auf die Verhaltnisse noch einzugehen 
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Will man also d.te] ahreszeiten fur das Gebiet festlegen, so kann 
man etwa folgende unterscheiden: Von Ende November bis Ende Marz 
herrscht die Trockenzeit (127, p 369) mit dem Harmattan, der nur an 
der Kiiste selbst gegen die Seewinde selten aufzukommen vermag. Es 
ist die Ruhezeit fur die Vegetation, m der der Mensch die verdorrte 
Steppe abbrennt. Anfang Marz setzen dann, zunachst sparlich, d1e 
ersten Regen em (91, p. I97; I6g, p. 469/470), Ihre Menge steigert sich 
allmahlich und erreicht Ihren Hohepunkt im allgememen im Mai. Es 
ist d.te Zeit der Fruhjahrszenitalregen, die man etwa his Ende Juni 
rechnen kann (I07, p. 344). Dann tritt d.te Interzenitalzeit em m1t z. T. 
stark verminderten~ aber selten ganz aussetzenden Regenfallen. Ihr 
llauptmonat ist im allgemeinen der August (169, p. 469). M1t dem Be
ginn des September treten dann die Herbstzemtalregen auf {9I, p. I97), 
die auch im November noch anhalten (I07, p 344; I69, p 469). - DaB 
die Temperaturverhaltnisse be1 d.teser ]ahreszelthchen Emteilung erne 
gerii).ge Rolle sp1elen, ist schon betont worden Eine Ubersicht uber 
die Temperaturgange mag das beweisen 

I. Temperatur. 
Die Abhang1gkeit der Temperatur von der Sonnenschemintensitat 

imd -dauer laBt ja be1 der tropischen Lage des Gebietes von vonlherein 
einen sehr gleichmaBigen Gang der mittleren Temperaturen er
warten. Infolge der relabv gering:en Reliefbewegung des Landes, das 
groBe absolute Hoben nirgends aufweist, sind auch lokale Anomahen 
kaum vorhanden und die khmatischen Gegensatze innerhalb des Lan
des selbst nicht besonders groB. Auffallend ist allerdmgs der trotz der 
nordhemispharischen Lage des Landes ausgesprochen sudhermspha
rische Temperaturgang (25, II, I, p. 6g; Itlo, p. 793), der die Warrne
maxima in unseren Winter, kurz nach dem Siidzenitstand der Sonne, 
die M~a dagegen in unseren Sommer verlegt. Ihre Erklarung findet 
die Erscheinung m dem das Land beherrschenden Wmdsystem, Wie es 
bei der Verteilung der jallresze1ten schon kurz skizziert worden ist (99, 
p. u). Die im Nordsommer dem saharischen Minimum zustrebenden 
feuchten ozeanischen Wjnde verursachen mit iliren Regenfallen und 
der durch sie entstehenden Verdunstungskalte eine Abkuhlung der 
Temperatur und verhindern auBerdem durch die starke Wolkendecke, 
die sie iiber das Land ausbreiten, eine kraftige Insolation. Im Nord
winter dagegen wehen aus dem dann uber det Sahara stehenden Maxi
mum trockene Wmde uber das Gebiet nach dem Ozean, die zwar an 
sich, wie noch zu besprechen sein wird, kuhler sind als d.te des Som
mers, aber bei ihrer Trockenheit keine Wolken mit sich fuhren und m
folgedessen die Sonnenwirkung nicht hindern. Sehr hohe Mittagstempe
raturen sind die Folge, und besonders die Zeit gegen Ende der Trocken
periode, in der d.te Sonne ihrem Zenitstand naher ruckt, ist die giln
stigste filr hochste mittlere Temperaturwerte. 

Diese Eigenarten der herrschenden Winde erklaren auch ohne 
weiteres, warum die Penoden der hbchsten Monatsmittel im allgememen 



nicht, w1e es an s1ch naturhch ware, m1t den Zenitalstanden der Sonne 
zusammenheffen. Bei der Bre1tenlage der Kolome fallen d1e Sonnen
kulmmabonen fur d1e Kilste etwa auf den IS Apnl und auf den 
25 August, fur die Northern Territories auf den 4· Mai und auf den 
7 August. Da jedoch d1e urn diese Zeit herrschenden Zemtalregen d1e Wir
kungen des hohen Sonnenstandes nicht zur Geltung kommen lassen, so 
verschieben s1ch die warmsten Monate im Frilhphr an das Ende der 
Trockenze1t, eilen also dem Sonnenstand voraus; im Herbst,· WQ den 
Zemtalregen die interzenitale Regenperiode vorangeht, mussen sie ihm 
nachfolgen und treten daher am Anfang der Trockenzeit ein. Die fol
gende Tabelle der Monatsm1ttel fur elf Stationen mag diese Verhalt
msse erlautem. 

Januar 

Februar 

Marz 

Apnl 

Mai 

Jum 

Jub 

August 

September 

Oktober 

November 

Dezember 

Jahr 

'Tabelle r. 

26,8 26,8 26,s 26,1 25.3 27,0 27,8 25,9 25,1126,6 27,1 

27,0 26,7 27,1 26,2 26,5 27,6 28,3 24,4 26.4 27,8 28,r 

28,o 27,9 27,6 27,2 27,3 28,2 28,8

1

25,9 27,8 28,i 29,7 

27,7 27,7 27,5 27,4 27,1 28.4 27,8 25,7 26,6 26,9 29,r_ 

26,3 26,9 27,0 26,7 26,7 28,1 27,9 25,1 25,7 26,6 27,7 

24,8 26,3 26,2 25,6 25,5 2g,2 27,7 26,o 26,o 25,6 25,8 

24,5 25,1 24.9 24,7 24,1 25,0 27.3 22,6 24.4 24,6 24.5 

24,8 24,5 23,9 24,2 26,1 24,2 27,1 26,1 24,1 24.4 24,3 

24,8 24,8 24,2 24,8 24,8 25,5 27,2 23,6 24,8 24.4 24,9 

25,6 26,3 25,9 26,1 24,3 27,0 26,9 23,8 25,2 24,9 26,1 

26,o 27,1 27,0 26,8 25,9 27.7 27,9 25,8 26.4 26,7 27,8 

\26,5 26,8 26,g 26,8 26,2 27.3,27.7 26:r 25,6 26,3 27,8 

!26,1 26.4 26,2 26,1 25,8 26,9 27,7124,8 25,7 26,1, 26,9 

Em klares Bild des tatsachlichen Temperaturverlaufes vermogen 
Jedoch diese. Zahlen nicht zu geben, weichen sie doch, wie es bei der 
aquatonalen Lage des Gebietes auch natiirlich ist •• nur relatlv wemg 
vonemander ab Der Unterschied zwischen dem warmsten und 
kaltesten Monat m der Kolonie betragt 1m Durchschnitt nur 3,5o, in 

1) 38, p 120. 1) 38, p 121. B) 99, p. II, 128, p 44· *) 38, p. 123. 5) 38, p. 
122 6) 99, p II, 128, p. 45 ?) 38, p. 124. 8) 38, p 125. 9) 38, p. 127. 10) 121, 
p. 5JI. 11) 38, p. 130· 
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den extremsten Fallen, im Gambaga im Norden, steigt er auf 5,4o, in 
Kwitta an der Kilste dagegen smkt er sogar auf r,g0 • Der Unterschied 
zwischen ausgleichendem Kustentypus und dem d1e Gegensatze schroff 
nebenemander stellenden Kontinentaltypus wird hierin deuthch; denn 
im Jahresmittel stimmen beide Stationen bis auf o,8o fast mitemander 
ilberem. 

Urn so groBere Bedeutung gewinnen deshalb d1e a b so I u ten 
Temperaturen. Ihre Maxima in der Kolonie werden naturhch 1m 
allgemeinen in den warmsten Monaten auftreten, also gegen Ende der 
groBen Trockenzeit, wenn die Insolation ihre W1rkung ungehmdert 
entfalten kann. Das absolute Jahresmaxrmum fallt deshalb meist m 
den Februar (r35, p. 265) Aber gerade d1ese Zeit emes klaren, wolken· 
losen H1mmels begunstlgt schnelle Temperaturwechsel Wenn die Sonne 
nicht scheint, herrschen die, Wie schon erwahnt, kuhlen Wustenwmde. 
Die Zeit der absoluten Maxrma ist deshalb- eine an sich merkwurdige 
Erscheinung - auch die Zeit der absoluten Minima. Letztere fallen 
in die Monate Dezember his Februar, also oft m den gleichen Monat 
wie die Maxima. Dte dabei beobachteten Temperaturen ze1gen gleich
falls wieder den Unterschied zwischen Kusten- und Kontmentalkhma. 
Maxima und Minima klaffen nach dem Innern zu immer weiter ausein- 1 

ander Wahrend an der Kilste nur H1tzegrade von 30° (im Sudwesten) ; 
(70, p I35) his hochstens 32,8° (Accra) (ug, p. 29) erreicht werden, 
steigen sie im Innern auf 37,6° (Salaga am 24 Marz r8g3) (r2r, p. 524) 
Analog verhalten sich d1e Minima In Elmina geht das Thermometer 
auf r6,5° (r28, p. 43), in Accra nur auf r8,3° herab (r5g, p. 29), wahrend 
in Salaga Temperaturen von I3,8°, ja von r2,4° nicht selten smd (r2r, 
p 524). 

D1e mittleren j ahrl~chen E xtremdlfferenzen zeigen freilich 
bedeutend niedrigere Werte. Die Zahlen sind fur Ax1m 7,r0 {38, p. rzo), 
fur Sekondi 6,g0 (38, p I2I), fur Cape Coast 6,r0 (38, p r23), fur Accra 
7,7° (38, p. I22), fur Kwitta 7,0° (38, p I24), fur Aburi 5,9° (38, p I25), 
fur Coomassie 8,6° (38, p. r27) und fur Gambaga g,2° (38, p. I30) Auch 
bier tritt der Unterschied zwischen Kusten- und Innenstationen m den 
hoheren Werten fur Coomassie und Gambaga stark hervor, die niedrige 
Zahl von der 30 km von der Kuste, am Steuabhang des Gebirges ge· 
_legenen Station Aburi erklart sich lokal aus den dort auftretenden 
Steigungsregen. · 

Oberbhckt man das bisher Gesagte, so sind zwei Erscheinungen 
fur die Temperatur des Gebietes wesentlich, namhch eme sehr gro13e 
Emheitlichke1t in den Mittelwerten und eine Differenzierung in den 
Tagesschwankungen. Wahrend jene sich im allgememen ~ur das ganze 
Gebiet gleich bleibtn - geringe Abweichungen nach oben und unten 
lassen stch meistens lokal zwanglos erklaren -, zeigen diese sowohl 
pos1tiv wie negativ eine starke Zunahme nach Norden. Infolge der 
kontinentaleren Lage der Innenstationen, die gro13ere Extremdrlferenzen 
mit sich brmgt, 1st diese Zunahme der Tagesschwankungen normal und 
war zu erwarten. Dagegen ist in der Gleichheit der Mittelwerte an den 



Kusten- wie Innenstationen offenbar der Einflull des Bodenrehefs eli
mimert; denn da das Gelande nach Norden ansteigt, wilrde eine Tem
peraturabnahme an sich das Gegebene sein. Da sie nicht eintritt, ·so 
hegt rein theoretisch, wenn auch nicht praktisch, erne Temperatur
zunahme nach Norden vor, d1e auch bei emer Redukhon der ·Tempera
turen auf Meeresniveau zutage tritt (no, p. ISO; 2S, II, 1, p. 73). Sie 
findet ihre Begrundung darin, dall das Gebiet im Norden fast an das 
Httzezentrum der nordafrikanischen Wustentafel grenzt und dem bier 
we1t nach Norden ausgebuchteten thermischen Aquator nahegerilckt 
ist Praktisch wtrksam w1rd sie in den Tagesschwankungen, die kon
tmentaler sind als.es die Lage verlangt und infolgedessen eine Heran
ziehung aer Hohenlage zur Erklarung bedurfen. Die Beobachtungen 
alterer Re1sender, w1e Isert (32, p. 28S; vgl auch Anh. p. VII) und 
Schanz (57, p. 2II), die es im Gebtrge kilhler fanden als an der Kilste, 
smd deshalb trot~ der gle1chen Mittelwerte richtig. 

2. Luftdruck und Wmde. 

Die Wmdverhaltmsse der Kolonie smd bueits im einleitenden kh
matologtschen Abschmtt skizz1ert worden, da sie einen wesentlichen 
Emflull auf d1e Jahreszeiten ausuben. Als die Kolome beberrschend 
erw1e~en s1ch der aus dem trockenen Nordosten kommende Harmattan 
und der feuchte, vom Meere heremwehende SW-Monsun. Andere 
Wmde treten demgegenuber stark zurilck. Ander Kuste vermag zwar 
der NW-Wmd, w1e dte Tabelle 2 von Chrishansborg zeigt, mit 30% 
emen erhebhchen Anteu zu behaupten, aber da dieser Anteil im Innern 
(stehe d1e Tabelle 3 von Salaga) auf 4% sinkt, so erweist er sich als 
lokal Dte Wmdverteilungen rm einzelnen mogen folgende Tabellen er
l<iutem: 

Tabelle 2 1). 

Christians borg 
(Dezember bis Februar.) 

N NO I 0 so I s 1 sw 1 vr 1 Nw 

% % I % % I 0' 
!o l%1%1% 

I I I 2 I I I 6z I 3 1 30 

Tabelle 32). 
Sa lag a. 

(Dezember bis Februar.) 

N NO 0 so s I sw I w \NW 

% % % % % I% I % I % 
13 16 IS liZ 28 I 6 I 6 I 4 

1) 38, p 115 1
) 135. p. 205, 
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Aus den Luftdruckverhaltnissen der Kolonie smd dtese Er
scheinungen nicht zu erklaren Ihre Konstanz fiel schon Isert (32, 
Anh. p. VI) im Jahre 1788 auf Zusammenhangende Beobachtungen 
liegen allerdings nur von der Kuste vor Aus den nordlichen Tellen der 
Kolonie fehlel\ s1e vollstandig Auch Krause (135, p 195) konnte m Er
manglung von Instrum~nten keme Beobachtungen uber den Luft
druck in Salaga anstellen. D1e Beobachtungen der Station Btsmarck
burg im Innem Togos, dte dte gleichen kbmatischen Verhaltmsse zeigt, 
erweisen indes, daB von der Kuste bis etwa zum 8. Grad nordl. Bre1te 
die gleichen Luftdruckverhaltnisse herrschen Ste konnen mfolgedessen 
h1er herangezogen werden. Fur dte jahrliche Vertellung des Lu ft-
drucks ergibt sich daher folgendes Bild: • 

Tabelle 4· 

Orte I Jan.jFebr !MarziApnll Ma1!Juni j Juli !Aug !Sept jOkt.,Nov iDez I Jahr 

Elmma') 758,7 758,2 758,0 758,2 759,0 760,5 761,6 761,5 760,6,759,5,758,7 758,8 759.4 
Cbn-
stJans- 758,5 757,9 757,6 757,8 758,8 760,4 761,3 760,9 759,9,759,0 758,5 758,2 759,1 
borg•) 

B="•ck- 699,0 699,3 698,3 698,7 699,3 701,0 701,5 701,1 701,1700,51700,1 699,7 700,3 g) 

Den geringen jalrrlichen Schwankungen gleichen durchaus dte 
im Monatsmittel, dte fur Elmina und Christiansborg vorliegen und 
fiir Bismarckburg im wesentlichen als gleichlautend angenommen wer
den konnen. 

Tabelle 5· 

Orte lJan.,Feb.:IMarziApriljMaljJunijJuh jAug jseptjOkt.,NovjDez /Jahr 

ElJIUDa&) ,5.9' 14'814.814'414·414'213'313,614·1 I 4.0 14'614'918,! 
~!~~ 5,8 5,8 5,7 5,5 5,2 5,5 4,9 5,8 6,4 5,6 5,5 6,3 10,1 

Ganz analog verhalten s1ch die taglichen Schwankungen, w1e 
sie' in Christiansborg beobachtet wurden. 

Ort 

Chn
strans

'borg•) 

Tabelle 6. 

I I I I I ' I I I I I I I I 2,7 : 2,6j 2,6,2,6 I 2,4,2,1 2,2 2,5 2,9 2,6 2,5 2,5 jz:5_ 

In relativ engen Grenzen bewegen. s1ch schheBlich auch d1e ab
soluten Extreme.• Es wurden in Christiansborg als hocl}ster Luft
druck 765,1, ~ls niedrigster 753,2 mm abgelesen, dte D1fferenz betragt 
demnach also nur 11,9 mm (128, p. 44). 

Det Verlauf dieser Kurven schheBt sich naturgemaB denen der 
Temperatut aufs engste an. Die Monate des niedrigsten und hochsten 

1) 128, p. 44; eb. 99, p g; 47, p 29. ") 128, p 45; 99, p. 9- 3) 47~ P 29. 
") 128, p. 44· •) 128, p. 45· 6) 128, p 45· 



Luftdrucks, der :Marz und der Juh, entsprechen den hochsten und 
medrigsten Tcmperaturen oder gehen ihnen doch unmittelbar voran, 
stehen also stets am Beginn oder am Ende eines Witterungsumschlags, 
den sie freihch mit Ihrem germgen AusmaB nicht allein erklaren kon
ncn Zu verstehen smd sie VIelmehr als letzte schwacN! Auswirkung 
von aul3erhalb der Kolome hegenden starkeren Extremen, dem nord
afnkamschen Hochdruckgebiet ilber der Sahara und dem sildatlan
ttschen 1\faxmtum uber dem 30 Grad sudl Breite. D1e Zwischenlage 
zwischen heiden verleiht der Kolonie den Charakter einer barometn 
schen Ausgle1chszone mit stark konstanten Luftdruck- und dement-
sprechenden Wmdverhaltnissen · _ 

Der das Innere der Kolome beherrschende NO- Passat, in 
semer extremsten Auspragung vom Oktober bis :Mai als Harmattan 
bekannt (n8, p. 26), 1st eine Folge des uber der nordafnkanischen 
Wustentafellagernden Maximums, dessen Hohe nach Norden bestandig 
zummmt - 1m N1gerbogen erre1cht es bereits 760 mm1). Als trocke
ner Landwmd 1st er von starken Temperaturgegensatzen und Staub
entwicklung begleitet Wahrend er in den Northern Territories noch 
auBerst heftig weht (179. Dez rgn), mmmt seine Starke nach Suden 
mit der Annaherung an das EinfluBgebiet des sildatlantischen Maxi
mums stand1g ab, b1s zur Kuste selbst vermag er nur selten durch
zubrechen. Dort herrscht vielmehr bereits der SW-Monsun (127, 
p 370; 128, p 43) Unter 30 Grad sudl. Breite entwickelt er sich als 
SO-Passat aus dcm sudatlantlschen Hochdruckgebiet von 765 mm 
(vgl. 59. p 208/209, Tafel XXI), biegt nach Oberschre1tung des Aqua
tors nach Nordosten urn und bestre1cht die Kuste als SW-Wmd 
Verstarkt wird er bei Tage durch lokale Emflusse, da dann d1e starkere 
Erwarmung der Luftsaule uber dem Kontment aspiiierend auf die 
kuhlen atlantischen Luftmassen einwirkt und Luftbewegungen erzeugt, 
d1e dem Monsun gle1chgerichtet smd (r, p. 165

1
; 44, p. 17) Bei Nacht frei

hch verursacht d1e dann schneller abkuhlende Landmasse das umge
kehrte Phanomen, und gegenuber dem so aufkommenden NW-Wind (128, 
p 43) vermag sich die sudwesthche Luftstromung nicht zu behaupten. 

Der charakterisbschste dieser Wmde ist der Harmattan. Wenn 
er auch nur selten bis an die Kuste vorstoBt, so erregte er doch schon 
fruh die Aufmerksamkeit der dort wellenden Europaer. Die Harmattan
tage setzen gewohnhch im letzten Dnttel des November ein, haufen sich 
b1s m den Januar, wo sie am starksten auftreten, und klingen dann im 
Februar und Marz allrnahhch aus Die Beobachtungen von Christians
borg zcigen das deuthch Die Station hat 1mDurchschnitt imNovemberr, 
tm Dezember s. im Januar 10, Im Februar 2 und im Marz I Harmattan
tag (128, p 43) Ganz analog hegen d1e Verhaltnisse im Innern, nur daB 
bier an Stelle tageweise sich vollziehender (92, Gold Coast, 1902, p. 47) 

1) Der mednge Wert von B1smarckburg m1t 6gg,o mm im Januar WU'd be
dmgt durch d1e hohe Lage d1eser Beobachtungsstabon (710 m Meereshohe). Dem
zufolge 1st dort der Luftdruck das ganze Jahr uber mednger als an der Kliste 
und m der befer hegenden Umgebung. · 



Durchhruche des \Yindes oft wochenlang andauernde Penoden treten. 
Anfangs- und Endtermine hleiben indes nach Krause (135. p 217) d1e 
gleichen. Harmattantage im l\larz und noch mehr im Oktober smd in 
Salaga selten. Die voile Kraft entfaltet der \Vmd, wie schon bemerkt, 
erst im Januar. Er kann darm wochenrang wehen. Krause (135, 217) 
heohachtete eine Periode, die vom 13 his 23. Januar und dann Wieder 
vom 27.}anuar his 16. Fehruar 1894 andauerte. ~aturgemaB behalt wah
rend solch Ianger Zeit der Wind nicht immer die gleiche Starke Als 
Regel gilt, daB er gegen 8 bam zu schwellen anfangt, am spaten Vor
mittag seine groBte Starke erreicht und Sich dann am ~achmittag 
ahschwacht, so daB gegen Abend Windstille oder fast Wmdstlile em
tritt. Dieses An- und Ahschwellen erfolgt mcht allmahhch, sondern 1n 
einzelnen StoBen, deren jeder von einer Temperaturerhohung - m 
Salaga betragt sie wenig uher }'2° C - hegleitet ist. ~ach dem StoB 
sinkt die Temperatur_ wieder zwilck (135. p. 216). 

Als ausgesprochener \Vustenwind ubt der Harmattan an allem, 
worauf er tnfft, seine dorrende Wirkung aus (I, p. 16]jx68), am stark
sten natirrlich in den nordhchen Savannengehieten, deren an sich 
trockenes Grasland zur Zeit seines \Vehens noch abgebrannt wird und 
schon dadurch einen wtistenhaften Charakter erhalt, schwacher im 
feuchten Urwald und noch schwacher ari der Kuste, wo die mit Wasser
damp£ gesatti~te Meeresluft immer von neuem ausgleicht. In den Pro
zentzahlen der Dunstspannung kommt dies deutlich zum Ausdruck. 
Krause (135, p 366} heohachtete in Salaga am 19 Fehruar 1893 2 h pm 

eine Psychrometer-Dilierenz von 19°: das trockene Thermometer 
zeigte 36,3°, das feuchte 17,3°. Das entspricht einer relativen Feuch
tigkeit von nur 7% (121, p. 525). An der Kiiste werden solche Extreme 
bei weitem nicht erreicht. Die mittlere relative Feuchtlgkeit an Har
mattantagen halt sich in Christianshorg urn Mittag auf 47% und smkt 
damit urn 27% unter das Mittel dieser Stunde (128, p. 43; 25, II, I, p. 72), 
an Extremen beohachtete Daniels am 5-Januar r86o urn II h a m 

31% (128, p. 43; 25, II, 1, p. 72; r6o, p. 784),1\Iahly am 2 ]anuar 1884 
33%. Bourke (88, p. 26} im Januar 1874 in Accra sogar nur 27~~ (99. 
p. 32). Die austrocknende \Virkung so niednger relatiVer Feuchtigke1t 
zeigt sich hesonders an holzernen Gebrauchsgegenstanden, aber auch 
Tiere und Menschen, von der Vegetation gar mcht zu sprechen, haben 
stark darunter zu Ieiden. , • 

Die extreme Trockenheit hraucht nicht ein Kennzeichen aller Sta
dien des \Vmdes zu sein. Sie kann sich vielmehr erst allmahhch ent
wickeln, so daB der aufkommende Nordost zunachst sogar feuchte Luft 

- heranffihren kann. Begleitet ist diese Erscheinung stets von einem 
Steigen des Barometers, das mitunter ganz betrachtlich sein kann (99. 
p. 39; 30, p. 25). Dies hirgt zugleich die Erklarung in sich. Der Har
mattan als Bote eines sich rasch nach Siiden hewegenden Maximums 
muB die feuchten Luftmassen nordhch des Beobachtungsortes vor sich 
herschiehen, ehe er trockene \Vusterliuft heranfuhren kann. Aus dem 
gleichen Grunde kann umgekehrt· der vom Meere her wehende Sudwest 



m den ersten Stadien semes Aufkommens trocken sein, ehe m1t der An
kunft feuchter :Meeresluft der Normalzustand erreicht wrrd (99,, p. 40). 

Diese Schwankungen des Barometerstandes und des Feuchtig
kettsgchaltes der Luft, dte den Wmd begleiten, wirken naturlich auch 
auf seme Tempera tur zuruck. Dte Frage, ob der Harmattan ein 
kalter oder em warmer Wind sei, isvrnerkwurdigerweise lange strittlg 
gewesen und von den verschiedenen Beobachtem ganz verschieden, ja 
sogar vom gletchen Beobachter verschieden beantwortet worden. Dam
pter (13, II, p. 49) und Dapper (14, II, p. go) bezeichnen ibn als kalt, 
\Vmterbottom (72, p. 56) bei ein und derselben Schilderung einmal als 
kalt, emma! als warm. · 

Exakte Temperaturmessungen versuchten zuerst Daniels im Ja
nuar und Februar r86o, spater Krause in Salaga und die Stationsle1ter 
der Statwn Btsmarckburg, deren Resultate v Danckelman auswertete. 
Daniels (99, p 38) fand in Elmina an vier Harmattantagen des Januars 
186o eine mtttlere Mimmumtemperatur von 20,5° gegen 23,7° im Mo
natsmittel Die Zahlen fur das Maximum waren 28,6° und 29,0°. Am 
20. Februar 186o beobachtete er 22,90 gegen 24,8° und 30,8° gegen 
29,4°. Danach scheint der Harmattan ein kalterer Wmd zu sein, wenn 
seme Maximumtemperaturen auch gelegentlich uber das mittlere Ma
XImum hmausgehen konnen. Zu ganz ahnhchen Resultaten kam Krause 
in Salaga. Er fand die Temperatur bet Harmattan morgens und abends 
mcht unwesentlich niedriger (3,2° und 2,3°) (135, p. 219j220), in den 
!lhttagsstunden etwas hoher (1,1°) (135, p. 219/220), im Tagesmittel 
urn 1,5° (135, p. 219/220) kalter als an harmattanfreien Tagen. D1e 
Kuhle gehort deshalb nach lhm neben der Trockenhett der Luft zu den 
charaktenstischen Begle1terscheinungen des Wmdes (135, p. 218; vgl 
auch 91, p 197; 107, p. 345) 

Diesen zwe1 Beobachtern stehen v. Danckelmans Folgerungen schroff 
gegenuber Er w1es auf die Verhaltnisse der Station B1smarckburg hin, 
dJC bel Harmattan bereits urn 6ham cine urn _0,4°, urn 2hpm eine urn 
2,0°, urn ghpm eme urn 1,0°; im Mittel eine urn 1,1° hohere Temperatur 
hat als an den ubrigen Tagen (99, p. 35) Der Harmattan verdient des
halb nach ibm d1e Bezeichnung eines kuhlen Windes durchaus mcht. 

Man wird fre1hch v. Danckelman entgegenhalten mussen, daB die 
hohe Lage der Statwn Bismarckburg (710 m) eine bedeutend niedrigere 
Mitteltemperatur als dem umgebenden Lande und insbesondere Salaga, 
das nur 170m hoch hegt, verletht Der aus dem medrigen Norden rasch 
auhte1gende Harmattan vermag sich, wenn er auch s1cher emen groBen 
Tetl semer Warme verhert, diesen geringen Temperaturen doch nicht so • 
schnellanzugleichen und ist deshalb, wenn auch ansicla ein kuhlerWind,in 
Bismarckburg noch immer warmer als die M1tteltemperatur dieses Ortes. 

Einfacher zu klaren, weil auf gefuhlsmaf3Jgen Beobachtungen 
beruhend, sind die Wtderspruche der alteren Beobachter. Als aus
gesprochener Trockenwind, dem der Schutz warmeresorbierender Feuch
tJgkeit und vor allem der Insolatwnsschutz durch Wolken fehlt, 1St er 
den taghchen, durch die Sonne verursachten Temperaturveranderungen 
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besonders stark ausgesetzt Es wurde bereits bei der Betrachtung der 
Temperaturverha.Itmsse darauf hingewiesen, daB die Zeit seines Wehens 
auch die Zeit der stiirksten Temperaturschwankungen ist, daB beide, 
Jahresmaximum und -minimum, m seme Periode fallen konnen. In
folge dieser groGen Abhangigke~t von der Temperatur und damit vom 
Sonnens~and wird er von unges~ulten Beobachtem am Morgen und 
am Abend IeiGht als kilhl, am l\Iittag als warm empfunden (22, p. 275 ) 
In der Tat erwe1sen ja auch die Beobachtungen von Krause, daB die 
Tagesrnittel der Harmattanantage morgens und abends negativ, mittags 
positiv 'von den l\Iitteln der ubngen Tage abweichen, daB Sich m1thm 
eine bedeutend groBere mittlere Schwankung erg~bt (1892- 1894 in 
Salaga 13,6° gegen 9,4° [135, p 220]). Absolut betrachtet bleiben frei
lich auch diese Schwankungen sehr gering, und Hanns Ansicht, daB der 
Harmattan auf die mittlere Temperatur fast keinen EmfluB habe, be
steht deshalb mit einem gewissen Recht (25, II, I, p 72; I28, p. 43) 

DaB Sich diese Kontrastwirkungen nicht voll entfalten konnen, 
liegt an einer weiteren charakteristischen Eigenschaft des Harmattan, 
an seiner Staubhihrun'g. Diem der Luft schwebenden Staubteuchen 
ersetzen dadurch, daB sie \V anne aufsaugen und Iangsam Wieder ab
geben, z. T. den Feuchtigkeitsgehalt. In der Dichte seiner Staubfiih
rung- bewahrt der Harmattan eine starke Konstanz (n8, p 24). die 
nur bei den sehr selten auftretenden plotzlichen Regen oder Gewittem 
herabgemildert wird. Sie wird mit dem Stiirkerwerden des Windes all
mahlich erreicht und klingt nach emiger Zeit ebenso Iangsam wieder 
ab. Ander Kilste und irn Urwaldgeb1et ist sie naturgemaB schwacber 
ausgebudet als irn Innem (I, p. I66). 

Die Frage nach der Herkunft und Zusammensetzung dieses 
Staubes ist gleichfalls sehr verschieden beantwortet worden Gruner 
(u8, p. 7) wies auf Farbenunterschiede bin und lokalisierte eme weiB
graue Tonung irn Savannengebiet, eine rotgelbe in den Lateritzonen. 
Es handele sich bei den Dunsterscheinungen lediglich urn die von den 
trockenen, mit spiirlichem, verdorrtem, haufig sogar abgebranntem Gras 
bedeckten Boden aufgewirbelte Staubschicht, welche von dem wehen
den Harmattan zwar schwebend in der Luft gehalten, keineswegs aber 
weitergehihrt .werde. l\Iischlich (n8, p IS) streitet dem Wmde iiber
haupt jede Fahigkeit ab, groBere Staubrnassen uber weitere Strecken 
mit sich zu filhren und halt eine Herkunft des Dunstes aus der Sahara 
fur absolut ausgeschlossen (u8, p. I6).. Krause (I35, p. 215; vgl. auch 
36, p. gi; 6, p. 129; I69, p. 470) nahm dagegen ohne wei teres an, daB 

• die Hauptmasse des Harmattanstaubes aus der Sahara stamme. DaB 
dieser Dunst sich 'fahrend seiner \Veiterbewegung nach Suden aus den 
Landstrichen, die er uberstreicht, fortwahrend erganzt (vgl. I6g, p. 470), 
ja daB vereinzelt in den untersten Luftschichten die eben aufgenommenen 
Staubmassen den saharischen a.nQuantitat uberlegen seien unddarnitdem 
Ganzen eine lokale Tonung verlelhen konnen, ist damit wohl vereinbar. 

Den positiven Beweis fur die uberwiegend saharische Herkunft 
des Staubes erbrachte denn auch v. Seefried durch die Untersuchungen 



von Staubproben, die er mit einem Staubsaugeapparat in Sansane-Mangu 
und auf dem Djepeunberg in Togo der Luft entnahm. Als Haupt
bestandtelle des Dunstes fand er Trilmmer von Diatomeen, also Kiesel
algenpanzer. Unversehrte Exemplare waren verha.I.tnismaBig selten 
und sch1enen Sil.Bwasserformen, wie Cyclotella und Melosira, anzu
gehoren D1ese Zusammensetzung des Staubes weist bel der Richtung des 
Wmdes notwend1g auf d1e Sahara und die ihr sudlich vorgelagerte Ober
gangszone des Nigerbogens; denn nur dort sind ausgedehnte alte Meeres
boden und weite Sumpfe, welch letztere die Voraussetzung fur die 
ExlSienz von Sudwasseralgen bilden, in ausreichendem MaBe vorhanden. 

Gegen d1e Kuste zu verliert der Harmattan auch in den Monaten 
~emer Hauptkraft, wie schon bemerkt, immer mehr an Intensitat, an 
s1e selbst vermag er nur vereinzelt heranzutreten. Dort herrscht als 
hauflgster Wmd der SW -Monsun. Seine Herkunft als Auslaufer 
des nach Oberschreitung des Aquators nach Nordosten gedrehten 
SO-Passates wurde schon erortrrt. Der Riickzug des saharischen 
Maximums im Nordsommer nach Norden und die starke Erh1tzung der 
Sahara in dteser Zeit lassen ihn dann tiefer und intensiver in das Innert' 
des Landes emdringen, als umgekehrt der Harmattan an der Kiiste 
wirken kann. Er ist deshalb, wie d1e folgende Tabelle (7) der herr
schenden Wind.richtung vom Marz his November zeigt, auch in Salaga 
und B1smarckburg mit einem sehr groBen, in Christiansborg an der 
Kuste naturhch m1t einem ilberragenden Prozentsatz beteiligt. 

Orte 

Christians borg 1) 

Salaga 2) 

B1smarckburg8) 

Tabelle 7· 

Monate 

Marz bisMai 
Juni bis Aug. 
Sept. his Nov. 

Marz his Juni 
Juli his Aug. 

Sept. bis Nov. 

Marz bisMai 
Juni his Aug. 
Sept. bis Nov. 

IN INoj o jS6j s jswl WjNW 
% % %,% %% %% 
I - - I 2 67 5 24 
- - - - 3 75 8 I4 
- I - I I 75 4 I8 

2 2 4 6 33 4I 7 5 
I I 2 4 26 43 I4 9 
2 8 7 7 32 30 8 6 

6 4 7 8 I9 27 I9 10 
3 2 I .4 7 25 38 20 

9 37 I4 5 4 6 II I4 
Semen Namen Monsun tragt dieser sich nur auf die unteren Luft

schichten beschrankende (66, p. I27; 82, p. I9) Sildwestwind eigentlich 
zu Unrecht; denn auch in der Zeit von Dezember his Februar verschwin
det er nicht - er macht dann in Christiansborg noch immer 62% (38, 
P IIS), ja in Salaga noch 6% (135, p. 205) aller Winde aus -, so daB 
von einer Umkehr, wie sie der Begriff Monsun verlangt, nicht die Rede 

1) 38, p. 115. 1) 135, p. 205. S) 99, p. 7• 
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sem kann. DaB er in diesen Monaten m Chrisbansborg mcht allem 
durch den tagbchen Wechsel von Land~ und Seewmden hervorgerufen 
wird, "Zeigt eme Zusammenstellung von Supan, der die Temperaturen 
der Station mit denen des Atlantischen Ozeans verghch. Es ergab Hch 
im M1ttel fur den Dezember 0,8°, fur den Januar o,g0 , fur den Februar 
1,5° WarmeuberschuB des Landes gegenuber dem Ozean (66, p 128). 
Er ist freilich in diesen Mona ten am schwachsten (25, II, I, p 71; 59. 
p. 232). Erst im April beginnt er anzuschwellen und kraftiger in das 
Hinterland einzudrmgen. v. Fran~01s (no, p. 151) konnte 1hn wah~ 
rend der Monate April his August noch unter dem II Grad nordl Breite 
im Grussilande als ausschheBhchen Wind beobachten. Er weht dort 
am intensivsten jn der Anfangsperiode seines Auftretens Ander Kuste 
tntt das Maximum seiner mittleren Starke spater, im Juli his September 
{61, p. 440), ein, wenn das Monsungebiet seme gro/3te Ausdehnung 
nacli Norden blS zum 12. Grad nordl Breite_erlangt hat (61, p. 74) 
Dann schwillt der Wind oft his zu doppelter und drelfacher Starke an 
(44, p. 17), und d1e Brandung wird so heftig, da/3 eme Landung oft 
12-15 Tage unmoglich ist (70, p 177). 

Gegenuber dem Harmattan und dem SW-Monsun tntt der dntte 
der Hauptwinde des Gebietes, der Nordwestwmd, stark zuruck. 
Seine Beschrankung auf die Kustenzone kennze1chnet ibn als aus
gesprochenen Lokalwind. Er ist der Landwind der Windperiode mner
halb von 24 Stunden und ghedert sich als solcher dem taghchen Wind
wechsel der gesamten westafnkanischen Kuste ein. In der Nacht auf
kommend, wird er bereits gegen, 9 ham durch WSW~, spater durch 
SW-Winde abgelost, halt sich aber meistens auch wahrend der Mo
nate Juli bis September, also zur Zeit des starksten SW-Monsuns 
(170, p. g, rg, 21, 23, 33, 35, 43, 45 u 47). Gegen das Innere 
zu-verschwindet er rasch oder hat doch, wo er auftntt, andere Ursachen. 
Praktische Bedeutung gewinnt er fur die Kuste nur dadurch, da/3 er 
wahrend der Nacht die Tageshitze auf das Meer hmausweht, abcr gegen
iiber dem SW-Monsun als Regenbnnger tntt dieses Moment zuruck. 

3· Niederschlage. 
Bringt der SW-Monsun die feuchte Luft ms Land, so wird dte Kon

densation ihrer Feuchtigkeit zu Regen einmal durch die Sonne, dann 
durch lokale Ursachen, in erster Linie durch die Bodenformen, bewirkt. 

Die Lage des Gebietes zur schembaren Sonnenwanderung ist cha
rakt~risiert durch seme Langserstreckung nordlich des Aquators bis m 
die Nahe des nordlichen Wendekreises Die Sonnenkulrninatwnen 
treten dadurch zwar in allen Teilen des Landes zweimal em, aber 1m 
Norden folgen sie rascher aufeinander als im Suden. Die durch s1e 
verursachte Auflockerung der Luft ist zudem dort; fern vom Aquator, 
weniger intensiv als bier. AuBerdem 1st der Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft, weitab von der See als der Feuchtigkeitsbasis des SW-Mon
suns, geringer. Die entstehenden Zenitalregen rucken deshalb einmal 
im Norden zeitlich naher zusammen, so daB es zur schroffen Auspragung 



cmcr trockcnen Interzemtalzeit mcht kom.men kann, zum anderen sind 
s1e weniger ergH:big als im Suden DaB auch hier, trotz der langeren ' 
Periode zwischen heiden Sonnenkulminationen, der Niederschlag nicht 
ganz aussetzt, hat lokale Gninde Der auf die Kuste auftreffende 
SW-Monsun wird zum Ansteigen gezwungen und entladt sich in 
Stc1gungsregen. Das allgemeine Bud der Niederschlagsverhaltmsse, 
das sich naturhch orthch vielfach modifiziert und kompliziert, ist also 
folgendes · em allmahliches Zusam.menrucken der heiden Regenzeiten 
nach Norden, verbunden mit emer Abnahme der Gesamtregenmenge. 

Die Niederschlagsmessungen der Goldkiiste sin4 im Zusam
menhang mit denen ganz Oberguineas und des Westsudans neuerdings 
von Niehoff zusam.mengestellt uqd auch in einer Niederschlags- und 
Vegetatwnskarte verwertet worden (148, Karte III) Es ergibt sich 
folgendes Bild (q8, p 355-358): 

Tabelle 8 (nach Niehoff). 

Geog~aph1- ~ Geographtsche See- Dauer der Normalmtttel 

Name der hohe Beobachtung fur em Jahr 
sche Brette Lange der Penode 

Statton 
, I " I 0 1'1"12'; 

ca 1901-1912. 
0 m Jahre Monate sn mm 

Half Asem 5 5 - 2 55 -\w 5 7 6 2320 
Ax 1m 4 54 - 2 I2 -W 20 I4 - 2148 
Tarkwa 5 20 - 2 - -:w IOO s .- 2000 
Jemma I 7 54 - I I 43 -IW 3SO 7 s I840 
Oboase I 

6 _lw I8o6 I I2 - I 42 200 2 -
Akwantamara I 6 3 35 2 49 Iolw ISO ·7 A I8oo 
Begoro 1 6 23 - 0 23 - w SIS I - (I6oo)l) 

I Coomassie 
1 

6 43 - I 38 - w I8o II ~ ISOO 
Abehfe 

i 6 47 - 0 52 - w S50 r 17 (I5oo) 1) 

Kintampo I 8 4 - I 40 - w 36S 2 2S I42S 
Senkye i (Senchi) I 61 IS - 0 41- () so 6 71 I398 
Krachi I 

714S - Ol s w 6o 7 3 I320 -
I 

2 i 20 Suny am I 7 2I - - w 250 4 5 1255 
Gambaga i IO 30 - 0 2S - w 4IO 12 - 'IIS4 
Salaga 

1 8 33 30 0 30 - w 170 2 s (nso)l) 
A bun 5151 - 0 II - w 470 24 20 II12 
Sekondi 

I w Io8o 41S8 - l 4S - IS 9 -
Tamale I 912S - 0 40 - w 250 4 6 IOSO 
Elmma sl 5 - I 20 - w I8 2 - (900)1) 
Cape Coa~t Sf 9 - 0 so - w 20 q. - 830 
Ada 5j47 - 0 37 - 0 3 9 I4 76S 
Accra I 5:20 - 0 4S - w 20 27 - 706' 
Chnstiansborg s i36l- 0 IO - w 20 9 3 (700)1) 
Kwitta 5,56 - I I - 0 3 I4 - 58s 

1) Emgeklammerte Zahlen schatzungswetse. 
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\Vie aus dcr Tabelle ohne weiteres ersichtb.ch ist, smd die Be
obachtungsstationen ziemb.ch ungleich vertetlt. Den zwolf Kusten
oder doch wenigstens kustennahen Stahonen stehen nur zwei 
in den nordlichen Teilen der Kustenkolonie, Sieben in Ashanti und gar 
nur drei in den Northern Temtories gegenuber. An emzelnen Punkten 
ist zudern nur so kurze Ze1t beobachtet worden, daB ein l\ltttelwert 
nur schatzungsweise angegeben werden kann Irnmerhin aber spiegeln 
rue Zahlen ganz gut die eingangs sktzzierten Grundzuge und die dort 
angedeuteten lokalen Abweichungen. 

Es lassen sich funf Haupt- und zwei Un tergruppen erkennen, 
welche landschafthch begrenzte Niederschlagstypen darstellen Die 
Stationen Half Aseni, Axim und Tarkwa rrnt uber 2000 rnm Nieder
schlag liegen nahe beiemander im \Vestteil der Kuste und Ihrem un
mittelbaren Hmterland. Ihnen schlieBt sich landemwarts em Gebiet 
von 1500-2000 rnm an, das im allgemeinen das westhche Ashanti um
faBt und durch die Stationen Oboase, Akwantarnara, Begoro, Coomassie 
und Abetrle vertreten ist. Nur Jemma ist aus Grunden, die noch zu 
erortern sein werden, nbrdhch vorgeschoben. Als dntte Hauptgruppe 
lassen sich die Stationen Sunyani, Krachi und Kintampo herausheben, 
die samtlich im Norden Ashantis auf einem Iangen, schmalen, der Gruppe 
Zwei angelagerten Stre1fen rmt 1250-1500 rnm Niederschlag hegen 
Weiter irn Norden lassen sich dann die Northern Temtories ,mit 1000 
his 1250 rnm Niederschlag und den Stationen Gambaga, Salaga und 
Tamale als eine Zone zusarnmenfassen. Aus dem Rahmen dieser von 
Sud nach Nord strebenden Entwicklung heraus tritt schhef3hch als 
letzte Gruppe der Ostteu des Kustenlandes. Er zerfallt in ein Litorale, 
das, von West nach Ost immer regenarmer werdend, mit den Stabonen 
Sekondi, Elrnina, Cape Coast, Accra, Christiansborg, Ada und Kwitta 
unter 1000 mrn bleibt, und in das unmittelbar dahinter aufsteigende 
Hinterland, das, wie die Stationen Aburi und Senchi zeigen, zwischen 
1000 und 1500 mm Niederschlag aufWeist. 

Diese Gruppierung zeigt, wie sich noch erweisen wird, deuthch 
den ausschlaggebenden EinfluB des SW-Monsuns. Die Tetle des 
I:andes, in die_ der Monsun am ersten und am ungehindertsten em
-ddngen kann, empfangen deshalb auch den starks ten N 1ederschlag 
Das gilt vor allern filr die von Westnordwest nach Ostsudost verlaufende, 
sich den SW-Winden dir~kt entgegenstellende Kuste von New
town bis Cape Three Pom ts. Das Gebiet starkster Beregnung um
faBt hier einen schmalen Streifen von 25-30 km Breite: die Lagunen
landschaften von Half Aseni und Axim, sowie die 1\Imendistrikte von 
Tarkwa und Wasso (38, p. ns; 142, p. 210; 166, p. 281). trppiger 
Tropenurwald bedeckt diese Landschaften, die nach Osten und Norden 
durch die niedngen Auslaufer des Goldkustengebrrges abgeschlosseil 
werden. Sie smd hoch genug, urn der 2000-mrn-Isohyete eine Grenze zu 
setzen, aber zu niedrig, urn die Kraft des in breiter Front hereinwehen
den Monsuns erheblich zu schwachen. Er streicht bier im wesenthchen 
ungehindert uber das Iangsam nach Norden anste,igende Hugelland 
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des westlichen Sudashan ti. Im Sudosten wird diese Ausbreitung 
durch d1e Bergketten des s1ch uber den Volta verlangemden Goldkusten
geblrges, d1e h1er der be1 Cape Three Points nach Ostnordost umbiegen
den Kuste etwa parallel laufen, unmoghch gem.acht. Im Nordosten 
stellt s1ch schhel3hch der Schichtstufenabfall des Kwahugebirges, durch 
starkcre Ste1gung auch starkere Regen erzwingend,rnit seinem zurWind
nchtung rechtwmkhgen Streichen in den Weg. Im Norden verhert 
endhch das immer flacher ansteigende Land die Kraft, ,den Monsun zur 
Abgabe grol3erer Regenrnengen zu zwingen. Nur urn Jemma erhebt sich 
das h1er nordhch streichende und allm.ahlich ausklingende Kwahu
gebirge noch emma! zu grol3erer Hohe (350 rn) und schafft somit in 
d1eser Gegend erne regenreichere Enklave mmitten trockenerer Gebiete. 
Es entsteht so em unregelmal3iges Funfeck von 2000-1500rnrn Nieder
schlag, m dem der Urwald allmahlich in die Graszone des Sudan dbergeht, 
und das nur in den Hohen beiJemrna emen nordlichen Vorposten hat. 

Nordlich der Urwaldgrenze tntt der Monsun dann, nun schon 
semer Hauptkraft beraubt, m die Mulde des Voltabeckens, dessen 
sudbcher, uber d1e ganze Breite der Kolonie sich erstreckender Teil 
s1ch gleichfalls als eine Niederschlagszone abgrenzen lal3t, Ihr nur sanft 
nach Norden ansteigendes Grasland hegt zwar grol3tentells 1rn Regen
schatten desK wahugebirges, befmdet sich aber 1mrnerhin noch zwischen 
den Isohyeten 1500 und 1250 rnm. Aber bere1ts Jensei~s des west-ostlich 
genchtetenLaufes des Black Volta in den Northern Territories rnacht 
s1ch trotz wieder gunstigeren, nach Norden ansteigenden Gelandes die 
Kustenferne gel tend Der Niederschlag smkt zwarnirgends unter IOoornrn, 
erreicht aber auch nugends, selbst an gunstlg gelegenen Stellen, rnehr 
als 1250 mm. Sogar das hohe Garnbagaplateau ernpfangt nur II54 rnrn 
Regen. Jense1ts der Grenze sinken dann d1e Zahlen rasch nach Norden zu. 

Ganz abweichend von diesern Bilde eines allmahlichen Smkens 
der Niederschlagszlffern von Suden nach Norden zeigt der Ostteil 
des Kustenlandes eme rapide Abnahrne einrnal von Nord nach Sud, 
zum andern von West nach Ost. Die gennge Beregnung der Kiisten
strecke von Cape Three Pomts uber d1e Grenze der Goldkiiste hinaus 
bis etwa zur Grenze Bntlsch-N1genens - von da an steigen die Zahlen 
Wieder und erreichen sehr bald betrachtliche W erte (Lagos 1827 rnm, 
Forcatos 3390 rnm, Akassa 4388 mrn) - ist schon den alteren Beob
achtern aufgefallen. Und zwar dies urn so mehr, als die Zone auffall1g 
schwacher N1ederschlage an der Goldkuste wemgstens nur sehr schmal 
1st: das nur 35 km von Accra entfernt hegende Aburi hat 406 mm mehr 
N1ederschlag als dieses (153, p 534). 

Die Schwierigkeiten, welche d1e Erklarung dieser Erscheinung b1etet, 
hcgen mcht m der Tatsache der Abnahme selbst, sondern in Ihrer In
tensitat. Dal3 eme Abnahme und weiterhm im Osten wieder eine Zu
nahme der Regenmengen stattfinden mul3, 1st an sich naturlich. Das Urn
schwcnken der Kuste bei Cape Three Points nach Ostnordost bringt sie 
m Lee des fast in der gle1chen R1chtung wehenden SW-Monsuns 
(Sg, p. 86) Ihr abermabges Umbiegen nach Ostsudost in der Gegt:nd 
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von Lagos setzt ste von neuem unmtttelbar dtesem \Vmde aus. Aber 
dtes verursacht nicht em Herabsmken der N tederschlagsztffern zu so 
extrem medrigen Werten, w1e s1e Accra mit 706 mm, vor allem aber 
Kwitta mit 585 mm aufweisen Die Erklarung gab Koppen (133, p 24 
bis 26). Er brachte dte etgentumhche Vertcilung dteser Regenmengen 
uber das Jahr- vom Dezember bis Apnl fallen 64%. vom Jum bis Ok
tober dagegen nur 16% der Gesamtregenmenge (133, p 25) - m Zu
sammenhang mit dem kalten Auftriebwasser vor der Kuste, das Slch 
ganz besonders m den spaten Sommermonaten bemerkbar macht und 
dadurch die Interzenitalregen 1m Hochsommer ganz verhmdert, die 
Entwic]dung det zwe1ten Zmttalregenpetiode aber stark schwacht 

Gegenuber diesen zwei Hauptfaktoren, dem ONO-Verlauf 
der Kuste parallel zur Monsunnchtung (44, p 22, 148, p 378 u p. 379, 
Textsktzze 2) und der regenmmdernden Wtrkung des kalten Auftneb
wassers, treten aile anderen Erschemungen als orthche Besonderhetten 
der einzelnen Stationen zuruck Dte starke Abnahme der Regenmengen 
hinter Accra erklart sich daraus, da.13 dte unregelma.l3tgen Bodenformen 
der Kuste von Cape Three Pomts bts zu dteser Station 1mmerhin noch 

, vereinzelte, wenn auch ma.13ige Steigungsregen zu erzwmgen vermogen 
Der hohere Wert von Ada w1rd verursacht durch das Vorspnngen des 
Voltadeltas an dieser Stelle, das demMonsun eme breite, wenn auch flache 
Front entgegenstellt, und durch das warme Su.l3wasser, das es m d1e See 
entsmdet, wodurch die Wukung des kaltenAuftntbwassers abgeschwacht 
wtrd. Dte gleichen Grunde erklaren umgekehrt den extrem niedrtgen Wert 
von K w1tta, das hmter dem Voltadelta verborgen, von d1eser Schutzlage 
nur Nachte1le hat. D1e hoh~n Werte der Stat10nen Abun und Sench1 
schhe.l3hch', die auf dem Rucken der Verlangerung des Goldkusten
'gebrrges hegen, drucken emfach dte Gebtrgslage dieser Punkte aus 

D1e Verhaltnisse des Ostteds der Kilste zetgen deuthch die Abhangtg
keit des Ntederschlagsquantums in der gesamten Kolome von dem SW
Monsun. Wo sein Antell als Regenbnnger auch nur zum Tell ausgesch'l-ltet 
Wlrd und mfolgedessen die stark von den- Luftdruckverhaltmssen be
stimmten Zenitalregen die Niederschlagsmengen allem bestreiten mussen, 
da zeigt sich ein deutliches Absinken der Nieder~chlagsztffern Darm ltegt 
ein schwerer Nachted fur die Kolonie begrundet. W1e aile Regenwmde, 
so ist auch der SW-Monsun m semerStarke und m sememFeuchttgketts
gehalt em sehr schwankendes Element. Krause (135, p. 240) be
zeichnet dte Ntederschlage deshalb als das regelloseste meteorologtsche 
Element. Die Abwetchungen von den Mitteln nach oben und unten 
konnen fur dte emzelnen Jahre sehr betrachthche Werte erre1chen 
Accra mit einem 27jahrigen Mtttel von 706 mm hatte im Jahre 1901 
908 mm, tm Jahre 1905 dagegen nur 333 mm Niederschlag (38, p n8) 

D1e Feststellung emes emtgerma.13en s1cheren Jahresmittels 1st bet 
derartig starken Schwankungen nur in langen Beobachtungsperioden 
moglich und zudeJI1 praktis~h nur von zwelfelliaftem Wert. Krause, 
der fur das Jahr 1893 m Salaga. 1668 mm Regen feststellte (135 p 240), 
nahm trotzdem. auf Grund semer reichen Erfahrungen als Mittel hoch-



stens 1200-1400 mm an (135, p ~45/246), und Ntehoff (148, p. 356) 
setzte es noch weiter, auf IISO mm, herab. 

Dtese starken Niederschlagsschwankungen treten, wenn man 
s1e uber d1e emzelnen 1\ionate verfolgt, naturgemaB noch stcirker hervor. 
Emige Bctspiele mbgen das ze1gen. In Cape Coast fielen im Mai 1906 
6ro mm, dagegen im Mai I903 nur 23 mm Regen, ebenso im Jnni I902 
559 mm, 1m Juni Igo6 aber nur 43 mm In Kwitta schwankte der Sep
temberregenfall zw1schen 240 mm im JaJrre IgOI und I,2 mm Igoz. 
A:\lm hatte 1m Jum I 90S I04I mm, I904 825 mm, Igoz 762 mm, Igo6 
sogar nur 228,5 mm Niederschlag (38, p II8). Da die Regen den Gang 
der Jahr(iszeiten und damit dte landwrrtschaftliche Produktion be
shmmen, so smd das auBerst ungunstige Verhaltnisse. Der Verlauf der 
jahresze1ten, thre Abhangigkett von den Zenitalstanden der Sonne und 
deren allmahbches Zusammenrucken 1m Norden ist bereits erortert 
"orden. D1e folgende Tabelle (9) der monatlichen· Regenmittel 
mag das im emzelnen erlautern 1). 

~arne 

der 
Statton 

Tabelle g. 

Bte:~;s~h- I Jan \Febr 1
1

Marz\Apnl\ Mai,jwull Jult\Aug-~Sept IOkt Nov Dez I Jabr 
zett 1 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Ax1m 1r8gs- I9I2 65 6II97 I76!3SSIS6slzw 6o ~4 142 I79 871zo6x 
Sekond1 11905- I9I2 49 25 45 .85l2ogiz76 95 28 6I 52 53 39 IOI7 
Elmma ji86o-I86z I 49l 48 8zi88)I7I 43 27 23 6o ~4 36 782 
CapeCoastii8g6-Igi2 23 261 s8 8siii90220 55 I8 27 49 6o 28 839 
Accra I888- I9I3 I8 32 43 Io5l146 I6S 36 IS 23 47 38 Ig 687 

Chri- II8zg- I834 
sbansborgi839-I842 27 551 37I43,I43 SI IO I7 44 I8 I7 n 575 

II8gs- 19oi 1 
Ada II gog- I 9I2 IS ~ 67 106 2Iyg8 32 3I 39 66 25 II 8o8 

K w1tta : I8g6- 1912 II 17 30 77,I05 I65 41 14 35 66 14 6 58 I 
Tarkwa 11907-1913 49

1

97II95202I220JII209 gOIJ7257IS8 8620II 
Begoro 1890, II 49 I40 209 2II 28 73 64 210 208 272100 IS75 
Aburi 11893-1913 25 ssl 9II35!148170Ioo 54 go14no2 42n53 
Sunyani 11908-1912 I212111o1 I46[150l159 I21 I44 I86 Ig8 46 2!1286 

Kmtampo1 8
1
9°

1 
I3 59 gi'I144'I99 186!172 II6·392 250 29 9 I66o 

1190 - 19II I I - I I I 
Coomass1e

1
1899- I913 IO 48III3

1
1s6

1
185

1

196!168 10I 195 I73 84 32 q6I 
Abehfe I 1889 47 20I90II43I68•240I162 62I49226n5 13I535 
Tamale ,19o8-I913 10 7 70 96 9II52I622III207 85 5 2Iog8 

1893 u. I7 I ' 
Salaga %~~~~ d. I41 54

1

130

1

169

1

157 I46 136 254 3I3 I88 48 58 I667 

11892 u 1893 I I 
Gambaga [1899- 1912, z1 2 I3 661II8 144!197 284:237 77 II 3 II 54 

1) Das Zahlenmatenal der folgenden Tabelle 1st entnommen aus: 89, p 92/93; 
128, p. 44/45; 99, p 1-f, 4-f, p. 23, 163, p 70; 156, p. 105; 135, p. 320-456. 



Die Tabelle zeigt, daB die vorhm aufgestellte Emtedung in Nieder
schlagszonen auf Grund der Gesami:regenmenge s1ch bei Berucksichh
gung der Verteilung der Regen uber das Jahr vereinfacht Man kann drei 
Typen unterscheiden: I. einen Kustentypus mit zwei ausgesproche
nen Regenzeiten, zwischen d1e sich eine zwar nicht voll1g trockene, 
aber doch sehr regenarme Interzenitalze1t einsch1ebt und deren Regen
maximum 1m Fruhsommer hegt, 2. einen Typus der mittleren 
Binnenland er, der zwar gleichfalls noch zwei Regenzeiten aufwe1st, 
die aber durch eine wesentlich feuchtere Interzemtalzeit verbunden 
sind und deren Maximum sich auf Fruhjahr und Herbst gleichmaB1ger 
verteilt, sowie 3· eine~ Typus der N ort bern Terri tones, be1 dem 
die Scheidung zwischen zwe1 Regenzeiten fast aufgehoben und an 1hre 
Stelle ein gleichmaBiges Anschwellen der Regenkurve bis zu emem 
Maximum im Frilhherbst getreten ist. Auf die Ursache dieser Er
scheinung, die Wirkung der scheinbaren Sonnenwanderung, wurde 
schon hingewiesen. 

In das Verbreitungsgebiet der ersten Zone fallen samthche 
Kustenstahonen und die des unmittelbaren Hinterlandes, soweit s1e 
nicht allzu hoch liegen, vor allem Tarkwa. Alle zeigen s1e deutlich em 
Maximum der Regenkurve im Frilhjahr und em zweites schwacheres 
im Herbst, die ilbrigen Monate des Jahres sind infolge der Nahe des 
Meeres selten ganz regenlos, nur im Ostteil der Kilste kann es infblge 
der dort _ herrschenden und schon besprochenen Verhaltnisse zu 
fast vblliger Trockenheit im Dezember und Januar kommen. 
Wie wenig breit aber diese Zone ist, ze1gen schon die doch relahv 
kiistennahen, aber hochgelegenen Statwnen Aburi und Abetlfe S1e 
konnen als Ubergang Z)l mehr binnenlandischen Verhaltmssen und da
mit zur zweiten Zone betrachtet werden. Die Interzenitalze1t 1St 
zwar auch dort noch sehr trocken, vor allem in dem tlefer rm Lande 
gelegenen Abetife, wo unmittelbare Einflusse des Meeres ganz aus
geschaltet sind, aber das zwe1te Maximum im Herbst ist auf Kosten 
der Frilhjahrsrege~ bereits erhebhch gestiegen Den reinsten Typus der 
M1ttellander vertritt die Station Coomassie, deren Kurve in den Som
mennonaten .schon erhebhch ausgeghchen ist, insbesondere ist d1e 
Interzenitalzeit sehr viel regenre1cher geworden. Weiter nach Norden 
kundigt die StatiOn Salaga bereits wieder den Ubergang in dle Sudan
zone an: d1e Regenmengen 1m Fruhjahr und Herbst sind einander fast 
gleich, die Interzenitalze1t kann kaum noch regenarm genannt werden. 
In Gambaga schlieBlich ist an Stelle einer Wellenhnie mit zwe1 Hohe
punkten im Fruhjahr und Herbst eine gleichmaBige an- und abste1gende 
Kurve getreten, deren Maximum in die Monate JulijAugust, also m 
die Interzenitalzeit, zu hegen kommt; das Mmimum in diesen Monaten 
ist verschwunden. Der rein sudanische Charakter des Regenfalls mit 
einer Regenzeit im Sommer, einer Trockenze1t 1m Winter 1st erre1cht 

Es ist eine Folge d1eser 1mmer gleichmaBtgeren Verteilung der 
Regen auf d1e Sommermonate nach Norden zu, daB eme Zunahme 
der Regen tage nach dorthm stattfindet, d1e zunachst der Abnahme 
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der Gesamtregenmenge zu wtdersprechen scheint, sich aber natiirlich 
aus der Verlangerung der Regenperiode erklart. Christiansborg hat 
deshalb nur 60,5, Aburi 7I,7, Begoro So, Abetife I25, Salaga 129,6 
H.egentage im Jahr. Erst weit im Norden tritt wieder, der stark ver .. 
minderten Gesamtregenmenge und der langen sowie intensiven Winter
trockenzeit entsprechend, eme Abnahme ein. Gambaga hat nur noch 
an go Tagen Niederschlag (8g, p. 92). Eine Vertetlung dieser Regen
tage uher d1e einzelnen Monate de;; Jahres gtbt folgendes Bild: 

Tabelle IO. 

M I Chnstlans-~ 
onate borgl) Begoro2) Abun3 ) Abetife4

) I Salaga5) 

Januar I,3 I 2,7 5 3,0 
Februar 2,3 4 3.2 3 2,0 
Marz 4.3 5 1·7 12 9.5 
Apnl 5.5 9 s.o 7 I4.3 
Mai 8,8 8 7.8 I7 I2,7 
Juni I0,7 2 8,5 I6 12,3 
Juli 5.7 8 5.5 I4 I5.3 
August 5.3 5 5.7 8 I],O 
Sept. 6.7 II 6,3 I2 I7,0 
Oktober I 5.2 IO 8,8 19 I8,5 
Novemb.[ 2,6 7 5.7 IO' 5,0 
Dezemb 2,I IO 4.8 2 J,O 
Jahr I 6o,5 8o 7I,7 I25 I29,6 

Der Ertrag des emzelnen Regentages nimmt dabei ebenso 
naturhch, da im Suden die Regenperioden mehr zusammengedrangt er
schemen und trotzdem hohere Niederschlagsbetrage liefern, umgekehrt 
von Suden nach Norden ab. Nur der Osttetl des Kustenlandes macht 
mtt semen extrem niedrigen Niederschlagsziffern eme Ausnahme. Der 
Durchschmttsertrag ist hier nur etwa IO mm (99. p. I9) gegenuber 
I2,2 mm (135, p. 248) m Salaga. In den Extremen werden natlirlich 
bedeutend hohere Werte erreicht: es wurden im Osten der Kiisten
erstreckung 40-50 mm gemessen {I28, p. 43). Im Westen fand Brooks 
(89, p 98) in Accra als Durchschnittsextrem des Juni der Jahre I909 
b1s 1913 mcht weniger als 303 mm, im Innern Krause {I35. p. 247) in 
Salaga 1m April 95,8 mm. Solche Extreme sind besonders charakte
nstlsch fur d1e kurzen Gewittergusse, die Tornados (14I; p. I7I), die 
vor allem am Anfang und Ende der Regenperioden auftreten. Wegen 
ihres e1gentumlichen Charakters mbgen sie besonders behandelt werden. 

4· Gew1tter, Luftfeuchtigkeit, Nebel, Tau, Wolken. 
D1e Gewi t ter und Tornados gliedem sich infolge threr Eigentiim

liLhkeit dem allgemeinen Elide des Windregimes und des Niederschlags 
1
) 128, p 45 1

) 16J, p. 70. 1) 162, p. 172; 164,. I. p. J2. 4) 156, p. xos. 
6) 135, P 244 
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nicht ein. Das Auffalhgste an ihnen ist 1hre Herkunft. Weder der 
SW-'Monsun noch der Harrnattan (135, p. 227) sind Gewittertrager. 
Ist dies bei dem letzteren als trockenem \Vustenwind ohne weiteres ei
klarlich, so nicht beim 1\lonsun, in dessen Periode dte Gewtttersturme am 
haufigsten sind. Sie unterbrechen, meist aus Nordosten (99. p. 24), 
seltener aus Osten oder Sudosten, fast nie aus Sudwesten, \Vesten 
oder Nordwesten (25, II, I, p 73) kommend, plotzlich sein Wehen, 
da!i nach Ihrem Abzug ungestbrt wieder einsetzt. Eine Erklarung 
ist einwandfrei bei der Sparlichke1t des bisher vorliegenden Ma
terials wohl nicht zu geben. Anhaltspunkte liefert aber die Zett 
ihrer groBten Hauftgkeit. S1e treten vorwi~gend im Frilh]ahr, zum 
Beginn der ersten, und im Herbst am Schlusse der zwe1ten Regen
zeit auf, also in Perioden der Windurnkehr. Die starken Luftdruck
schwankungen wahrend des Vprr\ickens und Zuruckweichens des sud
at1antischen Maximums in d1esen 1\lonaten mogen mit vielle1cht noch 
anderen Grunden zusammen bei der ·Fuhrung ihrer ZugstraBen eine 
Rolle spielen. 

Das Auftreten der Gewitter am Anfang und am SchluB der 
Regen~e1ten ist so charakteristisch, daB sie geradezu als Emleitung 
und letzter Ausklang dieser Perioden gelten konnen (127, p. 369; 179, 
Dezember I9II; 53, p. 13; 42, p. 207). Ihr erstes Erscheinen fallt in 
den 1\Iarz (36, p. 91), ihr Fruhjahrsmaximum erreichen sie im April; 
dann sinkt ihre Zahl, urn im Oktober und November, wo sie besonders 
gegen Ende dieses Monats haufig dicht aufeinanderfolgen (30, p. 53), 

_wieder zu steigen. Ander Kiiste wie im Innem sind dabei die Verhalt
nisse im wesentlichen die gleichen. Innerhalb des Tagesver
laufs fallt die Zeit ihrer gr6Bten Haufigkeit dort wie bier nach Krause 
{I3S. p. 234/235) und v. Danckelman (99, p. 20j21) in die Nachmittags-
stunden zwischen 3 und 4 Uhr. · 

1st der Zeitpunkt ihres haufigeren Eintretens fur die ganze Kolome 
im allgemeinen der gleiche, so ist ihre Zahl f\ir die einzelnen Teile doch 
verschieden. Am geringsten ist sie im Ostteil des Kiistenlandes. Das 
kalte Auftriebwasser, das hier die Temperaturen senkt, la.Bt s1e nicht 
oder selten zur Entwicklung kommen. Die Monate Juli his September, 
insbesondere der Juli, in denen es sich am starksten bemerkbar macht, 
sind deshalb fast ,.vollig frei von elektrischen Erscheinungen" (99, p. 21; 
vgl. auch 25, I, p. 187, u. 50, p. 38-40). Flir den Westteil der Kuste 
von Cape TbTee Points an fehlen Ieider zahlenma.Bige Beobachtungen; 
vermutlich werden sie_ aber dort schon infolge der hoheren Mittel
temperaturen haufiger sein. Sieber ist ihre Zunahme nach dem 
Norden, wo der mildemde EinfluB des Meeres ausgeschaltet ist 
und die Gegensatze infolge der groBeren Luftdruckschwankungen 
scharfer hervortreten. Wahrend Elmina im Durchschnitt nur 31, 
Christiansborg 65 Gewittertage hat, sind es in Bismarckburg rgo 
(99, p. 18), in Salaga 203 (135, p. 229). lhre Vert~ilung uber das 
Jahr, die sich den schon besprochenen Richtlinien fugt, ergibt sich aus 
folgender Tabelle: 
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Tabelle II. 

Orte \jan :Febr ]Marz'Apnll Mat \Jum juh Aug Sept !Okt Nov Dez jarr 

Llmma1 ) 1,0 2,~,3·7' 1,31 4,Ji 2,7 0 0 o Js,ot 6,3 4,3 J0,6 
Chn-

s.6 ro,8 10,8, 7.6: 2,7 o 1 0,2 65,2 ~tlans- 4.0 J,2, 7,2 5.3 7.8 . 
horg2) ; I ! ; I I I 

~ • .Jagd 3) 110,0' 8,o 29,5 :25,3 2g,o 124.4 12,3 114,3 23,5!29,5 22,5 ,u.s 2Jg,8 

.l\ht der Zahl mmmt auch dte Starke der Gewitter nach Norden 
zu S1e kann s1ch bts zur Furchtbarkeit steigern Unaufhorlich laufen 
dann dte Bhtze uber den ganzen Honzont, ununterbroc~n rollt der 
Donner, und der Regen sturzt m Stromen hermeder (53, p. 13). Krause 
unterschetdet deshalb mcht ohne Grund Gewttter mtt meBbarem, Ge
wttter mtt unmeBbarem und Gewttter ohne Regen. Von 203 Gewittern 
des Jahres 1893 entflelen dabet auf dte erste Kategorie 103, auf dte 
zwette 6 und auf dte dntte 94 (135, p 229) Die Zett dteser starkstm 
Gewtttersturme 1st vor allem das Fruhjahr und der Herbst, also die 
Zeit des Begmns und des Endes der Regenzetten. Es smd die Tor
nados, die am meisten gefurchtet smd 

Als w1rbelnde Gewtttersturme sind sie in der Regel nur von kurzer 
Dauer, aber urn so verheerender smd thre Wirkungen. Sie werden des 
ofteren beschneben: so von v. Danckelman (99, p. 23/24), von Ram
seyer und Kuhne (51, p. 69), denen ein Tornado 1m April 1870 den Regen 
durch die Rohrwand 1hrer Hutte ]agte, von Steiner (64, p. 7), dem er 
den oberen Stock semes noch 1m Bau befmdhchen MISsionswohnhauses 
m Abetlfe zerstorte, so daB Dachgebalk und Mauerwerk zu einem wirren 
Haufen wurden Sogar em Hagelfall wurde von Mahly in Nsuta am Volta 
- etwa 130 km von der Kuste entfernt- am 16. Februar 1884 (4 h P m) 
beobachtet (mitgeteilt von Riggenbach [160, p. 778]). Die Quantitat 
des medcrgehenden Regens kann dabe1 so groB sein, daB insbesondere 
auf Bergstahonen, wte Abehfe und Aburi, das normale Fruhjahrs
regenmaximum vom Apnl in den Marz verlegt wtrd 

Die Emwtrkung d~eser Wettcrkatastrophen auf die Luft des Be
obachtungsortes 1st sehr groB Emgeleitet werden sie durch groBe. 
Tempera turs turze. Sie betragen im l\httels° C, konnen auch 12,6° C 
erretchen Auch das Barometer reagtert durch plotzhches Ste1gen (25, I~. 
r, p 73) Vor allem wrrd die relative Luftfeuchhgke1t bedeutend erhoht. 

Die K urvcn der Dunst span nun g schheBen stch, wie ja ohne wet teres 
.mzunehmen Ist,denNiederschlagskurven aufs engste an Wie diese sinken 
s1e Im allgememen von der Kuste nach Norden zu. Freilich vollzieht sich 
dtese Sen kung zunachst mcht so rasch wte dort Lokale Emflusse - an der 
Kuste das Mecr, Im unmtttelbaren Hmterland die aufsteigende Mauer des 
K ustengebirges, Im nordhchen Ashanti derWald- machen sich zuerst po
sitiv, spatcrhm Im Norden das durreGrasland negatlv geltend. Eine kurze 
Cbersicht uber die Prozentzahlen von neun Stationen mag das zeigen. 

1
) u. ') u8, p 44'45· 3) 135, p. zzg. 
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Tabelle 12. 

Normalnuttel des 
Rel•bve F'"'hbg-~ Rel•bve Feoohbg-

Stabonen Regenfalls fur em 
Jahr nach N1ehoff ke1t nach Thomp- ke1t nach Knox 2) 

(vergl Tab. 8) son 1) 1901-1906 

Axim 2148 87,61 86,4 
Sekondi xo8o 64.33 66,1 
Cape Coast 830 84,18 83,0 
Accra 706 ·79.46 79·5 
Kwitta 585 79·96 77.3 
A burl ~II2 86,05 
Coomassie 1500 86,27 83.9 
Salaga (nach 

(rr5o) 74 Hann)s) 
Gambaga II 54 60,41 60,9 

Der lokale EmfluB des Meeres zeigt sich besonders tm Ostteil des 
Kustenlandes. Das hier auftretende kalte Auftriebwasser verhindert 
zwar zum Teil starkere Niederschlage, wirkt aber fordernd auf den 
Feuchtigkettsgehalt der Luft und laBt die dort hegenden Stationen tm 
Vergleich zum Niederschlag anomal hohe Prozentzahlen erretchen. 
Aus der trotzdem nach Osten absinkenden Reihe fallen nur der extrem 
niedrige Wert von Sekondi, der noch der Erklarung bedarf, und nach 
Thompson auch die 1m Verhaitnis zu Accra hohe Ztffer von Kwitta 
heraus. Da sie abet m der Berechnung von Knox "stch zwanglos dem 
System einfugt, so beruht die Thompsonsche Angabe wohl auf emem 
Irrtum. Im Westteil der ·Kuste korrespondieren, wte der Wert von 
Axim zeigt, Niederschlag und Feuchtigkeitsziffer durchaus. Wetter 
nach dem Innern zu hat dte zunachst noch hohe Ziffer verschiedene 
Ursachen. Bei Aburi erklart sie stch aus der hohen Lage dieser Station 
auf dem Akwap1mgebirge, dte ihr trotz relativ geringenNtederschlags, wte 
allen Bergorten, feuchte Luft erhalt. Bet Coomassie erztelen hoher Nieder
schlag und der EinfluB des Waldes (25, I, p 194) den hohen Prozentsatz 

Aber sofort nach Dberschreitung der Waldgrenze zetgt sich, wte 
sehr hier diese feuchtigkeitserhaltenden Faktoren fehlen. Salaga hat 
im Mittel nur noch 74%. Gambaga gar nur 60.41%. Dte Extreme gehen 
aber, da im trpckenen Grasland Jede Ausgletchsmoglichkeit fehlt, ~ehr 
vie! weitet herab. Kitson (127, p. 370) beobachtete 55%. Krause (135' 
p. 214) in Salaga sogar nur S-3% In solchen Penoden vermag dte 
trockene Luft sogar das 01 aufzusaugen. Zeitlich schlieBen stch dte<>e 
Minima durchaus dem Gang der Jahreszetten an, in Elmma fallen stein 
den April und Dezember (99. p. 26), in Salaga in den Januar (121, p 531). 
Die entsprechenden Maxima weisen hier der August und September, 
dort der September und Oktober auf. 

Praktisch in Erscheinung tntt der Feuchttgkettsgehalt der Luft 
als Nebel und Tau. Die Nebel sind in der Kolonie i~ allgemeinen auf 

1) 169, p. 469. 1) 38• p. ~20- 124: p. 127, p. 130. 3) 121, p. 531. 



d1e Kuste und dte hoheren Telle des Landes beschrankt. Bei der erste
ren kann mdn wieder zwiSchen Ost- und Westteil unterscheiden, lm 
Osten b€gunstlgt das kalte Auftnebwasser dte Nebelbildung ungemein. 
Im \Vesten treten s1e nur bei ausgesprochen auflandigen Winden auf, 
behmdern aber dann durch ihre Dichte, die auch langs der ostlichen 
Kustenerstreckung ungemein groB sein kann, sehr die Schiffahrt und 
haben schon oft Schiffsunfalle veranlaBt (39, II, p. 568). 

Wetter 1m Innern sptelen sie nur auf den Bergen, wo fast taglich 
Nebel emfallen, eine groBere Rolle. In Salaga dagegen beobachtete 
Krause (r35, p 256) r893 vom Januar his April und im August ilber
haupt kemen, im September drei und in den ubngen Monaten des 
Jahres je emmal Nebel Dte geringe Feuchtigkeitsziffer macht das er
klarhch Immerhm ist dte letztere noch groB genug, urn auch diesen 
Landschaften am Morgen retchhchen Taufall zu sichern. Krause (r35, 
p 257) konnte in der Umgebung von Salaga nach Nachtmarschen 
seinen Durst m1t Tautropfen, die sich auf den Blattern der Graser 
gesammelt batten, loschen, und wiederholt fand er in Aburi am Morgen 
auf Lehnstuhlen, dte 1m Freien stehengeblieben waren, kleine Pfutzen 
Tauwasser. Wahrend der Harmattanzett genugt freilich selbst dteser 
Taufall mcht, urn die Luft von Staub zu remigen (53, p. I4). 

Gletchfalls dem Gange der Jahreszeiten folgt auch die Bewolkung. 
Dte Beobachtungen daruber smd !eider sehr sparhch und nur teilweise 
gut brauchbar. Allein fur Salaga wurde von Krause die zehnteilige Skala 
angewandt; fur Christians borg hegen ledighch Schatzungswerte - es 
wurde in hettere, halbheitere und trilbe Tage eingeteilt - vor. In Er
mangelung eines Besseren mogen sie zusammen mit den Beobachtungen 
von Salaga und Bismarckburg hier wiederge_geben werden. 

Tabelle I3. 

Chn<bansborgl) j Btsmarckburg2) i Salaga3) _ 

Monate hettere I halbhet-~ trube 
. o=wolkenlosej o-wolkenlose Tage tere Tage Tage 

% % % xo~bedeckt IO==bedeckt 

Januar 70 24 I 6 4.4 4,I 
Februar 62 32 6 2,9 . 4.6 
Marz 57 35 8 4·9 7.5 . 
April 56 35 9 6.4 - 7·2 I 

Mai 45 
I 38 I7 6,2 7·4 I Jum 30 I 36 34 7,I 6,7 

Juh 33 I 33 34 7·6 7·5 • I August 28 33 39 7·4 7,8 
September 26 43 3I 6.9 7·5 
Oktober 36 52. I2 6.4 7•I 
November 62 34 4 5.3 5·4 
Dezember 6o 33 7 J,I J,6 

Jahr 45 37 I8 5·7 6,4 
1

) 
1

) 99. p. 25. 1 ) 135. p. 254· 
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Trotz 1hrer Mangel zeigt die Tabclle doch deuti.Jch em Anste1gen 
der Ziff.ern in den Regen-, ein Absmken m den Trockenze1tcn Das Be
wolkungsmaximum eilt dabei zum Ted dem Regenmaximum voraus, 
so in Salaga, woes in den August, diescs aber m den September fallt 
(135. p. 264). Vollstandig sonnenlose Tage smd aber selten (135, p 255). 
UnbeeinfluBt von diesen periodischen Schwankungen bleibt eme all
gemeine Zunahme der Bewolkung von Nord nach Sud, also nach den 
waldigen und bergigen Teden des Landes zu Der Ostte!l der Kusten
erstreckung ist dabei naturgemall ausgeschlossen. 

e) Pflanzenkleid. 

Als pflanzengeographische Provinz gehort d1e Kolome Gold
kuste dem palaotropischen Florenreich, speziell dem troplsch-afnkani
schen an. In seiner Zusammensetzung we1st es entschieden nach dem sud
lichen Asien (43, I, p. 978), mit dem es nicht weniger a1s 6],2% seiner 
Gattungen gememsam hat. Von dem verble1benden Rest besitzt es 
5,8% (41, p. 278) mit dem tropisch-amerikanischen Florenreich gemein
sam (vgl. auch 43, I, p. 984). 27% fallen auf endemische Gattungen 
(41, p. 277). Im einzelnen wird d1e Darstellung der Vegetation der 
Kolonie Goldkiiste die schon behandelten klimatischen Zonen zugrunde 
legen konnen. Daneben wird aber des Emflusses der Menschen, die durch 
ihre Kulturarbeit auch auf die Entwicklung der naturhchen Vegetation 
stark variierend einwirken, immer gedacht werden mussen. . 

Der Parallelismus der Zonen des Gesamtniederschlags und der 
Vegetation in der Kolonie Goldkuste ist so auffallig, dall N1ehoff (148, 
Karte III) in seiner kartographischen Darstellung des Nigergeb1etes 
und seiner Nachbarlander ohne Schwierigkeit die Darstellung des Re
gens und der Vegetation auf einem Blatte vereinigen konnte. Das von 
den Niederschlagen uber 1500 mm erlallte und in der Darstellung des 
Klimas bereits umgrenzte Gebiet nimmt der geschlossene Urwald ein, 
der nur an einigen Stellen auf dem Kamme des Kiistengebirges, wo sich 
diese Anomalie durch die Hohenlage ohne wc1teres erklart, dariiber hm
ausgeht. Der sich nordlich und ostlich anschlleBenden Niederschlags
zone von 1250-1500 mm entspricht ein Vegetationsglirtel, in welchem 
der Urwald allmahlich sich in einzelne voneinander getrennte und ver
kiimmerte Parzellen auflost und sich schlieBlich in einer Parksavanne 
mit relativ dichtem Baumbestand verliert. In dem s1ch nordlich daran 
anschlieBenden Streifen unter 1250 mm wrrd auch dieser Baumwuchs 
immer sparlicher und gibt zuletzt emer remen Grassavanne Raum. 
Ganz verschieden von dieser normalen von Suden nach Norden s1ch ent
wickelnden Reihe verhalt sich auch bier wieder der 6stliche Ted des 
Kiistenlandes, in dem sich zwar im kleinsten Raume im allgemeinen 
dieselben Verhaltmsse, aber in umgekehrter Reilienfolge, \\iederholen. 
Nur im Osten, '3.IIl Voltalaufe, fehlt das Zw1schenghed des rrwaldes. 
Die Baumsavanne des Kiistenlandes hangt dort unm1ttelbar m1t der 
Baumsavanne des Voltabeckens p;usammen. 



D1e zentrale Lebensbedmgung des trop1sch-immergrunen Waldes, 
w1e 1hn Thompson (169, p. 471) nennt, oder kurz des aquatorialen 
Regenwaldes, der den Sudwesten der Kolonie beherrscht, 1st die dort 
vorhandene Gesamtregenmenge, welche zudem nicht allzu groBen 
Schwankungen mnerhalb der Jahresperiode unterworfen ist. 

In semer flachenhaften Erstreckung 1st der Urwald der Ko
lome Goldkuste, wie die Karte des zentral- und westafrikanischen Ur
waldes von Moisel (146) zeigt, das westhchste Glied einer geschlosse
nen Urwaldzone, welche die Kuste Oberguineas von Sierra Leone an 
uber L1bena und die Elfenbemkuste hinweg begle1tet, innerhalb der 
Kolonie von Cape Three Points an vom Meere zurucktritt und im Sud
westen auf dem Kamme des Kwahugebrrges sein Ende erreicht. Nach 
Norden zu ist eine scharfe Grenze nicht so le1cht zu ziehen Der Wald 
lost sich bier unter Veranderung semes Gesamtblldes allmahhch in 
emzelne Parzellen auf, deren Bezeichnung al!i Urwald schlieBlich der 
indlViduellen Beurteilung unterhegt. Die Angaben gehen deshalb aus
emander. Wahrend 1hn die Karten von N1ehoff (148, Karte III) und 
Moisel (146), hterarisch durch Northcott (149, p. 683) und Watherston 
(173, p 346) unterstutzt, b1s zu einer Lime reichen lassen, die etwa in 
300 km Abstand von der Kuste hegt, erstreckt sie sich nach Binger 
(85, p 164) bis Bondoukou, also so km weiter, ja Reade (158, p. 121f 
g1bt seine Tiefenerstreckung, allerdings zweifellos zu hoch, sogar auf 
480-640 km an. Das so umschlossene Geb1et umfaBt nach' Freeman 
(22, p 538) etwa 31000 qkm, also reichhch em Sechstel des Gesamt
areals der Goldkuste. Der Charakter dieses Urwaldes wechselt mit dem 
MaGe seiner flachenhaften Erstreckung. Seme uppigste Entwicklung 
erre1cht er deshalb auBerhalb der Kolome, m Liberia. Weiter nach 
Osten wird er, je mehr sich seine Zone verengt, Iichter. 

lm einzelnen freihch 1st das Bild dieses Waldes durchaus ver
~ch1eden und lokal v.ariiert. Die ubhche horizontale Etagengliederung 
der trop1schen Walder in 'Niederwuchs, Unterholz und Hochwald, die 
miteinander durch Lianen und epiphytische Gewachse verbunden und 
zu emem undurchdrmglichen Ganzen verwoben- sind, laBt sich fiir den 
Urwald der Kolome Goldktiste nur tellweise durchfuhren. Seine im 
Vergleich zu ausgedehnteren Tropenwalder.n geringere Diclite zeigt sich 
gerade darin besonders deutlich Das Unterholz tritt aus ihm heraus 
und b1ldet neben dem eigentlichen Tropenhochwald selbstandige Be
.... tande, die als niedriger, uppiger, tropischer Regenbusch tells von ihm 
umschlossen sind, tells ihn, besonders an seinen Randern, umgeben. 
D1e Honzontalgliederung wird also hier tellweise zur Vertikalgliederung 
(22, p 66-68; II3, p 121). Auf die Ursachen wird noch emzugehen 
... ein. Der N1ederwuchs ist naturlich heiden Auspragungen gemeinsam, 
und er ist - wie allgemein im tropischen Urwald - sparhch entwickelt, 
da nur wenig Sonne zu ihm hinabdringen kann. Eine dunne Gras
decke uberzieht kleme Lichtungen und schwacher beschattete Stellen; 
m den d1chteren Wald dringen die Farne, die infolge des Mangels 
an Licht, wie die Unterfamllie der Lygodieae, tellweise als Kletter-
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pflanzen ausgebildet sind und dann eme Hohe von 9-12 m erreichen 
konnen. 

Entschetdend fur das Gesamtbild und seme Wrrkung sind natur
lich die Arten des Hochwaldes. M1t 1hrer durchschnitthchen Hohe 
von 5o-6om (69, II, p. 410), ihrer Stammstarke von 2-3m (zz, p. 68), 
ihrer erst hoch oben beginnenden Verzwetgung (n6, p. 291), die sich 
wie ein Dach uber das Land wolbt, bilden sie gewtsscrmaBen das Ge
riist des gewaltigen Waldkomplexes, in deren Schatten wemgstcns m 
der Goldkuste wenig Unterholz aufkommt Getragen werden dtese ge
waltigen Stamme von emem starken, aber fast an der Obcrflache liegen
den und merkwurdtg wenig in die Tiefe dringenden Wurzelnctzwerk, 
das SlCh aus der retchen Bodenfeuchbgkelt und der Wmdstille liD wch
ten Waldinneren erklart. 

Die Zahl der Arten dieser Urwaldnesw ist nicht allzu groB. Am 
haufigsten vertreten ist der Seidenwollbaum (Bombax buonopozense 
[69, II, p. 410]), dessen wolliges Samenhaar, ahnhch wie das des Kapok
bauitJ.eS, zu Polstermaterial (127, p. 384) und dessen schones stlbergraues, 
knotenfreies Holz bei den Kanubauten Verwendung fmdet (127, p. 384, 
22, p 539; 6, p. nz). Neben ihm btlden die verschiedenen Vanctaten 
des Mahagonibaumes oder des Khaya (Khaya senegalens1s u ivoriens1s 
[69, II, p. 290]) die Hauptmasse der Bestande (22, p. 540). DaB dtese 
wertvollen Holzlieferanten noch heute in ziemlicher Menge vorhanden 
sind, verdanken sie nur den Schwiengkeiten, mit denen der Abtransport 
des geschlagenen Holzes verbunden 1st; denn es stehen nur zwei Bahn
lmien und wemge Fltisse als brauchbare naturhche FloBkanalc zur 
Verfilgung. Aber dte steigenden Exportziffern fur Mahagoniholz in 
Axim ze1gen (127, p. 384; 101, 1894, p. 54; 183, 24 Juh 1915; vgl auch 
145, p. 373), daB die Verarmung des Landschaftsblldes unaufhaltsam 
fortschreitet. 

Diese Vernichtung des ursprunglichen Pflanzenkletdes wit d aber 
nicht nur betrieben, urn Nutzholz fur den Export zu schaffen Vtel 
folgenreicher sind dte Rodungen der Eingeborenen Dte extensiVe 
Wirtschaft des Negers laBt die Bebauung einer emma! gerodeten Flache 
nur auf wenige Jahre zu Dann muB sie verlassen und neuer Wald 
niedergeschlagen werden pa sich auf dem von den Kulturen aus
gesogenen Lande der Urwald nur schwer regeneriert, und da bei der 
relativ dichten Besiedlung die einmal gerodet gewesenen Stellen in 
kurzen Zwischenraumen wieder fur J{ulturanlagen hergerichtet werden 
mtissen, so nehmen dtese Flachen im Verhaltnis zur Bevolkerungszahl 
einen unverhaltnismaBig groBen Raum ein, der sich standig vermehrt. 
Auf diesen zahllosen, im Urwald verstreuten, verlassenen Rodungen 
entwickelt sich als Sekundarwald der tropische Regenbusch. Er 
hat bere1ts eine solche Ausdehnung erlangt, daB ihm der Charakter einer 
selbstandigen Vegetationsformation zuerkannt werden muB. Inner
halb des Urwaldes ist er, wie gesagt, fast ausnahmslos kunsthch her
vorgerufen (169, p. 471). An den Randern fre1lich wird man ihn meist 
als das nattirliche Vegetationsbild ansehen mussen. Er ist aber dann 
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tm Vergletch zu den in den Urwald emgestreuten Parzellen etwas 
anders entwickelt. 

Vom hochstammtgen Urwald unterschetdet sich diese- Bildung 
durch thre grof3ere Dichte, ihre germgere Hohe und den gleichzeitigen 
Laubabwurf, der Sekundarwald im engeren Sinne auch noch durch 
grof3eren Artenreichtum. Dte ungemeine Dtchte besonders des eigent
hchen Sekundarwaldes rechtfertigt die Bezeichnung ,Busch", der ja 
sonst eme Eigentumlichke1t trocknerer Klimate ist Von diesen For
men set er als ,tropischer Regenbusch" unterschieden. 1st im Urwald 
unmerhin em wenn auch muhsames Vorwartskommen ohne Hilfsmittel 
moghch, so kann bier der Pfad allein mrt Messer und. Axt gebahnt wer
den. Nur wenig uber dem Boden verzweigtes Gestrilpp, ilppiges, hoch 
entwtckeltes Unkraut, zwischen denen nur wenige hohere, meist ver· 
kruppelte Baume stehen, bilden ein fest ineinandergreifendes Gewirr, 
das fur Mensch und Tter undurchdringlich ist (127, p. 372; 71, p. 13). 
Es erhebt sich fur trop1sche Verhaltnisse nur wemg uber den Boden. 
Durchschnittshohen von 9-18 m sind die Regel; nur ganz vereinzelte 
alte Baume gehen daruber hmaus. 

Fur seine sekundare Entstehungauf sterilerem, bereits aus
gelaugtem Boden spricht vor allem der gleichzeitige Laubabwurf aller 
semer Gewachse in der Trockenzeit. Von-diesem Laubfall werden auch 
die Arten betroffen, d1e der tropische Regenbusch mit dem Hochwald 
gememsam hat. Neben sie tntt aber charakteristischerweise eine 
Anzahl Formen, die teils fur klimatisch minder begiinstigte Zone_n be
zeichnend sind, tells, wie der Kapokbaum, der erst nach der Entdeckung 
Amenkas eingefuhrt wurde (69, II, p. 4II), nur verwilderte Kultur
pflanzen sein konnen. Hauptsachlich am Fehlen dieser zuletzt genannten 
Arten und an seiner Zusammensetzung rein aus Gattungen des Regen
waldgebtetes sowie an seiner viel groBeren Lichte, die ein Vorwarts
kommen auch ohne Buschmesser gestattet, ist der naturliche Regen
busch der Randzonen, der einfach den klimatisch ungilnstigeren Be
dmgungen sein Dasein dankt, kenntlich. 

Unter den dieser Vegetationsform ursprunglichen Gattungen 
smd verschiedene Arten der Mimosaceae, Rosaceae und Anonaceae (69, 
II, p 38) am hauftgsten. Beschattet werden sie von einer Anza.hl, Pal
menformen, die samtlich an s1ch dem Busch nicht typ1sch sind, sondern 
eme vtel allgemeinere Verbreitung, auch in den trockneren Gebiete11, 
haben Fast alle werden auch wirtschaftlich genutzt oder smd 
doch genutzt worden. Als wtchtigste von ilmen ist die 6Ipalme (Elaeis 
gumeensis [53. p 4]) ziemhch gleichmaf3tg uber den Busch verteilt. Im 
Gegensatz zu ihr smd die Arten der Wempalme (Raphia vinifera [53, 
p. 4], Raph1a longiflora und Raphia Gaertneri [21, II, p. 228]), die an
gezapft den Emgeborenen den unentbehrlichen Palmwein liefern (127, 
p 384), wahrend ihr Holz zu Bootstangen, ihre Blatter zu Korben, 
Dachbedeckungen und Stricken verwendet werden, mehr in der Nahe der 
Fluf3ufer zu fmden. An ihnen entlang ziehend, treten sie auch in die Sa
vanne hinaus. Noch mehr als sie muB die Delebpalme (Borassus aethio-

II 161 



pum) - eme Facherpalme - als Charakterpflanze der ganzen Kolonie 
angesfhen werden, da sie we1t uber dle \Valdzone hmaus, nach Osten 
tie£ in das Voltabecken (154. p. 73 '\1 p 75), nach :Xorden bis Gambaga 
(uo, p. 171), vordringt 

Die auffallendste Pflanze d1eser Formation ist aber der echte K a
pokbaum (Ceiba pentandra oder Enodendron anfractuosum [169, 
p. 474; 127, p 384; siehe auch 35; Tafel 27]) Sem kerzengrader, m der 
Jugend mit Stacheln besetzter, im Alter von machtlgen Le1sten, d1e 
ibn oft an der Basis eiuen Umfang von fast 30m erre1chen lassen, ge
stutzter Stamm hefert em welches Holz, das als afnkamsches Baum
wollholz (cottonwood) einen wichtigen Ausfuhrarbkel bildet, aber auch 
von den Eingeborenen zu Kanus verarbeitet wird. D1e fahlgelbe, 
seidenweiche \Volle seiner Fruchtkapseln schbe.3lich ist als Kapok- oder 
Ceibawolle das verbreitetste Pflanzendaunenmatenal des Handels ge
worden. Auch er ist nicht auf den Busch beschrankt, sondern tritt an 
feuchteren Stellen gle1chfalls in die Savanne himiber. Als Lieferant emes 
wachsartigen Harzes wird schhel3lich noch dle ebenso feuchtere Stand
orte liebende Stercuha tragacantha ausgebeutet (6o, p. 103) 

Die wie allen tropischen Waldern, so auch denen der Goldkuste 
eigenen zahlreichen epiphytischen PJlanzen sind Hochwald wie 
Regenbusch gemeinsam. In den seltsamsten Formen prangen die ver
schiedensten Arten von Orchideen (53. p 4). und L1anen schlingen s1ch 
von Baum zu Baum, von Gebiisch zu Gebusch, verle1hen dem \Vald 
einen geheimnisvollen, diisteren Zauber und machen ihn noch unweg
samer, als er an sich schon ist. Mit der Pracht ihrer Bluten hullen be
sanders die Orchideen oft ganze Baume ein (22, p. 83), und ihr Duft 
kann betaubend wirken. Zahlreiche Kletterpalmen, besonders Ancl
strophyllum opacum mit Iangen schlanken, bis 20m hohen Stammchen 
und. Greifdornen 'an den Spitzen ihrer Fiederblatter vollenden das 
'seltsame Blld (21, II, p. 229) 

Die Orchideen erreichen, wenn auch prachtvoll genug, doch 
nicht die gleiche Oppigkeit wie im tropischen Amerika. Am hauf1gsten 
vertreten sind die Gattungen Vanilla (21, II, p 407). Genyorchis (Geny
orchis pumila) und Angraecum (Angraecum pellucidum u. vericatum 
[21, II, p. 420]) Gegenuber den kautschukhefernden Lianen smd s1e 
in dem Vorteil, nicht durch Raubbau in Ihrer Existenz bedroht zu sein 
Von diesen hatte die den Fadengummi des Handels liefernde (n7. P 495) 
FJllltumia elastica ihre Bedeutung als Charakterpflanze schon fast ver
loren, erst infolge der die Anzapfung fast nicht mehr lohnenden Kaut
schukkrise kurz vor dem \Veltkrieg haben sich die Bestande etwas er
holen konnen (145, p. 373) Weniger gelitten hat die den Ballengummi 
des Handels (n7. p. 495) liefernde Landolphia owariens1s; sie bildet 
ein Charaktt>nstikum der Waldregwn (u3. p. 122 u. p 143; 22, p. 537; 

· vgl ·auch 186) ' 
Es war schon betont worden, daB der hochstammige Urwald fast 

nirgends die Grenze der Zone ubu _1500 mm Niederschlag erreicht, 
sondem uberall von emem Gurtel eines naturlichen Tropenregen-
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busches umsaumt 1st. Bedurfmsloser in semen Anspruchen an Klima 
und Boden und fahiger, etwa sich bietende lokale gunstige Umstande 
auszunutzen, macht dieser nicht etwa schroff an der ISOO-mm-Isohyete 
halt, sondern stoJ3t in zahlreichen Lappen und vorgeschobenen Parzellen 
wc1t m das wemger beregnete Gebiet vor. Tagelang marschiert der Rei
sende m buntem Wechsel durch Graslandscbaften und kleme Walder 
(146, p 171), bis diese allmablich immer klemer und. hchter werden und 
sich schheJ3hch in noch relativ d1cht mit Baumen bestandene Park· 
savanne auflosen. Bodenbescbaffenbe1t, Regenexpositlon, Wassernetz 
bestimmen dabei m Jedem einzelnen Faile ganz lokal das vegetative 
Landschaftsbild und lassen bald den einen, bald den anderen Typus 
stark£r bervortreten An den feuchtesten Stellen, an FluJ3ufern, an 
den Regenseiten der Hugel, siedeln s1ch Pflanzen des R'egenwaldes an, 
trockenere Orte werden von mehr xerophilen Baum- und Busch
gewachsen eingenommen (16g, p 471), die trockenstt:>n Boden schlieB-
hch bevorzugt das Savannengras. ~ -

Die Art en, die an der Zusammensetzung dieser Buschvegetahon be
teihgt smd, sind wemgstens fur d1e Waldkomplexe im allgememen die
selben w1e im R~genbusch, nur versch1ebt sich 1hr Anteil nach Norden 
zu insofern, als die trockneren Formen immer mehr dominieren. Vor 
allem treten die Palmen auffallig bervor. D1e Olpalme, in ihrer An
passungsfahigkeit schon 1m Regenbusch heimisch, wenn auch dort in
folge des dichten Pflanzenwucbses nur d1e kraftigsten Exemplare em
porzukommen vermochten, fmdet hier an der Grenze der zusammen
hangenden Walder Ihre besten Lebensbedingungen ~ Licht, Luft und 
cine ausr€Ichende, wenn auch nicbt ubermaJ3ige Feuchtigkeit. Wo 
diese letztere fehlt, also weiter nach Norden zu, in der dichten Park
savanne, nimmt die Zabl1hrer Exemplare rasch a b. Bei Krachi erreicht 
sie die N ordgrenze 1hrer Verbreitung (no, p. 170; vgl. auch 186). 

M1t der Olpalme zusammen an die gleichen Verbre1tungsgrenzen 
gebunden smd auch d1e Banane (Musa sap1mtum und verwandte Arten, 
[110, p. 170]) und vor allem der ecbte Kolaba urn {Cola nitidaoder vera 
[145, p 373]), wenigstens soweit er Fruchte tragt. Auch seme Varietaten 
(Cola vetlclllata [6g, II, p. 417] und Cola acuminata"[22, p: 540]) sind 
als vereinzelte, dunne, hochaufgeschossene und sich erst welt oben 
verzweigende Stamme schon im Regenbusch, ja sogar im Regenwald, 
anzutreffen (117, p. sos). kommen aber erst in der schmalen Ober
gangszone zur rechten Entwicklung und abneln dann unserer Kastanie 
(144. p 85). Infolge der \nelseitigen Verwendbarkett semer 10 em Ian
gen, S kastanienarhge Nusse enthaltenden Frucbt als beliebtestes ein
heimisches Universalreizmittel (144, p 85) und als Exportartikel (177', 
p 8) 1st er bereits fast volhg zur Kulturpflanze geworden. 

Die hier als Obergangstypus charakterisu~rte Zone allmahlich 
schwindender groJ3erer Waldkomplexe geht nach Norden und Osten zu 
in cine Landschaft uber, die als ,dichte Parksavanne" bezeichnet 
wcrden mag llht den Obergangswaldern zusammen mmmt sie den 
Landstreifen em, der als em Gebiet rasch sinkenden Niederschlags 



zwischen den Isohyeten 1500 und 1250 mm bei der Betrachtung des 
Klimas besonders herausgehoben worden ist (vgl. q8, Karte III, und 
190). Seine Nordgrenze wird etwa durch den Lauf des Black Volta, 
da, wo er eine rein westbstliche Richtung innehalt, gebildet. Charakte
ristisch ftir diese Landschaft ist das Dominieren des Graswuchses 
gegenilber dem Baumbestand. Dieser Baumbestand wud stark zuruck
gedrangt, wenn auch nicht so weit, daB von einer reinen Savanne ge
sprochen werden kann. Zusammenhangende Waldkomplexe verm6gen 
sich nur noch an FluBlaufen oder sonst begunstigten Stellen, von denen 
noch zu reden sein wird, zu behaupten. Im ubrigen Gebiet kommen 
baumartige Gewachse nur als einzelstehende, schwer urn ihr Dasem 
ringende Exemplare fort. Am nachsten steht d1ese Landschaftsform 
der ostafrikanischen ,Obstgartensteppe", und in der Tat vergleicht 
sie Kirby {126, p. 449) mit einem Apfelbaumgarten im \\'mter. Der 
Unter~chied zwischen 1 heiden besteht nur in der Entwicklung des 
Graswuchses: dort das kurzhalmige Steppen-, hier das langhalmige 
Savannengras. 

Die Graslandschaft der Sa vanne ist in ihrer Zusammensetzung 
sehr einform1g. Ihre d1chtstehenden, zwei bis drei Meter (127, p 375). 
an feuchteren Stellen bis sechs Meter hohen, starren {no, p. 150) und 
scharfen Halme verletzten beirn Durchmarsch Gesicht und Hande der 
:Menschen (22, p. 177) und erschweren auch hier das Vorwartskommen 
ungemein. Am machtigsten entwickelt .ist das Elefantengras (Penni
setum purpureum), das freilich irnmer noch einer gewissen Feuchtigkeit 
bedarf und deshalb an trockneren Stellen durch Panicum maximum, 
Andropogon rufus und Aristlda coerulescens (21, II, p. 165) ersetzt 
wird, also durch reine Steppenformen. In dm zahlreichen in der 
Trockenheit tief ausqorrenden Sumpfen iiberwiegt die Familie der 
Paniceae mit ihren hohen, groben Halmen (x6g, p. 474). 

Auch rue Baumgewachse der eigentlichen Parklandschaft wer
den nur von verhaltmsmaBig wenigen Arten gestellt. Es sind ver
kriippelte, knorrige Exemplare, in hartem Kampf mit den schweren 
Daseinsbedingungen.emporgewachsen; denn intensive Durre, verstarkt 
durch den Harnrattan im \Vinter, starker Regen, Uberschwemmungen 
im Fruhjalu, Sonnenstrahlung wahrend des ganzen Jahres und rucht 
zuletzt der Mensch setzen ibnen stark zu Der Holzbedarf des letzteren 
ist groB, und was nicht zu diesem Zweck vernichtet wird, hat unter 
den Grasbranden, die er jahrlich anzilndet, sehr zu leiden. S1e ver
hindern das Aufkommen des jungen NachwU.chses und schadigen die 
Entwicklung des alten Bestandes. Der ,Park" wrrd deshalb immer 

, Iichter, und wie im Urwald der Regenbusch, so drmgt in diesem Falle 
die reine Grassavanne immer weiter vor. 

Der Charakterbaum der Parksavanne ist der Sch1butterbaum 
(Butyrospermum Parkii K. [ 104, p. 801; vgl auch 35. Tafel 28 u. Text]). 
der hier nach v. Franc;ois (no, p. 171) die Sudgrenze seiner Verbreitung 
erreicht. Ein echtes Trockengewachs mit Laubabwurf, kann er b1S 
zu 12m hoch werden, kommt aber meistens nur in verkriippelten Exem-



plaren vor Das fetthaltige 01 semer Fruchte, die Sclubutter, ist bereits 
em wichtiger Ausfuhrartikel geworden (127, p. 384). Typische Tropen
gewachse wie der Schibutterbaum sind die Tamarinde (Tamarmdus in
dlca) und der nesige Affenbrotbaum oder Baobab (Adansonia digitata), 
der aber auch m den feuchteren kleinen Waldkomplexen vorkommt (no, 
p ISO) Das feuchtere Grasland bevorzugen die Delebpalme (Borassus 
aethwpum[zi II,p. 22S]),diejetzt mehr undmehran die Stelle derOipalme 
tntt, und d1e nes1ge Chlorophora exelsa (169, p. 474), ein 20-50 m hoher 
Baum, dessen Holz gern zum Kanubau verwendet wird (21, III, p. 19). 

Zu eigenthchen geschlossenen Bestanden von Wa.Idern kommt es 
m der Savanne, w1e schon gesagt, nur an besonders begimstigten Stellen 
m den Terrainfalten. An den FluBufern entstehen dort, gleichgliltig, ob 
sie dauernd Wasser fuhren oder nur periodisch, kleine Galeriewalde"r, 
am FuBe der Laterithugel, wo das flieBende Grundwasser dicht unter 
d1e Erdoberflache tntt und unter Umstanden Quellhorizonte bildet, 
ebensolche ,Wasserwalder", an Orten stagnierenden Grundwassers 
schlieBhch bei gunstigen Bedmgungen kleine Sumpfwalder. 

In 1hrer Zusammensetzung weu.en auch diese we1t vorgeschobenen 
Posten darauf hin, daB s1e emstmals Glieder des zuruckweichenden 
Urwaldes waren. Es fehlen memals Bombax, Khaya und Ceiba. Dazu 
gesellen s1ch freliich auch andere Arten, besonders der Gattung Ficus 
und spez1ell ilirer Untergattung Sycomorus. Sie ist durch Ficus vallis 
Choudae vertreten. Neben s1e tritt die Olpalme (21, II, p. 234), die 
1etzt m d1ese Oasen dichteren Bestandes zurilckgedrangt wird. Die 
Existenz auch dieser wenigen Waldrehkte ist frellich gleichfalls gefaht"
det Der starke Holzschlag der Emgeborenen und gelegentliche Rodun
gen, urn den re1chen Boden fur Kulturzwecke nutzbar zu machen. 
lassen s1e immer mehr verschwinden. 

Der Vegetationscharakter jenseits des Black Volta, also in den 
nordhchsten der bei der Betrachtung des Khmas unterschiedenen 
Zonen, deren N1ederschlag bis rooo mm und darunter sinkt, ist von dem 
eben geschilderten nur graduell verschieden. Die Grasdecke nimmt 
1mmer groBere Raume ein (120, p. 372), der Baumwuchs wird sparlicher, 
xerophile Formen uberwiegen mehr und mehr, die Waldcben werden 
seltener und sind w1e der ganze Pflanzenwuchs diirftiger entwickelt 
(no, p. ISO). Zur reinen Grassavanne oime jeden Baumwuchs kommt 
es jedoch nur stellenweise im auBersten Norden des Gebietes (173, p.346); 
gelegenthch fmden sich sogar hier noch verkruppelte Baum~ (149, p. 683). 
Der Charakter des Parkes bleibt also im allgemeinen gewahrt. Zum 
Unterschied zur ,dichten Parksavanne" weiter im Suden sei also diese 
Landschaft als ,lichte Parksavanne" bezeichnet. 

D1e Faktoren, die schon in der dichten Parksavanne die Vege
tation ungunstig beeinfluBten, Trockenheit mit Harmattan im Winter 
(21, I, p 912; 169, p. 470), Oberschwemmungen im Fruhjahr (77, p. 638), 
starke Insolation wahrend des ganzen Jahres, der Mensch mit seinem 
Holzbedarf und seinem Grasbrennen (145, p. 375; 77, p. 638), gelten 
naturhch hier in verstarktem Maile. 



Die Grasvegetation des Gebietes entspncht im allgemeinen dcr 
Welter im Suden, aber die einzelnen Pflanzen stehen nicht so dicht 
sie sind durch grbl3ere Starrheit mehr der Trockenheit angepal3~ 
und werd!!n vor aHem nicht so hoch (no, p. 150), so dal3 sich das Blid 
schon mehr der Steppe nahert. Unter den Baumgewachsen sind die 
Arten feuchteren Kbmas ganz verschwunden. Der Schibutterbaum 
beherrscht die Landschaft (127. p 376; n. p. 638) und kann spater 
vielleicht einmal fur das wirtschaftlich arme Land Bedeutung gewmnen 
(182, 21. August 1920, p. 1116) Neben ihwtreten jetzt die noch aus
gesprocheneren Trockenformen der Akazien (21, I, p 79; r6g, p. 474; 
173. p. 346; 149· p. 683), von denen Acacia arabica, Acacia Sieberiana 
m_Id Acacia senegal vorkommen l\Iit ihrer Dornbildung, der Fiederung 
ihrer Blatter und der Reduktion ihres ganzen Wuchses sind s1e dle 
sudlichsten Vorposten der Steppe (21, III, p. 347) lmmerhin .fehlen 
\Valdbestande nicht ganz An den Ufern der gro.Beren und klemeren 
\Vasserlaufe stehen Galeriewaldchen - ,.Strerlen d1chten Baumbestan
des" (111, p. 34) -, und die Dorfer sind unter den Wipfeln d1cht stehen
der Schattenbaume verborgen (149. p. 683) 

Das Vegetationsbild dieses binnenlandischsten Tells der Kolome 
findet aber sein Gegenstuck noch einmal im au13ersten Sudosten, 
an der Kiiste. Hier wiederholen sich, wie schon eingangs erwahnt, auf 
kleinem Raume aile die bereits geschilderten Vegetationszonen, nur in 
umgekehrter Reihenfolge, von Sud nach Nord angeordnet (22, p. 16; II3, 
p. ng; 6, p. 109; 52, p. 40; 18, p. 6; 63, p. 113; 127, p. 373). Ledtgbch der 
Urwald ist nicht oder doch nur in kleinen Partien, die aber ihre Lebens
bedingungen a us den weiterwestlich herrschenden Verhaltnissen schopfen, 
daran beteiligt, erreicht aber vor allem nicht die Ostgrenze der Kolonie 
Dem von Ost nach \Vest immer feuchter werdenden Klima entsprechend, 
keilen sich diese Zonen in derselben Richtung aus und end1gen etwa 
bei Cape Three Points in einer Spitze. Nur die lokale Strandvegetation 
erreicht dariiber hinaus die \Vestgrenze der Kolonie. 

Der Urwald in diesem bstlichen Gebiet, das etwa den Kusten
streifen sudlich des Akwapimgebirges und seiner Auslaufer bis zum 
Cape Three Points sowie den siidlichen Teu des Voltabeckens, soweit 
er im Regenschatten des Kwahugebirges liegt, umfa13t, beschrankt sich 
auf vereinzelte vorgeschobene Randlappen, in denen wieder hochstam
miger Urwald zu den Seltenheiten gehort. lm allgememen handelt es 
sich urn tropischen Regenbusch (117, p. 426), teils Sekundaiwald, durch 
Kulturaiilagen kiinstlicli erzeugt, tells aber, besonders am Kwahu
gebirge, urspriinglich. Die Urwaldgrenze la.Bt sich deshalb hier, im 
Gegensatz zum Norden, re1ativ scharf ziehen. Ste folgt im gro.Ben und 
ganzen dem Kamme der Gebirge, dem Akwapimgebrrge und seinen Aus
Iaufem an der Kiiste, dem Kwahugebirge im stidlichen Voltabecken, 
also den Grenzen, die dem Regenreichtum des SW -1\lonsuns gesetzt sind. 

Besser als die wenigen Regenwaldparzellen, aber auch sehr schmal 
tntt die Vbergangszone zwischen Urwald und dichter Parksavanne, 
die sich nach Siiden und Osten zu anschlie13t, hervor. Ausgeblidet 
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ist s1e naturgemal3 vor aHem auf den im Regenschatten liegenden 
Hangen der Gebtrge Bei der fur afrikamsche Verhaltnisse uberaus 
dtchten Bcstedlung des Geb1etes ist sie den Kulturzwecken des Landes 
mehr dtcnstbar gemacht als anderswo, ja sie ist geradezu zu einer 
Kulturzone geworden, dte sich zwtschen zwei natilrhche Vegetations
gebtete emschtebt und sie trennt Die Olpalme erreicht hier die grol3te 
Dtchte threr Verbreitung. Vom Men~chen angepflanzt (vgl 35, Text 
zu Tafel 2S u. 26), blldet s1e ganze Hp.me (141, p 189/ 190), die oft, 
wenn s1e der menschhchen Pflege entbehren, zu 'imdurchdringlichen 
Waldern werden (126, p 36; 104, p 816). Da sie eine gewisse Feuch
tlgkeit verlangt (21, I, p 779 u. p. 8II), meidet sie im allgemeinen das 
trockene Kustenvorland 141, p 189), tntt also h1er nicht in die Park-
savanne hmaus · 

D1e Olpahnenwalder als Kulturzone haben auch den natlirlichen 
Strelfen dichterer Parksavanne, der auf die Ubergangszone folgen muBte, 
wemgstens an dem Kiistenstnch ostlich des Cape Three Points ganz, 
den des l~chteren Parks fast ganz verdrangt Einzelstehende Deleb
pahnen {I24, p so) und Gebusch deuten noch die emstige naturliche 
Zone d1chteren Parkes an Zu bre1terer Entw1cklung kommt sie sowie 
d1~ der hchteren Parksavanne im unteren Voltabecken, wo etwa der 
Lauf des Flusses 1hre Ostgrenze bildet Hohes, starres Savannengras 
(22, p. ISS, 8o, p. 6), Schtbutterbaume, Tamarinden und lichte Whld
chen (III, p 33, I54· p 7I, p 8I) kennzeichnen diese welhge Regen
schattenlandschaft, m der dte Savanne des Innern und we Kusten
savanne, welche 1m Durchbruchstal des Volta nach Norden vorstb.l3t, 
miteinander m Verbindung treten (g6, p 104, 42, p. 205j2o6). 

. In dem ostlichen Telle der Kustenerstreckung verschwinaet der 
Baumwuchs fast ganz, die Ga- und Adangmeebene (g6, p 93; 8, p: 48) 
und die hter bsthch uber den Volta hinausre1chende Trans-Volta-Province 
smd durre Buschsteppen, dte nach Osten und Stiden immer steriler 
werden und schheBlich m reine Steppen (vgl 22, Kar.te), an der Kiiste 
sogar tetlweise m Wustensteppen ubergehen. Als schmaler Streifen 
zteht sich d1eses trockene Land an der Kuste entlang Z1emlich weit nach 
Westen bts in die Nahe von Cape Th,ree Points. Nur der eigentliche 
Strand wc1st eme etwas reichere Vegetation auf. Im fenchten Meeres
~ande, vtelfach vom Menschen gepflanzt, gedeiht hier noch gut die 
Kokospalme (Cocos nuclfera [IIo, p. 170]) und kann auf den Lagunen
wallen des Sudostens (74) und 1m Voltadelta sogar kleine Raine bilden 
(I41, p Igo). An den Mundungen des Volta (32, p. II6, 120, p. 870; 
63, p g8), Pra und Ankobra sow1e in den Lagunen des Westens (vgl. 
186) arbetten Mangroven (Rizophora mangle [53, p. 7]) und der linden
blattrige Etbtsch {Htbiscus, tihaceus [32, p. II6 ]) an der Verdrangung 
des Meeres durch das Land. 

Die Abgrenzung und das Bild der b1sher gesch1lderten naturlichen 
Vegetationszonen unterhegt freilich dauernden Wandlungen und 
1st bereits m emzelnen Teilen vollig verandert worden. ,Lagen, als Hay 
1876 semen Bericht niederschrieb (122, p. 300), die Dorfer im Urwald 



noch durchschmtthch % Stunden auseinander, so konnte Gruner (II7, 
P• 495/496 und p. 498) 1904 benchten, daB im Akwap1mgebiet .,es vom 
Ende einer Kakaofarm b1s zum Anfang der nachsten nicht Ianger als dre1 
oder hochstens fti.nf Mmuten dauert". D1e weitesten Entfemungen waren 
ro-12Mmuten (II7, p 495/496) In den zw1schenhegenden Waldstucken 
herrschte die Olpalme vor, es handelte s1ch also auch h1er nicht mehr 
urn primaren, hochstammigen Urwald, sondem urn sekundaren Regen
busch. Das ursprunghche Landschaftsblld war der rein en K u It u r
landschaft gewichen 

Solche Verha.Itnisse herrschen naturhch nur in besonders begunstlg
ten Gebieten, die auch, wie es bei dem Urwald der Goldkuste der Fall 
ist, verkehrstechnisch durch Eisenbahnen oder mfolge 1hrer Kusten
nahe erschlossen sind. Oberall sonst ist es bei punktform1ger Durch
setzung mit Kulturlandschaft gebheben Im Parkland und m der Sa
vanne gewinnt sie zudem nicht solchen EmfluB auf das Landschafts
bild, well die Feldkulturen der Eingeborenen im Rahmen des Gesamt
emdruckes zurucktreten Doch sind auch hier die die Dorfer 'umgeben
den .Schattenbaume {IIo, p. 150), Baobabs, Schibutterbaume, Tama
rmden und Kapokbaume, em charakterisbsches Moment {IIo, p. 170). 

f) Die Tierwelt. 

Den festgestellten Vegetatwnszonen gliedern s1ch, well von ihnen 
abhangig, im allgememen wenigstens, faunistische an Der groBeren 
Beweglichkeit der Fauna gemaB erschemt frellich <he fauniStische 
Gliederung gegenuber der flonstischen stark vereinfacht, aber immer
hm kann man drei Fau-nenzonen: eme dem Urwald, eine dem Ober
gangsgebiet und eine der Savanne charaktenstlsche Fauna, sehr wohl 
unterscheideri. Daruber hinaus tritt die Tierwelt des Meeres und der 
Flusse als Sondergruppe hervor. Eine Anzahl Arten schlieBlich, be
sonders Vogel und niedere Formen, deren Anpassungsfah1gkeit sehr 
groB ist, ist uber die ganze Kolovie verbre1tet. Schade Grenzen zwischen 
diesen Zonen zu ziehen oder auch nur emzelne Formen als besonders 
charakteristisch herauszuheben, ist freilich hier weniger moghch denn 
irgendwo. Oberall dringen stark~re Gattungen vor, wekhen schwachere 
zuruck,' und in diesem Hm- und Herfluten ist die Auspragung eines 
reinen Typus selten oder nie vorhanden. 

Die charakteristischste Vegetationszone der Kolome, der Urwald, 
ist dabei bisher wenigstens, ehe seine fortschre1tende Vemichtung auch 
hier einen letzten Zufluchtsort zerstorte, zugle1ch Zone der eigenartig
sten Fauna gewesen. Freilich, Ist' auch der Urwald fur viele Tiere em 
Ruckzugsgebiet, so ergeben sich doch andererseits aus eben diesem 
Charakter heraus erschwerte Lebensbedingungen fur <he Ihn bewohnen
den Individuen. Seine D1chte und seine Unwegsamkeit ermoglicht nur 
besonders organisierten Arten das Dasein und beschrankt ihre Zahl 
Die Saugetierfauna, soweit sie ursprunghch ist, muB deshalb auch 
von vomherein auf ganz wenige Arten und Familien beschrankt sem. 
Die Affen, als fast ausschlieBhche Baumtiere, stehen daher im Vorder-
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grunde (107, p. 347) Ihre hochstentwickelten Arten, die Menschen
affen, smd noch durch wenige Exemplare des Schimpansen vertreten. 
Er tntt in zwei Formen auf, der normalen des Troglodytes niger (I-zo, 
p. 94I) und m einer kleineren des Simia pygmaeus fuscus (145, p. 377). 
Sie nahren sich von Baumfnichten, Blattern, Knospen, Kerbberen und 
Vogeleiern. Als scheue Baumtiere, die die dichtesten und der Kultur 
entferntesten Teile des Waldes aufsuchen, werden sie dem Menschen 
nur sehr selten sichtbar 

Der Schimpanse ist das einzige, ausschheBhch dem dichten Urwald 
eigentumhche Saugetler. Alle andere.1. treten, gelegentlich wenigstens, 
daruber hmaus oder smd uberhaupt ursprunglich mcht in ihm heimisch 
gewesen Zur ersteren Kategorie gehoren die ubrigen noch vorhande
nen Affenarten Sie kommen in zahlreichen, fast Immer langschwan
zigen Varietaten vor und beleben oft in groBen Scharen nicht nur den 
Wald (167, p. 83), sondern auch seine Umgebung, denn sie dringen dar
uber hmaus m die Galene- und Uferwalder '{I27, p. 386) des nordhchen 
Ashanti, m die Pflanzungen der Kilste, ja sogar vorubergehend in die 
Parksavanne vor Als die wichtigsten seien nur die Helle WeiBnase 
(Cercopithecus petaunsta fantlensis [7, I, IV, p. 522j523j) und die Mona
Meerkatze (Cercopithecus mono [7, I, IV, p. 525]) erwahnt, beides 
Hamstertiere mit weiten Backentaschen, deren Phinderungsziige den 
Kulturen sehr gefahrlich werden Ihrem Wesen nach Waldtiere sind 
auch die Eichhornchen, von denen mehrere, teils kletterende, tetls 
spnngende Arten die Walder, aber auch die Pflanzungen bevolkern 
(145, p 377). Typische Waldtiere sind schlieBhch noch die insekten
fressenden Schuppentiere der Ordnung Edentata. Ihre heiden 
Vertreter, das Schmalschnauzen-Schuppentier (Manis tricuspis) und 
das Breitschwanz-Schuppentier (Manis gigantea [13I, p. I8o]), bieten 
mit Ihren dachziegelartlg sich deckenden Schuppen emen seltsamen 
Anblick 

Alle anderen noch im Walde vorkommenden Sauger sind erst spater 
in ihn emgedrungen oder in Ihn zurilckgedrangt, jedenfalls ihm nicht 
ursprunglich eigentumhch. Die gewaltigste Erschemung unter ihnen, 
der Elefant (Elephas afncanus), kommt nur gelegentlich in ihm vor 
(145, p. 378) und muB als Charaktertier der 'Obergangszone gelten, wo 
noch auf Ihn zuruckzukommen sein wird. lin Walde heimischer gewor
den sind eine Anzahl An tilopenarten, vor allem die Schopfanttlopen 
oder Ducker (Cephalophinae). Der Gelbrucken- oder Riesenducker 
(Cephalophus silvicultrix), der Schwarznickenducker (Cephalophus dor
sahs), der Blaunickenducker (Cephalophus rufilatus) und die Zwerg
antilope (Cephalophus [Guevei] maxwelli H. Sm) sind alle recht haufig. 

Mit diesen wenigen Namen ist aber auch der Kreis der dem .Dr
walde charakteristischen Sauger erschopft. Ausgeglichen wird dieser 
Mangel durch den Reich tum der Ornis, die bier ihre gunstigsten Le
bensbedmgungen, reichliche Nahrung und gute Brutstatten, fmdet. 
Ihre groBere Beweglichkeit gegenilber den Saugetieren frellich bindet 
sie noch weniger als illese an die Grenzen einer naturlichen Zone, und 



so sind auch unter ihr nur dte wenigsten Arten ausschhe.13hche Wald
tiere. Die Zahl der Indivtduen wechselt deshalb mnerhalb der Jahres
periode; im Winter, wenn in der Savanne Trockenhe1t herrscht, ist sie 
vie! grbiler, da dann zahlreiche Steppenvdgel sich in den Wald zuruck
ziehen (53, p. 12). 

Unter den Art en, ,die den Wald niemals verlassen, ist dte Hafts
nachtigall, der Bulbul der Perser (Enthacus [Luciola oder Lusctma) 
hafizii) als Singvogel die schbnste und hauftgste. Neben ihr smd dte 
seltsamen Hornvogel (Bucerotidae [53. p. 6)) mit langem, sehr dickem, 
mehr oder mmder gebogenem und mit hornartigen Auswuchsen ver
sehenem Schnabel sowie Klettervogel (Scansores) typische Wald
bewohner. Deren Hauptvertreter, d1e Spechte (Ptcidae), verdtenen 
als Vertilger waldverderbender Insekten einen besonderen Schutz 
Im Winter gesellt sich zu ihnen als Zugvogel der vor allem von 
Ameisen lebende europaische Wendehals (Jynx torquilla) Seine nach
sten Verwandten, der Spor~nkuckuck (Centropus senegalensts) und der 
farbenprachhge, uber das ganze afrikanische Waldland verbreitete 
Riesenturako (Corythaeolus cristatus) sind Beerenfresser und drmgen 
schon gelegenthch in die Baumsavanne vor. Der ursprunghch dem W aid 
eigentumhche Bananenfresser (Musophaga violacea [7, 2, II, p 133]) 
hat sich auch dein Kulturland zugewandt, und ebenso wie er sind heute 
die Helmvogel (Corythaix) sowie Papageien (Psittacornithes) dort fast 
ebenso haufig wie im unberilhrten Waldgebiet. Ihr Hauptvertreter, der 
zu den Graupapageien gehorende Jako (Psittacus erithacus), 7, 2, II, 
p JIS/316), wird als Handelsarbkel gezahmt und abgenchtet verkauft 
(IIJ, p. sox) Als Siedelplatze bevorzugt er den Regenwald (I6J, p 83) 
und die Olpalmenbestande, deren Verbreitungsgebiet m1t dem seinen 
ungefahr identisch ist 

Unter den Reptiliensind nurdieSchlangen, wenigstens tellwetse, 
reine Urwaldbewohner Dem Vegetationscharakter entsprechend sind 
die Baumschlangen (Dendrophis) am hauftgsten. Ihr gro.l3ter Ver
treter, die 4-6 m lange Hteroglyphenschlange (Python sebae), also 
eine Riesenschlange, ist nicht gtfbg Auch die eigenthchen Gift
schlangen, durch dte Hornviper (Cerastes cornutus), durch dte Uraus
oder agyptische Brillenschlange (Naja haje [53, p. g)), durch zwei Va
rietaten der Puffotter (Bitis nastcornis und Bttls gabonica) sowie durch 
die schwarze Cobra (Naja melanoleuca [145, p 380]) vertreten, sind 
nicht selten. 

Von den Gattungen der Klein tiere schlie.l3lich, die den Urwald be
volkern, der Arthropod en, Mollusken usw., smd nur sehr wenige Arten 
ihm allein charakteristisch Das Heer der Kafer, Schmetterlinge, Haut
fliigler, Zweifhigler, Netzflugler, Geradflugler und Schnabelkerfe ist 
allerdings Legion, besonders an feuchteren Stellen. Als sicher nur 
im Urwald vorhanden kann man die Tausendfu.l3er (Myriopoda [127, 
p. 388]) ansehen sowie erne Anzahl Spinnentiere (Arachno\dea), von 
denen der schwarze afnkanische Skorpion (Buthus [Soorpio] afer) 
am bekanntesten und gefurchtetsten 1st (127, p 388). Das Tier erretcht 
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cme Lange von r6o mm Sem Stich ist zwar nicht gerade todlich, ver
ursacht aber starke ortliche Entzimdungen, die mit Lahmungen, Fieber, 
Ohnmacht und Dbelkeit verbunden sind (7, 5, I, p. 683). Unter den 
l\lollusken des \Valdes hat eine grol3e, von Kttson mcht naher be
~tlmmte Landschneckenart emen gewissen wirtschaftlichen Wert in-: 
sofern, als ste von den Emgeborenen als Dehkatesse verzehrt wud (127, 
p. 387) 

Dte Fauna der den Urwald umschhel3enden Dbergangszone 
mul3te zum Tell, sowe1t s1e aus dem Urwald heraus in diese ubertritt, 
beretts behandelt werden, zum anderen Teil setzt sie sich aus Tieren 
zusammen, die aus der Parksavanne in sie vordringen. So verbleibt 
nur em gennger Rest von Arten, die vorzugswe1se dieses Gebiet be
stedeln. Es smd vorwtegend pflanzenfressende Sauger, denen diese 
unubersKhthche Landschaft mit ihren regellos verst.reuten Baum- und 
Grasparzellen, ihren zahlreichen Wasserlaufen am besten Nahrung, 
Wasser und vor allem ausretchenden Schutz gewahrt. Alle wechseln sie 
gelegenthch m d~n Urwald oder auch in die Parksavanne hinuber. Am 
me1sten gtlt das fur den grol3ten unter ihnen, den Elefanten (Elephas 
africanus) Noch heute fmdet er s1ch in den Northern Terntories (77, 
p 638; 47• p. 45) und m emsamen Gegenden von Ashanti und sogar der 
Kustenkolome (127, p 385), z B'. nordlich des Afram, die Beck (8o, 
p. 6) als ,em Parad1es fur Elefanten" sch1ldert. Das jetzt im Interesse 
semer Erhaltung (20, p. 83) erlassene' Schie13verbot (173,· p 347) ist 
frethch, cbenso w1e m Kamerun, vom Standpunkt der Landwirt
schaft aus gesehen; der er gro13en Schaden zufugt, 'eine zweifelhafte 
l\laBnahme 

Neben dem Elefanten fmden hler einige Antilopenarten ideale 
und geschutzte We1deplatze, d1e s1e des Wassers wegen gern in d1e Nahe 
der Sumpfe verlegen Die zur Gattung der Buschbocke (Tragelaphus) 
gehorende westafnkan~sche Sumpfanhlope (Limnotragus gratus) hat 
1hren Namen davon. D1e 1mmer weiter vordringende Kultur mit ihren 
Anpflanzungen, d1e s1e zerstoren, dez1m1ert auch diese Tiere oder tretbt 
s1e w1eder m d1e Savanne hmaus, aus der sie urspnmghch gekominen sind 

Das Tierleben de1 Savanne ist, w1e schon eingangs betont 
wurde, noch am wemgsten durch d1e Kultur gestort, frelhch auch am 
wemgsten erforscht Immerhin lassen sich allgemeine Linien ziehen. 
Als Grasland ohne grol3ere Gelandeschwiengkeiten und mit zwar nicht 
gerade re1chhchen, aber doch genilgenden Wasserstellen scheint es dazu 
bestlmmt, einer reichen Steppenfauna ausreichende Lebensbedingungen 
zu gewahren. D1e lnd1v1duenzahl 1st daher schon deshalb, ganz ab
gesehen von der gro13eren S1cherheit vor Nachstellungen des Menschen, 
grol3er als im Urwald. Es dommieren Herden- und Lauftiere, begleitet 
von emer gro13eren Schar von Raubtieren. Speziell im Norden uberwiegen 
dabei sudamsche Formen, weiter 1m Suden, in der dichteren Baum-
savanne, macht sich d1e Nahe des Urwaldes geltend. _ 

D1e Raub t1ere, die 1m Urwald mit seiner relativ geringen Tier
bevolkerung nur veremzelt vertreten sind - von einigen wenigen, nicht 



nur ibm, sondem der ganzen Kolonie eigentumllchen Arten wrrd noch 
zU: sprechen sein - fmden in der v1el tierre1cheren Parksavanne den 
geeignetsten Lebensraum. Die grol3en afnkanischen Steppenraubtlere 
smd deshalb fast aile auch hier vorhanden. Ihre grol3te Art, der afnka
nische Lowe (Febs leo), ist allerdmgs bereits stark dez1miert. Er be
schrankt sich heute auf d1e Parklandschaften der Northern Territones 
und dringt hochstens b1s in das nbrdhche Ashantl vor (127, p. 385). , 
Mit Vorliebe halter sich in der Nahe der Hauptstral3en auf (145, p 378) 
und kann auch heu te noch, besonders im Gambagad1stnkt und 1m nord
lich des Afram gelegenen Voltabecken (So, p. 6), zur Landplage werden. 
Ebenso w1e der Lowe 1st heute auch der Schakal (Can1s anthus) nach 
Norden zurilckgedrangt und geht mcht mehr uber Nordashanti hm
aus nach 'Suden. D1e in der Kolonie, besonder'> m den Northern Terri
tories und m Nordashanti sehr haufig auftretenden Hyanen sind zoo
logisch b1sher noch nicht untersucht worden. Wahrscheinhch handelt 
es sich urn d1e Gefleckte Hyane (Hyaena crocuta), die im benachbarten 
Togo aus dem Sudan herein bis zur Kuste streift, und urn die Gestrelfte 
Hyane (Hyaena striata), die dort gleichfalls, aber nur 1m Hmterland. 
vorkommt (no, p. r66). 

Fur das Landschaftsbild charakterisbscher als d1e emzeln umher
streifenden Rauber sind d1e herdenbildenden Wiederkauer. 
Als Charaktertier des Sudans tritt an der Nordgrenze der Kolome der 
westafrikanische Buffel (Gattung Bubalus) in seinen zwei Varietaten, 
dem grol3en Schwarzen Buffel (Bubalus centralis) und dem klemeren, 
kurzhornigen Roten Buffel (Bubalus brachyceros (53, p. 12]), der aller
dings auch manchmal in den Urwald tntt, auf Wegen semes Fleisches 
em beliebtes, wenn auch nicht ungefahrhches Jagdtler (127, p. 386) -
gereizt greift er auch Menschen an - geht seine Zahl immer mehr zu
rlick. Weit reicher an Arten wie an Indlv1duen und auch viel weiter 
nach Suden verbrettet sind die Antilopen (145, p. 378; 127, p. 385; 77, 
p. 638). Sowe1t sie im Urwald und Obergangsgeb1et leben, smd sie be
reits behandelt worden. Ledighch auf die Savanne beschrankt sind 
dle Pferdeantilope (Hippotragus equmus), die westafrikanische Kuh
anblope (Bubahs major) und vor allem die zur Untergattung Sylvicapra 
Ogilb. gehorenden Echten oder Steppenducker, von denen als wichtlg
ster und verbreitetster nur der Echte Ducker (Cephalophus [Sylvi
capra grlffiffiius L.] mergens) genannt se1 

Herdentiere sind auch einige Affenarten, der Rote oder Guinea
pavian (Papio papio Desm. [no, p. 167]) und der\Veillschenkel- oder 
Weil3bart-Stummelaffe (Colobus. vellerosus [43, p. 64; 7, I, IV, p. 6oo; 
109, p. 88]). Zur Trockenzeit bevolkern sie d1e zahlre1chen Galerie- und 
Wasserwalder (127, p. 386), zur Regenze1t aber treten s1e hinaus m d1e 
Parksavanne oder fallen in grol3en Scharen in die Kulturen ein, dort 
in kurzer Zeit unendlichen Schaden anrichtend. D1e Jagd auf sie wird 
schon wegen ihrer Schadlichke1t eifr1g betneben, auf den W eil3schenkel
affen zugleich auch noch wegen seines schonen, schwarzen, S- Io em 
langen, seid1g glanzenden und von der l\htte nach beiden Se1ten herab-
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fallenden Haarpelzes, der vor etwa 25 Jahren im Pelzhandel als Muff
pelz eme Zeitlang Mode war. 

Sehr zahlre1ch sind auch die kleineren Steppensauger, be
sanders Schweme und Hasen. Es handelt sich dabei wohl nicht urn das 
nordafnkanische Sus scrofa caeticus (7, I, IV, p. 8), sondem urn das 
in ganz \Vestafnka von Liberia bis Kamerun he1mische Pinselschwein 
(Potamochoerus porcus L. [pemcillatus]), dessen Ohren in einem 
langen uberhangenden Pmsel end1gen, und das besonders die sumpfigen 
Galenewalder aufsucht (53, p. 8), sow1e urn das Warzenschwein (Pha
cochoerus africanus Gm ), das we1ter in der Savanne herumschweift, 
aber als Lagerplatz glelchfalls Sumpf und Dickicht, wenn es auch nur 
aus domigen Akazien und Mimosen besteht, verlangt. Auch das Stachel
schwein (Hystnx cristata oder ganz nahe verwandte, auBerlich kaum 
zu sche1dende Arten [7, I, II, p. I79]), obwohl zu den Nagetieren 
gehorend, mag als typische Art in d1esem Zusammenhang erwahnt 
sem. Es 1st in den Savannengebieten sehr verbreitet (I27, p. 385) und 
tntt 1m Osten auch an die Kuste (Iog, p. 88), war Jedoch dort schon 
fruher mcht zahlreich (5. p 295) und wird es auch heu te wohl nicht sem 
Gle1chfalls ein echtes, vom Sudan her eingedrungenes Steppentier ist der 
Rase (Lepur Zech) Sein eigenthches Verbreitungsgebiet ist derNorden. 

Unter den klemsten Saugern sind nur die Flattertiere vor
wiegend Savannenbewohner. Obwohl fur die Trope~} typisch und 
daher m zahlreichen Arten vertreten (I45. p. 377), sind doch d1e Notizen 
uber SIC recht sparlich. Da es sich aber in der Hauptsache urn Nacht
tlere handelt, so fmdet das seine Erklarung. Auf Tagesschlupfwinkel 
angew1esen, Ziehen s1e hohle Baume vor und finden sich daher meist 
in der Nahe der Galerie- und Wasserwalder, aber wo diese fehlen, neb
men sie auch mit Felsspalten vorlieb Am verbreitetsten sind d1e Rote 
Hufeisennase (Rinolophus alcyone Temm.), eine auch in Togo oft er
wahnte Art (7, I, I, p 445), die groBe Blattnase (Phyllorhina gigas 
Wagn) und die Ziernase (Megaderma frons Geoffr ). 

Fur d1e Orms der Savanne gilt das, was fur den Urwald gesagt 
wurde, in vielle1cht noch hoherem Maile. Die Beweglichke1t dieser Tier
gattung laBt eme Lokahsierung eines bestimmten Formenschatzes auf 
em beshmmtes Vegetatwnsbild im allgemeinen nicht zu. In der Regen
zeit nach Arten wie Individuen ungemem reich entwickelt, zieht sie s1ch 
m der Trockenpenode, wenn die Wasser versiegen und Grasbrande 
den Aufenthalt m der Steppe unangenehm machen, fast ganzhch aus 
der Savanne zuruck, so daB Re1chenow (53, p. 12) von einem absoluten 
Vogelmangel sprechen kann Als charakteristische Steppentiere bleiben 
nur wenige Arten, die wahrend der Grasbrande in 'den Galeriewaldern 
Zuflucht suchen. 

W1e unter den Saugern, so kann auch unter den Vogeln pas Raub
zeu g als wesentlich steppenbewohnend gelten. D1e groBe Obersicht
hchkeit der Savannenlandschaft erleichtert ibm den Nahrungserwerb. 
Wte m Europa, so sind auch bier dte Falken unter ihnen am haufigsten. 
Der Klemwanderfalke (Falco mmor) und Rothalsfalke (Falco chiquera) 
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schweben zahlreich ilber dem Land. ~eben Ihnen treten Smghab1chtc 
auf, unter denen der von Brehm (7, 2, III, p. 390) ,Heuschrecken
habicht" genannte Astunna polyzona der eigentumlJchste 1st Kleme 
Sperber (Accipiter) stellen den Kleintieren nach, und in der ~abe 
menschlicher Ansiedlungen ist der Abdeckerarbeiten vemchtende (53, 
p. I2) Kappengeier (Neophron [Vultur] pileatus) gem gesehen Unter 
den Nachttieren bevorzugen rue Eulen (Strigidae) trocknere, felsige 
Gebiete (I27, p 387). 

Steppenbewohner im reinsten Sinne und vom Sudan heruber
gekommen sind die Scharr- und Laufvogel. Rebhuhner (Perd1x 
[I27, p. 387]), Wachteln (Coturnix adansoni) llnd das gemeine Perllmhn 
{Numida meleagris [IJO, p. IJS]) beleben uberall die Savanne. Wo die 
Parklandschaft etwas dichter w1rd, finden sich stets die Trappe (Otis 
melanogaster) und in den wasserreicheren Gegenden des nordlichen 
Ashanti, am hebsten im Sump£, auch die Rallen (Rallidae). In der 
reinen Grassavanne des Nordens schlieBlich ist neuerdmgs der Straul3 
(Strutbio camelus) heimischer geworden. 

Neben diese eigenthchen Steppenformen tritt eine reiche Vogel
welt, die teils.nur zur Regenzeit in das Gebiet hmuberwechselt, teils als 
Zug.vogel das Land streift. Viele europaische Formen sind unter 
ihr anzutreffen. So nisten Tauben (Columbinae), Lerchen (Alauda), 
Ammern (Em\>eriza) und Meisen (Parus) in den kurzhahnigen Gras
landschaften. Von den Galeriewaldern aus unternehmen Buschwurger 
(llalaconotinae), vor allem aber der Tschagra ().lalaconotos erythro
pterus),Baumlieste (Halcyon semicoeruleus) und Blauraken oder 1\Iandel
krallen (Coracias gamila} ihre Streifzilge ilber das Land; an den Asten 
des Baobabs hangen die merk:wlirdigen Nester des 1\Iasken- oder Larven
webervogels (Ploceus abessinicus). Trupps von Schudraben (Corvus 
scapulatus) und zahlreiche Stare (Sturnus), insbesondere Pirole (Oriolus 
galbula [53. p. 6]) und Glanzstare (Lamprotornis [I27, p. 387; 53, p 6; 
33, p. g6]), umlagern die Siedlungen; als europa1sche Wandervdgellassen 
sich Bachstelzen (~Iotacilla alba [xz7, p. 386]), Baumpieper (Anthus tri
vialis und arborens), Sperbergrasmilcken (SylVIa nisoria), l\IelStersanger 
(Sylvia orphaea), Fliegenschnapper ().luscicapa), Schwalben (Hirundmi
dae), Brachschwalben (Glareola pratincola), Wiedehopfe (Upupa epops) 

. und Bienenfresser (l\Ierops apiaster} an geeigneten Orten im Lande 
nieder, 

Den.meisten dieser Vogel muB die Kleintierwelt de1 Savanne 
zur Nahrung dienen. An Arten wie Individuen ist letztere zahllos 
und noch keineswegs geniigend durchforscht. SchmetterlJnge, Kafer, 
Fliegen, :r.Iucken, Aineisen, Spinnen, dazu unendlich viele Arten boden
bewohnender Weichtiere treten dem tropischen Charakter des Landes 
entsprechend massenhaft auf, aber reme Steppenformen sind doch 
verhaltnismaBig selten unter ihnen; die meisten sind allen Land
schaften der Kolonie gemeinsam. 

Verha.ItnismaBig am wenigsten Schaden richten noch die Ter
miten (Termitidae) an. Von ihren zahllosen Arten errichtet Termes 
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belllcosus d1e groBten Terrrutenhugel Ihre teils heuschober-, tells py· 
ram1denartigen, meist aus Ton bestehenden Bauwerke sind, his zu 5 m 
hoch, uber <he Gaehene, zwischen Gras und Gehusch, zu Tausenden 
verteilt (75· p 28, 18, p. 6). 

Geradezu wirtschaftliche Katastrophen aher konnen die IJeu
schreckenschwarme hervorrufen, die le1der nur allzu haufig vom 
Sudan her in das Land emdringen (36, p. 197), hesonders dann, wenn 
s1e zur Ernteze1t einfallen. Zum Gluck treten s1e meist mit den Har
mattanwinden auf, von denen sie sich tre1ben lassen (56, p 104, p. 215 
b1s 216). An d1e Kuste und in die waldigen Teue des Landes kommen 
s1e daher gar mcht oder doch nur verhaltmsmaBig selten. Urn so mehr 
hat der Norden unter Ihnen zu le1den (56 p. roo). Krause (135, p. 263) 
beobachtete in emem Jahre uber Salaga mehr als em Dutzend Schwarme. 
Die in Togo bestimmten Arten Pachytylus migratonus, Pachytylus cine
rascms, Pachytylus sulcicollis und Acridium Schistocerca perigrina (56, 
p 130) kommen auch m der Goldkuste vor. Ihre Zuge konnen gewaltigen 
Umfang erreichen und soUen in der Lange· zwischen einigen hundert 
Metern und 30 his 40 km schwanken Schwarme von Vogeln begle1ten 
1hre Bahn, aber auch die pflanzenfressenden Sauger (56, p. 289) fallen 
uber s1e her und vertilgen sie in Massen (56, p 285-348). Von den Ein
geborenen werden s1e gesammelt, gerostet und als Delikatesse gegessen. 

Noch groBer, well mcht nur periodisch, sondern dauernd wirkend, 
1st der Schaden, den die Glossmen und Anopheles anrichten. Die Glos
sma kommt m heiden Formen als Glossina palpahs und als Glossma 
mors1tans vor D1e fur den Menschen gefahrlichere von heiden, die Glos
sina palpahs, scheint allerdmgs ghicklicherweise in groBerer Anzahl 
mcht vorhanden zu sein. Schlafkrankhe1tsherde von groBerer Ausdeh
nung wurden h1sher offenhar mcht festgestellt (147, p 134). Aher 
Angaben uber we Verbreitung des Insekts fehlen in der Literatur 
vollstand1g und sind wohl mit Ahsicht unterdruckt worden. Ein ge
meinsames Vorgehen der an der Westkuste interess1erten Staaten 
gegen den Ohertrager der Trypanosomen (Trypanosoma gambiense 
oder ugandense) ist b1sher am W1derstand der Goldkustenverwaltung 
gesche1tert, d1e anschemend die Fiktion aufrecht erhalten will, als sei 
d1e Schlafkrankhe1t der Kolonie bisher ferngebhehen In der Verhrei
tung der den Saugetleren, namentlich den Rmdern, gefahrlichen Glossi
na mors1tans hat Kitson (127, p 388) emiges Licht gehracht Nach1hm 
konnen alle groBeren HandelsstraBen und d1e FluBlaufe des Landes 
als verseucht gelten Fur d1e wirtschaftliche Entwicklung gerade der 
Savannenlander der Kolonie, die wesentlich in der R1chtung der Tier
zucht zu erfolgen hatte, smd das sehr tnibe Aussichten Aher auch fur 
den Menschen sclbst bedeutet das Tier, seitdem die Obertragung des. 
Schlafkrankhe1tserregers auch durch Glossina mors1tans als moghch 
hingestellt werden muB, bei 1hrer weiten Verhreitung im Waldgehiet 
und stellcnweise in der Savanne eine schwere Gefahr. 

Eme immer groBen• Bedeutung als menschhcher Parasit und 
wirtschafthcher Schadhng hat in neuerer Zeit auch der Sandfloh 
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(Sarcopsylla [Pullex] penetrans) erlangt. Im Kustengeb1et der Ko
lonie Goldkuste, wo er von Bindloss (84, p. 307) erwahnt w1rd, 
lernte ibn Krause 1887 kennen, in das Innere war er damals noch nicht 
eingedrungen. In wie hohem Mal3e das inzwischen geschehen 1st, ze1gt 
ein Bericht Fergussons (ro6, p. 372), der am Bosumtwisee uber die 
ilberaus lastige Sandflohplage klagt. Mal3nahmen gegen 1hn schemen 
trotz seiner wirtschaftlichen Scbadlichkeit his Jetzt noch mcht getroffen 
worden zu sein. 

Gegeniiber diesen nicht an den Ort gebundenen Schadlingen sp1elen 
die Kleintien: des Bod ens selbst, wenn sie auch manchmal Pflanzen
wurzeln zu zerstoren vermogen, eine gennge Rolle. Sie smd zudem 
wenig entwickelt. Led1glich die Regenwurmer (Lumbricus), d1e 
ilberall da, WO we Savanne wabrend der Regenzeit i.lberscbwemmt wrrd, 
auftreten, sind nach Individuenzahl zahllos (x6g, p. 473). Nach Schlul3 
der Regenzeit beginnen s1e ihre Tatigkeit und bedecken oft viele Qua
dratkilometer we1t die Oberflache mit ihren Auswurfen, d1e, wenn s1e 
einmal trocken und hart geworden sind, schlecht zu begehen smd 
(169, p. 474). Diese Auflockerung der Bodenkrume und die damit 
verbundene Ausdlinstung tragt nicht wenig dazu bei, die Wirkungen 
der Trockmperiode zu verscharfen, andererseits fuhrt sie aber auch 
durch Luftung des Bodens diesem, neue N ahrstoffe zu 

Der Oberblick i.lber d1e Tierwelt der Kolonie Goldkilste war bisher 
insofern unvollstandig, als nur Charaktertlere grol3er natiirbcher Land
schaften erwahnt und eine betrachtliche AnzalU gleichfalls das all
gemeine 'Landschaftsbild bestimmender, aber nicht an einen be
s timm ten Vegeta tionscharakter ge bundene Arten weggelassen 
wurden. Sie mogen jetzt im Zusammenhang nachgeholt werden. 

Unter den grol3eren Tieren gehen zunachst einige Katzenarten, 
die befabigt sind, ihre Opfer auch in die Baumkronen zu verfolgen, 
ihrem Raube gleichmal3ig im Wald wie in der Savanne nach. Als erster 
von ihnen ist derLeopard (Felispardus) zunennen; eristdashaufigste 
und neben dem Lowen gefurchtetste Raubtier der Kolonie. Im Walde 
verfolgt er die Affen his in die hochsten Wipfel drr Urwaldriesen und 
in der S~vanne bildet er. sich geschickt heranschleichend, den argsten 
Feind der Antilopen, aber auch der Viehherden. Da er stets, nur urn 
das Blut zu saugen, sehr viel mehr Tiere totet, als er hmwegschleppen 
kann, so wird er viel schadlicher als der Lowe und als seine kleineren 
Verwandten, die Graue Tigerkatze (Felis celidogaster Temm.) und der 
Fleckenroller (Mandinia binotata Temm.), we ebenso wie we Zibet
katze (Viverra civetta) i.lberall zu finden sind. 

Die ubrigen in der Kolonie allgemeiner vorkommenden Sauger sind 
fast alles N agetiere Alle sind Erd- oder KuJturenbewohner und durch 
ihre Zahl sow1e durch den Schaden, den sie anrichten, eine zum Teil erst 
eingeschleppte Landplage. Als einheirnische Tiere zu gelten haben das 
westafrikanische Ziesel- oder Borstenhornchen (Xerus erythropus E. 
Geoffr.) und die Buschratte (Cricetomys gambianus), wabrend d1e 
Hausratte (Mus ~attus), die Wanderratte (Mus decumanus) und wohl 
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auch die Rostruckenratte (Mns rufinus Temm ) erst lffi Gefolge der euro
paischen Kolomsahon in die Kolonie gekommen sind Von den zahl
reichen Mausen se1 nur die Dreibindenmaus (Mus trivirgatus) und die 
Zebramaus (Mus VIttatus) erwahnt 

Auch der Tlerkreis der eigentlichen Kleintiere, der Arthropoden, 
Coleopteren, Lep1dopteren und Neuropteren, in den verschiedensten 
Formen, Grol3en und Farben ist in allen Landteilen, im Waldland w1e 
in der Savanne, we1t verbre1tet; aber Untersuchungen sind iiber sie 
bi'iher noch niemals angestellt worden. Nicht einmal iiber die doch 
volkswirtschaftlich wichtigen, den Hymenopteren angehorigen Bienen 
- bemerkenswert 1st eme kleine, stachellose Art (127, p. 388), die in 
Volkern m hohlen Baumen und Felsnischen haust - ist Naheres be
kannt. Von den Geradfhiglern (Orthoptera} werden die Schaben (127, 
p. 388) - es handelt sich wohl urn dle tropische Riesenschabe (Blabera 
gigantea) -, die s1ch ilberall in Hausern und Hutten vorfinden, 
Lederzeug anfressen und selbst schlafende Menschen beil3en, lastig. 
Rhynchota, vertreten ciurch Wanzen und Lause, sind in zablreichen 
Arten naturlich gleichfalls ilberall zu fmden. Von den unzahligen 
Spinnentieren (Arachnoidea) wurde der schwarze Skorpion als nur im . 
Urwald hausend bere1ts erwahnt; kleinere, harmlosere Skorpione und 
andere Sptnnen werden aber auch in der Savann~ sowie an der 
waldlosen Kuste angetroffen (127, p. 388; 141, p. 191). 

Die b1sherige Betracbtung wollte nur die Gruodzuge festlegeo, 
unter denen d1e Tierwelt der grol3eri, flacheohaft weit sich erstreckeodeo 
VegetatiOnsgebiete sich entwickelt uod lebt. Wo davon abweichend 
besondere Landscbaftstypen herrscheo, habeo diese oatiiflich auch 
eine eigene Fauna. Als solche Sonderformen zeigten sich bereits bei 
der Betrachtung der Vegetation die FluBlaufe und ihre nahere Um
gebung sow1e emzelne durch stagnierendes Wasser ein eigeoes Geprage 
erhaltende Sumpflandschaften. Die schmaleo Bander reicherer 
Vegetation, die den Flilssen entlang das Land durchziehen, sind zugleich 
Zonen faumstlschen Reichtums, dereo Tierwelt sich zwar zum groBen 
Telle aus Formen des umgebenden trockoeren Landes zusammensetzt, 
d1e aber auch Arten enthalt, welche als Wassertiere in ihreo Lebens
bedingungen an den FluB oder Sumpf gebunden sind und die desha]b 
als Lokalformen gesondert betrachtet werden mussen. 

Von den groBen Sa ugetieren der Kolooie ist das FluBpferd (Hip
popotamus amph1bius) als durchaus an das Wasser gebunden hier ein
zurerhen Es kommt in allen groBeren Flussen der Kolonie Goldkuste 
vor, ist aber im Volta und semen Tributareo am haufigsten (109, p. 88). 
Im allgememen ist es em harmloses Tier, das den Menschen nicht an
grelft Die Kulturanlagen aber, die ihm eine fette Weide bieten, sucht 
es gerne auf, auch wenn sie weitab vom Flusse liegen. Das zu seinem 
Schutze erlassene SchieBverbot (173, p. 346/347) hat deshalb groBe 
wirtschafthche Nachterle 1m Gefolge. 

AuBerordenthch retch ist die Ornis d1eser FluB- und Sumpfland
schaften Zahllose Raub-, Stelz- und Schwimmvogel sowie lnsekten• 
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fresser beleben den Saum des Galenewaldes und di~ Wassuflache sdbst. 
Fast inuner schweben Fisch- oder FluBadler (Pandion hahaetus [127, 
p. 386]) soWie der Schteiseeadler (Haliaetus vocifer), ewer der scbon~ten 
aller Raubvogel uberhaupt (7, 2, III, p. 325), uber thr An Stellen 
ruhiger Stromung .waten der l\larabu (Leptoptilus crumenifer), der 
Sattelstorch (Mycteria senegalensts [53, p 7]), der Silberrether (Ardea 
fgtetta [145, p. 379]), der Riesenrether (Ardea goliath [53, p. 7]), der 
Rallenrether (Ardea comata) und andere Retherarten (127, p. 386). Nie 
fehlen Ibisse (Ibis aetbioptca) und der Pfauen- oder Kronenkramch 
(Grus pavonina (53, p. 7]), selten, wenigstens in den Lagunen der Kuste 
(no, p. 169), Flammgos. (Phoenicopterus [53, p 7]). Auf dem offenen 
Wasser schwinunen zahlreiche Arten von Gansen, Enten und Tauchern 
(Podiceps), in' den Kustenlagunen (no, p. 169) auch Pehkane (Pele
canus onocrotalus [53, 'p. 7]) und Korrnorane (Carbo cormoranus [127, 
p. 386]). Gleiches Vogelleben herrscht auch in den Buscben und Baumen 
des Ufers. "Dort larmen Schnepfen (Scolopax), Ktebttze (Vanellus), 
unter- denen der Sporenkiebitz (Hop1opterus [Vanellus] spinosus) d1e 
auffallendste Erscheinung ist, ferner Kiebitzregenpfeifer (Charadnus 
squatarola), Halsbandregenpfeifer (Charadrius hiaticula) und andere 

· Charadriusarten (127, p. 386). 
In ihrem eigentlichen Element sind in diesen amphibischen Land

schaften auch die Rept1hen und Am phi bien se1bst. DasgroBteReptil 
der Erde, das Krokodil (Crocodilus niloticus c_ataphractus) ist in 
L~llen· groBeren und kleineren Flussen 'der Kolonie, soweit sie mcbt 
allzu reiBend sind (132, p. 191), uberaus hauftg (127, p. 387; 53, p. 8) 
und zudem noch durch ein- SchieBverbot geschutzt (173, p. 346/347), 
obwohl es gelegentlich sogar dem Menscben gefahrhch werden kann. 
Die Reptilien sind auch un Walde der Ufer relativ retchhch anzutreffen. 
Fast immer findet stch die groBe Gelenkschtldkrote (Cmixys erosa), d1e 
von dort mcht nur trocknere Stellen aufsucht, sondern sogar auch 
gelegentlich in das Wasser geht (7, 3, I, p. 578), und unter oder m den 
Biischen Ieben Stachelschwanz-E1dechsen (Lacerta echinata), das Cba
ma.Ieorl (Chamaeleo africanus, [127, p. 387]) und Warane (Varanidae) 

Zahllos und den Hauptteil der Nahrung fur einen Teil der Orms 
stellend sind die Lurche, die vor allem durch Froscbe vertreten smd. 
Mehr, im Wasser- Ieben die echten Frosche (Rana), der Weilllippen
Frosch (Rana albolabris), der Sp1tzschnauzenfrosch (Rana oxyrhyncha) 
und der Kurzbeinfroscb {Rana occipitahs), am Ufer krtechen Kroten 
(127. p. 387), so die grune Krote (Buf? regulans), umber, und m den 
Gebuschen fangen Laubfrosche, wie der gescheckte Laubfrosch (Rappta 
-picturata), der grune Laubfrosch (Rappia concolor) und der Zwerg
frosch {Arthroleptis poectlonotus) die untherschwtrrenden Insekten 

_ Die eigentliche Wasserfauna der Ftsche und Muscheln ist sehr 
·mdivtduenreiqh, aber wenig untersucbt Der bisher nur m wemgen 
afrikanischen Flussen, so"im Nil und Senegal, nachgewiesene Zitter
wels (Malapterurus electricus) lebt auch 1m Volta (47, p 46) )ht 
seine~ elek~rischen Schlagen vermag er jedoch nur klemere Ttere zu 



lahmen oder zu toten Welsartige Fische scheinen ilberhaupt sehr 
hauflg zu sem (154, p. 171) und stellen mit Karpfen (Cyprinus carpio) 
und Barben (Barbo vulgans) den Haupttell der uberaus reichen (So, 
p 15) F1schfauna Der emz1ge groBere See der Kolonie, der Bosumtwi
see, 1st gleichfalls auffallend ftschreich - es scheint sich urn barsch
ahnhche F1sche (us, 1899. p. 296) mit sehr knochigemSkelett und starker 
Be::.chuppung {152, p. n8) zu handeln, die durch Raubfische nicht 
belastlgt werden -, so daB er mehr als zwanzig Fischerdorfern Unter
halt zu gewahren vermag (152, p. II7; 108, p. 478; 168, p 379). Ge
nauere Untersuchungen smd aber auch bier, obwohl der Fi.schreichtum 
allen Re1senden aufgefallen ist (77, p. 636; 127, p. 379; ro6, p. 372; 
152, p. 118, p. 379; 108, p. 477), nicht angestellt worden. Unter 
den wasserbewohnenden Weichtieren schlieBlich mogen die FluB
muscheln (Unio) hervorgehoben werden, die d1e Felsen im Volta und 
semen groBeren Nebenflussen zahlreich bedecken (127, p. 387). 

Ein kurzer Bhck muB noch auf die MeeresfaunadesGestadesge
worfen werden, da s1e insbesondere fur den armen Ostteil eine groJ3e 
vmtschafthche Bedeutung hat {31,. p. 149). Das kalte Auftriebwasser, 
das vor der Kuste steht, m seinen W1rkungen auf Khma und Vegetation 
unhellvoll fur das Land, gleicht auf der anderen Seite die Nachteile, 
d1e es bnngt, dadurch etwas aus, daB es, wie aile kalten Stromungen 
des Ozeans, auBerordenthch reich an tierischem Leben ist (67, p. 342). 
Der Kustenstreifen ist deshalb nicht so trostlos, wie an sich zu e:&
warten ware Zahlre1che F1scherdorfer saumen den Strand, auf dem 
s1ch Scharen von Seevogeln, insbesondere zahl1ose Mowen (Larus) tum
meln. Das Meer wirft ihnen unendliche Mengen von kleinen Sandkrabben 
(Ocypoda) und wmzigen Krebsen (Astacidae [127, -p. 387/388]) auf 
das Gestade. An allen Kustenstellen unternehmen die Meerschild
kroten (Chelone) namentlich die Suppenschildkroten (Chelone mydas), 
1hre Landausfluge. S1e selbst und ihre Eier werden von den Einge
borenen gern gesammelt und gegessen (127, p. 387). In den mehr amphi
bischen Strandformationen der Mangroven hausen merkwurdige 
Schlammspringer (Periophthalmus coelreuteri), die sogar die Mangroven 
erste1gen sollen, sowie vorlaufig nicht naher bestimmte Schlammfische 
(127, p 387), d1e wohl als W-elsarten anzusprechen sind und auf -dem 
Grunde, m1t den Bartfaden spielend, auf d1e danach schnappende 
Beutc lauern 

We1ter drauBen JenseJts der Brandung (129, p 57) treiben gleich
falls noch nicht naher bestimmte (131, p. r8o), zu den Natantia ge
horende Delphine'ihr Sp1el und folgen den voniberfahrenden Schiffen. 
Unter den zahlreichen Raubfischen smd am haufigsten der Blauhai 
(Carchanas glaucus) und ahnliche, 1hm verwandte Arten, der Sagefiscb 
(PnstJs antlquorum), dessen Sage m Togo von eingeborenen Fischern 
oft auf den Markt gebracht wrrd (129, p. 57), und d1e 9tachel- oder 
Stechrochen (Trygonidae [129, p. 57]), welche, auf detn Meeresgrund in 
Sand oder Schlamm emgewuhlt, 1hre Opfer suchen. Als Nahrung die
nen ihnen vor allem die Heringe (Clupea harengus), die in riesigep. 
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Schwarmen auftreten (145, p. 381), und Grundeln (Gobms), wahrend 
weiter nach der offenen See zu Im warmen \Vasser der Guineastromung 
Trupps fliegender Fische (Exocoetus acutus) von den uber meter
langen, durch ihre wechselnde Farbenpracht ausgezeichneten Doraden 
(Coryphaena hippurus) und den k1eineren, gleJchfalls prachtig bunten 
Boniten (Scomber pelamys) ge]agt werden. 

g) Die Bevolkerungselemente. 

In die Volkergeschichte der Goldkuste eindnngen zu wollen, ist 
heute eine komphzierte Aufgabe. Offenbar ganz verschiedene 
Rassen bes tand teile sitzen nebenemander oder haben sich ver
mischt, so daB sie sich nicht mehr trennen lassen. Rekonstruktionen 
scheitem schon an der Frage der Herkunft der ·emzelnen Rassen. 
Das geographische Bild drangt allerdings dazu, dafiir den Norden an
zunehmen. Und in der Tat sind die jungsten, uns geschichtlich be
kannten Einwanderungen von dort gekommen. Der Sudan mit seinen 
weiten Grassavannen ist em geeignetes \Vandergebiet. Der sudlich an
schlieBende Urwald kann von vomherein als Ruckzugszone aufgefaBt 
werden. 

Die altesten Bevolkerungselemente haben Spuren in Gestalt pa
laolithischer und neolithischer Gerate, insbesondere Speer-und 
Pfeilspitzen und Werkzeuge hinterlassen (76, p 177; 127, p. 379), die 
ziemlich haufig im ganzen Kiistenstrich, sparlicher im westhchen Hmter
land bis in die Northern Territories hinein gefunden worden sind. Allzu
weit zurilck konnen sie nicht"<latiert werden, da das fur sie verwendete, 
weiche, aber noch gut erhaltene Material im feuchten Tropenklrma 
wenig widerstandsfahig ist. Kitson setzt deshalb das Aussterben dieser 
Rasse in den Anfang der europaischen Invasion (127, p. 380), analog 
den Verhaltnissen in Australien und Sudafrika. Naheres uber sie wissen 
wir bei dem :Mangel aller anthropologischen Nachrichten aus der Ent
deckungszeit nicht. 

Das heute noch vorhandene alteste Bevolkerungselement der 
Goldkiiste bleibt deshalb der wes tafrika nische N eger. Die Uber
einstimmung seiner Kultur mit Hausbau, Tatowierung, Tracht, Be
waffnung usw. nrit der malaischen Hinterindiens hat Frobenius (II4, 18g8, 
p. 271 nachzuweisen versucht und daran eine umfassende \Vanderungs
theorie gekniipft, auf die bier nicht eingegangen werden kann. Fur die 
Goldkilste jedenfalls ist der westafrikamsche Zweig der malaischen Kul
tur, wenn ilberhaupt-rnit ihr zusammenhangend, heute bereits ein in 
die Enge der Urwalder zuruckgetriebener und dort zum Untergang 
verurteilter Rest afrikanischen Volkstums. 

Der lebenskiaftigste Volksteil der Kolonie aber ist wesenilich 
jiinger. E~kam aus Norden und brachte im II. Jabrhundert mit dem 
Eindringen hellfarbiger hamitischer Berberstamme eine neue 
Religion, die zunachst zweifellos einen Kulturfortschritt bedeutete: 
den Islam Der Urwald zog dieser nomadischen Invasion zunachst eine 
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Grenze, d1e ihre Kultur erst heute rmt Hilfe hausierender Haussa zu 
uherschreiten hegrnnt, wahrend sie die der nomadischen Expansion 
lr1cht zuglmghchen Savannengeh1ete schon lange innehat (150, p. 184). 

Als Resultat dieser mehrfachen Veranderungen hat sich eine Volker
gruppierung ergehen, die eine Einteilung in drei groBe Gruppen 
zula13t. die Ewe im Sudosten der Kolonie, die Tshi im groBten Teil der 
Kustenkolonie und in Ashanti his zum westostlich gerichteten Lauf des 
Black Volta, und schlieBhch die :Mossi in den Northern Territories 
(145. p. 381 und 58, Karte III). Die Hauptun~erschlede zwischen diesen 
Gruppen, d1e vielfach ineinander ubergehen und im :Mmengehiet auBer
dem durch eingewanderte landfremde Elemente vermehrt werden (<)6, 
p 88), sind weniger somatischer als sprachlicher Natur. • 

Die Ewe-Gruppe, d1e die Peki, Bato, Agravi und Awuma um
fal3t (145, p. 382), sitzt heute mit 1hrem Hauptteil irn ehemals deutschen 
Togo, aher auch in der Transvoltaprovinz und ist vor 3-4 Jahrhunder• 
ten (62, Eml p 11) aus Nordosten dahm gekommen. Zwischen sie und 
d1e Tshi sind als Dhergangstypen (145, p. 382) die nach Kitson soma
tisch stark von den Uremwohnern beernfluBten (127, p. 381) Adangme-, 
Kroho- und Ga-Stamme eingeschaltet, die von Osten oder Nordosten 
(54, p. 3g; Ig, p. 2) gekommen und zum Teil (die Kroho) von den aus 
~orden nachdrangenden Akim in die Ruckzugsgehiete des Akwapim
Gehirges gedrangt worden smd (go, p. g2jg3). 

D1e Tshi selhst legen sich urn das Verbreitungsgehiet der Adangme-, 
Kroho- und Ga-Stamme im Westen und auch im Norden herum und 
re1chen westwarts his in d1e franzosische Elfenbeinkuste (145, p. 381). 
S1e zerfallen in zahlre1che, dialektlsch unterschiedene Stamme, die man 
als Ashanti- oder Kustenstamme zusammenfassen kann. Die Gruppen 
der Brong-, Fanti- und Ashanti-Stamme sind ihre Hauptgheder. 

Raumhch am verhreitetsten sind die Brong, die ihrerseits wieder 
m Jaman, Diomma, Kratschi, Guan, Anum und Obotu zer
fallen Zusammengehalten werden sie durch den Guan-Dialekt mit 
semen verschiedenen ,Aharten. Sie bilden den engeren Ring der die· 
Adangme-, Kroho- und Ga-Stamme irn Norden und Westen, freilich 
mcht luckenlos, umschhe13t, reichen aber an der Kuste in einzelnen 
Enklaven - den Aowim, den Apollonia und den Ashanta 
(145. p 382) - weit nach Westen (go, p g1jg2) 

Zwischen diese verstreuten Reste eingeghedert sind die Fanti, die, 
hcute den Hauptteil der Ktistenbevolkerung bilden und in Gomva, 
Elmina, Shama und andere zerfalien, und die Ashanti, zudenen die 
Kwahu, Akim, Akwapim, Denkera und Wa.,so zu rechnen sind. 
Be1de Hauptgruppen smd durch Sprache - den eigentlichen Tshi
dialekt -, Korperhau und Sitte eng verbunden (73, p. 9; 27, p. 24) 
und ursprunghch sicher von gemeinsfi.mer Herkunft (12, p. 20), d1e bei 
den Fanti nur durch starkere Vermischung mit einer alteren, an der 
Kuste ursprunglich s1tzenden Rasse etwas verwischt ist (120, p. 444). 
Beide Stamme smd noch heute Heiden und wohl aus dem Grasland 
des Nordens in d1e Walder verdrangt worden (54, p. 43; eb. 22, p. 430; 
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52, p. 42; 3. p 5). wobei dte Fanh die altere, die Ashanti dte ]Ungere 
Welle darstellen. 

Der. Dberbhck uber d1e Volker der Kustenkolonie und Ashantls 
zeigt, da.B der dauernde l\lenschenaustausch untereinander, fruher durch 
Sklaven, heute durch Arbeiterwanderungen und Handelsverkehr ver
ursacht, allinahlich einen :Mischtypus geschaffen hat, der somatlsche 
Unterscluede zwischen limen immer mehr verschwmden laBt. 

Diesem alteren, in stch so vtelfach zersplttterten Element west
afnkanischer Neger, die durch Ewe- und Tsht-Stamme vertreten sind, 
tritt die jungere, mohammedanische, aber gletchfalls noch nigntlsche 
Gruppe der eigenthchen Sudan volker im Norden der Kolon ie \\e
sentlich geschlossener, wenn auch in sich noch Altersunterschtede ber
gend, gegenuber. Vertreten sind sie hauptsachhch durch dte Mosst 
(145, p.381). Die Grenze zwischen ihnen und den alteren Negern I5t 
nicht scharf; auch h1er ist in den Gonj a em nur halb mohammedam
sierter Dbergangstypus eingeschaltet, der em merkwirrdtges Gemtsch 
von Mossi und Tsht spncht (145. p. 382) und sein Bestehen auf das 
im 16 Jahrhundert auch bier herrschende l\landmgoreich zuruckfuhren 
kann (4. II, p. 113). Dte nbrdlich von ihnen wohnenden Dagomba 
urn Tamale (173. p. 350) dagegen, ferner dte 1\lamprusst, Kangarga, 
Dax:_gati und Wala sind wenigstens ihrer Sprache nach reme Mosst
stamme (145, p. 382) und nur im Westen, schon in den Kangarga und 
Dargati, noch mehr aber in den Banda, den Lobi unddenGurunshi 
stark mit einer ehemals vorhandenen Urbevolkerung gemischt (127, 
p. 181; 145, p. 382). . 

Wie schon betont, sind aile diese Stamme, die einst ein geschlosse
nes Staatswesen und ein starkes Bollwerk gegen den Islam waren, das 
weit ilber die Grenzen der Kolonie in franzosisches Gebiet hinein sich 
erstreckte, diesem vollstandig unterlegen. Die Filhrung batten dabe1 
die Mamprussi, und sie sind auch heute noch, nominell untereinem 
Hauptling, tatsachlich aber unter dem mohammedanischen ,.Laman of 
Gambaga" stehend, am besten organisiert t173, p: 349/350) Der 
Druck von Norden durch dte anlaufenden bamitisch-mohammedanischen 
Massen und die andauernden, weite Gebtete entvolkemden Sklaven
jagden der Ashanti, in jiingster Zeit noch die des beruchbgten 
Bandenfuhrers Samory, haben alle diese Volker stark dezimtert. 

" Das eigentlich hamitische Element der fanatlsch mohamme-_ 
danischen Fulbe und der zwar ursprunglich nigribschen, aber vollig 
hamitisierten Haussa ist in der Kolonie nicht so zu unbedingter Herr
schaft gelangt wie in anderen Teilen Afrikas. Sie haben zwar die Sa
vannenstamme, zuletzt die l\lossi, erst in das Gebiet hineingeschoben 
und wenigstens die letzten \Vellen von ihnen ilberflutet und vollstandig 
mohammedanisiert, konnten sie aber nicht vollstandig unterwerfen 
Als Viehzucht treibende Nomaden, gleichberechtigt mit den eigentlichen 
Landbesitzem, sind besonders die Fulbe im Norden punktformig zwt
schen diesen verteilt, und nur die Haussa haben dort, wo sie die Vieh
,zucht aufgaben und als wandemde Handler vordrangen, auch in das 
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Waldgebiet sich einschieben k<innen, wo sie die Haupttra.ger der fort-· 
schreitenden Mohammedamsierung wurden. 

Die anthropologischen Merkmale der einzelnen, Rass~n sind 
be1 solchen Volkerverschtebungen und -vermischungen, zu denen 
noch das europaische Element tntt, das sich besonders m fruheren Jahr
hundcrten keineswegs streng von den Eingeborenen geschieden hat, 
selten rem erhalten. Die Hauptmasse der Bevolkerung stellt einen 
l\bschtypus dar, in dem nach Norden zu der hamitische, nach Sdden 
zu der mgrihsche Emschlag immer mehr dominiert, so- daB' reinrassige 
hamttische Gestalten nur im auBersten Norden, unter den Fulbe, rein~, 
rass1ge nigrihsche Gestalten nur im Suden, be1 den Ewe, zu finden smd, 
aber auch da in heiden Fallen nur selten, und zwar urn so seltener, als 
offenbar Faktoren mitspielen, deren Kontrolle nicht mehr moglich ist, 
da wrr d1e eigentliche Urbevolkerung nicht kennen. Es ist moghch, daB 
diese pygm01d gewesen ist, wemgstens sprechen daflir auffallend klein~_ 
wucbsige Gestalten, besonders in den Gebirgen, wie sie Hornberger 
und Vortlsch vor allem bei den Ewe des Berglandes beobachtet haben 
(124, p 51; 172, Bd 89, p. 277).' . 

Der rem nigrihsche Typus, wie ihn vor aHem der reinrassige 
Ewe vertntt, hat eine auffaiiend dunkle, fast schwarze Haut, plumpen, 
mittelgroBen Korper, breite, flache Nasen und dicke wulstige Lippen. Er 
beherrscht besonders -den Suden, ist aber auch,, mehr oder weniger 
deutlich ausgepragt, an der ganzen Kuste zu finden (71, p. 113). ' 

Ihm extrem gegeniiber steht der reinrassige Hamit des Nordens 
mit langem, schlankem Rumpf und ebensolchen Beinen, mit ausge
sprochen dohchozephalem Schadel und Ianger, scharfkantiger Nase, mit 
ins Hellbraune, bisweilen ins Gelbhche spielender Hautfarbe und seiden
weichem Haar. Sein EinfluB erstreckt sich iffi allgemeine:g. so weit, als 
d1e Savanne reicht, an die er durch seine' ursprungliche Kultur ge-, 
bunden war. Sehr stark hamitisiert sind infolgedessen die Mossi
Stamme des Nordens, z. B. die Gurunshi (34. p. 293). aber auch die 
Savannenvolker des nordlichen Sudwestens im Voltabecken-; Johnston 
(34, p. 293) nennt die Ga-Adangme-Krobo ein .,yellow people'.' -, die 
nordhch wohnenden Teile der Tshi, vor allem die Akrm (122,' p. 303; 
123, p. 477) und die Ashanti nordlich des Urwaldrandes. Shrubsalls 
Untersuchung von 55 Ashantischadeln aus Coomassie ~rgab deutliche 
hamitische Einfliisse (165, p. 95-103), wenn auch nur bei wenigen 
Exemplaren, und widerlegte damit Ellis Annahme eirter reinen Nlgri
titat d~eses Volkes (19, p. 3). 

Zu den fur hamitische Oberlagerungen typischen staatlichen und 
gesellschafthchen Verhaltnissen ha ben freilich die fremdstammigen Ein
bruche m der Kolonie nicht gefiihrt. Weder d1e Fulbe und noch 
wemger die Haussa smd staatenbildend gewesen. Die Blutmischung, 
zu der sie sich mit der ansassigen Bevolkerung herablieBen, nahm ihnen 
die Kraft dazu. Deshalb ist eine soziale Schichtung nach der somati
schen Zugehorigke1t nicht erfolgt; sie w1rd von anderen Faktoren be1 
stimmt. AuBerdem hatten die Haussa, als sie als ,.die Juden Afrikas" 



· zum \Vanderhandel ubergegangen waren, gar kein Interesse daran Als 
Handlem ist ihnen allein auch die Oberschreitung der lJf\\ aldgrenze 
gelungen (vgl. 127, p. 381), und als solche sitzen sie heute ziemhch 
zablreich an der Kiiste (145, p. 383; 176, p II), dort fre1hch vorlauflg 
als landfremdes Element empfunden, das m den groBeren Stadten in 
eigenen Stadtvierteln haust. 

Die Mischbevolkerung der Kuste und des Urwalds ist anthro
pologisch schwieriger zu analysten:n als dte Stamme des Nordens. Ge
schildert wird dieser Typus, besonders der Fanti (84, p. 304), als t:m 
mittelgroBer, kraftiger, gut proportionierter Menschenschlag (53, p. 15), 
der sich vorteilhaft von den anderen westafrikamschen Kustenstammen 
abhebt {24, p. 57) und dessen Frauen insbesondere teilweise geradezu 
hilbsch zu nennen sind (84, p. 304). Unbedingt vorherrschend smd d1e 
nigritischen Elemente, die sich besonders in der sehr dunklen Haut
farbe auspragen {71, p. I13), ab':!r im einzelnen liegen die Dmge fast 
bei jedem Indivtduum verschieden Harmtisches, europaisches, Ur
l>evolkerungsblut haben mitgewrrkt und spiegeln die bewegtt> Geschichte 
dieses Kilstenstriches und seines Hinterlandes. Sie verursachen Schat
tierungen in der Hautfarbe, im Korperbau, im Gesichtsschnitt, im 
Charakter, In den groBeren Stadten der Kiiste und in den Bevolke
rungszentren bis hef in das lnnere hinetrt, m Accra, Coomassie, 
Salaga, Kintampo (144, p. 94/95), treffen stch aile Stamme der Ko
lonie und des Sudans his hinauf in den Nige1 bogen, so daB ein buntes 
Volkergemisch entsteht, in dem die einzelnen Bestandteile kaum mehr 
besonders hervortreten. Die koloniale Entwicklung, das Emporbluhm 
des Bergbaus, der Landwirtschaft und des Handels, tragt immer mehr , 
zu einer Verwischung der Volkergrenzen bei. Die heute noch leid
lich deutliche Scheidung -der Bevolkerung in einen vorwiegend hami
tisch beelnfluBten Teil im Norden und in einen noch hauptsachlich nigri
tischen Teil im Siide~ wird deshalb wohl immer mehr zugunsten eines 
einheitlichen Typus verschwinden, der dann als neues Volk, vielleicht 
sogar mit einheitlicher Sprache, in Erscheinung treten wird. 

* 
Mit der Darstellung der ethnischen Verhaltnisse der Kolonie ist die 

Reihe der naturlichen Bedingungen, die die Landeskunde als Grundlage 
zum Aufbau einer Kulturgeographie verwendet, betrachtet worden. 
Diese selbst konnte wegen Raummangels bier nicht gegeben werden 
Der Verfasser hofft, sie gelegentlich nachholen zu konnen, urn so mehr, 
als groBe Teile von ihr bereits irn Konzept vorliegen. 
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Das vorhandene Matenal 1st, sowett es m Deutschland zu erlangen war, rest
los herangezogen '\\Orden Der Verfasser war dabet msofem daran betetligt, als 
er m der Lage war, m den Archtven des Retchs-Kolomalamtes, des Auswarttgen 
Amtcs, des Retchswtrtschaftsamtes und anderer Retchsstellen eme Anzahl Quellen 
nachzu\\etsen und Anderungsvorschlage zu machen, dte auch von Herro Horn 
beruckstchttgt worden smd ~ 

Von der grol3en Anzahl ausgewerteter und verghchener Karten, Krolas 
und Routensktzzen der versch1edensten Ma13stabe waren mcht aile gletchmal3tg 
brauchbar Etmge, namentbch altere, erwtesen stch als iiberhaupt mcht ver
'\\endbar Es mogen deshalb hter nur dte wtchbgsten und wertvollsten genannt 
sem Dte ~rt threr Verwendung 1m emzelnen nachzuweiSen, wurde zu wett fuhren. 
Benutzt wurden vor allem 
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XII 
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A !IIap of the Gold Coast and Inland Countnes between and beyond the 
Pra and Volta by the Basel :M.1ss10naries on the Gold Coast. Cornptled 
by P. Stemer, F Ramseyer, A Mohr and others. 1:300000 PubliShed 
by the :'lhsstonsbuchhandlung Basel 1885. 
\\est Coast of Afnca, Sheet XIV. Barako to Cape St. Paul Nr. 136o. 
London Published at the Hydrographic Offtce of the AdiDlralty. Cor-
rections 1887 -
Carte du Haut-Ktger au Golfe de Gumee par les pays de Kong et le Moss1, 
levee et dressee de 1887 a I889 par L G. Bmger par ordre de M. Etienne. 
I I oooooo 4 Bl - SerVIce geographtque des colomes, PariS 
ltmeraue de Bammako au Golfe de Gurnee a travers les pays de Kong 
et du Moss1, leve et dresse par le Capttame L. G Bmger. 1887-1889. 
I 25oocoo - Bull. de Ia Soc de Geogr, Pans, Tome X 1889 
Lagun<:'s d'Assm1e et d'Appolome d'apres les exploratiOns de J C. Rei
chenbach 1887 I 4ooooo -Bull de la Soc. de Geogr. Paris .Tome XI. 
1890 
:\lap tllus'ratmg a JOurney to Bontuku from Cape Coast made m I888 
by R. Austm Freeman - Royal Geographtcal SoCiety, Supplementary 
Papers London 1893, 3 Bd., 2 Tell. 
Afnca, \Vest Coast Cape Coast Castle to Badagn. N.~:. 2768 b. London. 
Published at the Admtralty - Correcttons 1892 (Enghsche Seekarte) 
:\lap of the Gold Coast Colony and Netghbounng Temtories. Comptled 
m the Intelligence Dtvtsion Vl'ar Office I895 2 BL I· 50688o oder 
I mch = 8 rntles London, \Var Offtce I895 
Carte des !lhss10ns Decoeur et Baud dans Ia Boucle du Ntger. 1895 
Dressee par les Lts Baud et Vermeersch a l'aide des tbnenures du Ct. 
Decoeur, des Lts. Baud, Vermeersch, Vargoz; et de Mr. Alby, Admim
strateur colomal. I. z 500000 Hachette et Cte., PariS I896 
~lap of the Hmterland of the Gold Coast Colony. Comptled by 1\lr. 
George E Fergus<on. 4 Bl I 50688o oder I inch= 8 mtles. ProVISlonal 
Issue Ordnance Survey Offtce Southampton 1897 
Carte de la Boucle du Ntger, dressee par le Lteut Sp1cq I ·z 500000. 
2 Bl - SerVIce Geogr. des COlomes, Pans 1897. 
!\hss10n Clozel. Asstkasso-Bondoukou 1'625000 - C-R. des Seances 
de la Soc de Geogr I898, p 235. 
Itmeratres dans l'Indeme par M. Setgland 1.6ooooo. - Bull de Ia Soc. 
de Geogr . Pans T orne XX 1 899 
:\lap of the \\'est Afncan Gold Jl.:hnes Drawn and comptled by the Charta
graphic Company, Geographical Experts and Map SpectaliSts. Issued 
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by the West Afncan (Gold Coast) l\Immg Corporatwn Ltd Pubh,hed 
by the Chartograph1cal Company, Moorgate Station Chambers, London 
I90I 

XV. A map of the Gold Coast w1th part of Ashanti and the Ivory Coast, show
mg the positions and areas of mmmg properties By Henry \Yallach 
I 253 4~0 oder I mch - 4 miles Edward Stanford, I ondon I902 

XVI Gold Coast Government Ra1lway Sketch map Sekondi to Kumas1, 
shewmg stations and positions of pnvate S!dmgs Shelford and son 
I: 253 440 oder I mch = 4 miles London I904 

XVII. Map of the frontier between Gold Coast and Togoland by the Boundary 
CommiSSion I902, I 250000 Intell D1v War Office Jan 1904 

XVIII Afnca I· I oooooo, Complied m the Topographical Sectwn, General Staff 
Sheet 73, Kotonu. (ProviSional Issue without hills) I905 
Sheet 72, Kumase. (ProVISIOnal Issue without h1lls) 1906 
Part of sheet 6o, Gold Coast, Northern Terntones I9o6 

XIX. Afnca I 250000. Comp1led m the Topographical Section, General Staff 
Sheet 73· E, J. I905 
Sheet 72. C, D, F, G, H, J, K, L, 0 rgo6 
Sheet 6o. G, H, K, L, 0, P 1906 

XX Carte generale des lagunes de Ia Cote d'Ivmre Cap1tame J Mornet -
Rense1gnements colomaux et documents pubhes par le com1te de l'Afnque 
franr;mse et le com1te du Maroc Pans 1907 XVII, p 158 

XXI Gold Coast. I: I25ooo. Pubhshed by the authonty of S1r John Plckers
glll R9dger I907/o8 Sh~ets Ada, Dsoje, Akuse, Wupe, Prampram, 
Denu, Komfrodua, Accra 

XXII. Map of the Gold Coast, Ashanb and Northern Terntones (ProvisiOnal) 
, r Ioooooo. Compiled m the Topographical Section, General Staff 1906 

War Off1ce, July I9II 
XXIII. Etat actuel de nos conna1ssances sur Ia geolog1e de l'Afnque Occidentale 

par Henry Hubert I9II I soooooo Pans I9II 
XXIV. Mass1f aunf re du Lob1 - Karte aus Haut Senegal-N1ger (Soudan 

Franr,:a1se), Sene d'etudes pubhees sous la d1rectwn de M le Gouverneur 
Clozel 2e. Sene Geograph1e econom1que Par Jacques Memaud 2 vnls 
Pans 1912 

XXV. Gold Coast and Ashanb. - Karte aus W W Clandge, A history of 
the Gold Coast and Ashanh from the earhest times to the commencement 
of the twentieth century. 2 Bde London I9I5 

XXVI Sketch map of the Gold Coast to illustrate the paper by A E Kitson -
Geogr J London, I916 48. Bd, p 448-449 

XXVII Carte de Ia Cote d'lvmre, dressee par Bourdanat I 6ooooo Henry 
Barr,re, ed1teur, Pans (Ohne Jahr. etwa 1902) 

Zu d1esen hauptsachhch zu nennenden Karten treten erganzend z B die 
von Fergusson (Io6), Mmsel (146), N1eh'Off (r48), Chevalier (r86) usw hmzu 

Der Wert der vorhegenden Karte 1st be1 solcher Komp1labonsarbe!t 10 den 
emzelnen Tellen mcht ganz gle1chmaB1g; c:he Ausgle1chung der oft stark ause10-
andergehenden Angaben, d1e Emarbe1tung neuerer Ergebmsse 10 die alten Grund
lagen machte oft erhebhche Schw1engke1ten Urn dabe1 d1e Ubersicht uber das 
fur d1e emze!nen Telle der Kolome vorhandene Matenal mcht zu verheren, wurde 
vor Begmn der e1genthchen Arbe1t ein .,Tableau" hergestellt, m das nach der Art 
der Ubers1chtsblatter der Landesaufnahme alle vorhandenen Karten nach dem 
Umfang 1hres dargestellten Geb1etes emgetragen wurden. S1e uberschmtten sich 
v1elfach und gestatteten so eme drrekte Ablesung der fur ]eden Teil der Kolome 
bere1ts ausgefuhrten Kartierungen. 

Be1 der Herstellung der Karte selbst bere1tete d1e groBten Schw1engke1ten 
d1e Terra1ndarstellu ng, d1e auf den me1sten der bishengen enghschen Karten 
entweder ganz fehlt oder doch nur sehr unvollkommen und schema tisch angedeutet 
1st Nur d1e wemgen Blatter der Aufnahme I· I25 ooo (Kartenaufzahlung Nr XXI) 
geben das Gelande 10 zum Te1l hypotheb~chen Isohypsen Das Gelandebild der 
vorhegenden Karte muBte deshalb fur groBe Telle aus der R1chtung der Flu/3laufe 
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und aus den wemgen vorhandenen Hohenzahlen erschlossen werden und mag so 
tm emzdncn manche "l'ngenamgketten aufwetsen Immerhm zetgt es gegenuber 
dcm Bt>hcngen emen grol3en Fortschntt 

D.1.s Mal3 dtescr Ungenamgkett 1st am genngsten 1m Suden, wo besonders 1m 
Sudosten dte Kusten.J.ufnahme 1.125000 (Nr. XXI), aber auch fur rue anderen, 
\\esthcheren Tetle gute Speztalkarten (z B Nr V) zur Verfugung standen. Das 
hter vorhandene zahlretche Matenal hatte auch zu emer Karte grol3eren MaB
>tabes geretcht Fur Ashantl und den groBten Tell der Northern Temtones konn
ten 1m allgememen dte Blatter der enghschen Afnkakarte I .Ioooooo (Nr. XVIII) 
zugrunde gclegt werden Ste geben letder fast kem Terram, so dal3 hter ganz be
-,onder> Erganzungen herangezogen werden mul3ten. Am retchllchsten wa,ren ste 
fur den Suden und \\'esten Ashanbs vorhanden; am schlechtesten karbert war das 
sudhche Voltabecken, das deshalb auch m der vorhegenden Karte rue me1sten 
\Yunsche offenlaBt (stehe namenthch dte noch sehr ungenau festgelegten Flul3laufe 
des Afram, Obusum, Dumteno und Beresu oder Sene). Fur dte Northern Tem
tones standen eme Anzahl guter Routenaufnahmen, msbesondere von deutschen 
Retsenden (Gruner, Kllng etc), zur Verfugung. Dte Grenzgebtete waren durch 
verschtedene Grenzexpedttlonen, auch nach Norden und Westen gegen franzo
si>ches Gebtet hm, gut aufgenommen 

Abgesehen von dtesen mneren Ungletchhetten 1m Detall, rue mcht zu ver
meiden waren, smd dte hypothettschen Konstruktlonen auf das denkbar geringste 
:\IaO beschrankt worden. Insbesondere m bezug auf Posttlonen, FluBnetz, so
wett es luer mogltch war, Stedlungen und Verkehrswege kann dte Karte nn 
wesentltcben als genau gelten. Em Vergletch mtt anderen, auch neueren Karten 
(z B. der von Kttson ~127! aus dem Jahre 1916) zetgt das deuthch. So kann ste, 
wenn auch tm Rahmen des ursprungltchen Planes nur Bruchstuck, doch zeigen, 
\\elche fruchtbare deutsche kartographtsche Arbett bter der ungluck
hche Ausgang des Kneges unterband, als er du!Vollendung der deutschen Mlttel-
afnkakarte tm MaOstabe I· 2ooooo unmogllch machte. · 
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DR. \NILHELM VOLZ 
Geh Hcg -Rat, o b Profes;or an der Unlver>itllt Le1pz1g 

Mit Buchschmuck von 0. Kahna 
Zweite Aull. 1922 II2 s. In Halblemenbd. 1\1 3 -, m Ganzlemenbd l\1. 4 so*J 

INHALT 
Urwald-Flul3fahrt- Von Malaiern und dem indischen 
Geist - Leben und Tod irn Urwald - Von Menschen
affen und T1gern- Urmenschen- Sonne- Urwaldweben 

Volz gtbt m emcr prachtvollen Schtlderung seme Erlehms"e J.und, scme Flufifahrt 
m Urwald, seine hochtntere.;; ... anten Beobachtune-en von 1\'len~chenaffen, seme Bq~eg-

nung rnrt TJgern und vor aHem mit den schr-uen Urmen~chPn, die brshcr nur <.,flten 
von emem Kulturm~nschen ge ... ehen wurden In pla'itt~Lher Dar~tellul"g, dte den Le.;;;er 
in 1bthctl'cher Spannung hlilt, zteht das Un\aldleben und -em uberall I •uerndcr Tod 
vorUber Der Emdruck, den da' Buch htnteri.!Jit, "' gewalt1g Es entl.tfit den Le,er 
aus seinem Banne In fetcrhcher Sttmmung "\Vte aus emem Gufi er~teht tn met~te-rh<lfter 
Verlebend1gung dte \\ underbare Welt der Tropen, so dati "tr m Andacht erschauern • 

Aus ,Der goldene Garten" lfJ2I, Nr ..J. 

URWALD VELD WUSTE 
VON 

DR. LEO WAIBEL 
o Professor der Geographte an der Umversltat Klel 

206 S. mit zoNaturaufnahmen und emer Karte. rqzr In Halblemenband l\I 5 -') 

INHALT· 
Walder- Tierleben des \-Valdes- Auf der Savanne - Die Steppe 
T1erleben der Steppe- Farrneileben- Auf Pad- Orlog- D1e \Vuste 

.,Erinnerungen an elne F'or'>chung'sretse nach Kame::run und Emdruche ausSudwest" urdcn 
veretmgt und ergahen ein 'Verk, das unter allen Afnka Buchern an er;;;tet ~tE>lle genannt LU 
werden verd1ent Was der Verfa.ser 1m Schatten grtmer \Valder, auf >onnendurchgluhtcr 
Savarme, auf freler Steppe und m em•amer Sulle mit semem Forscherauge ge•e.hen bat hl 
in einer Re1be von e1nzelnt n tn stch ahgf'"iChlo ... senen packf'nden Btldern dar;:!eo;;.tellt "orden 
Das Buch ht m seinerSchhchtbett und Wa.hrhett dazu gee1gnet, den kolomalen Gedan~en tm 
deutscheu Volke\\ achzuhalten Es kann Liebe und ~ehn•ucht zu unscren' erlorencn Kolont<n 
erwecken, es zeigt uns Afrika In ~ltnen hellen, leuchtenden Farben und metfielt d1e Schun
hetten, d1e Retze und das Stnn<•nde aus dem ..,tetnernc:n Kolofi m1t andachtsvoller Hmgabe 
herau.;; Es ist 1n setner gedteg'enen Ausfuhrung und Au...,'Stattung auch etn prachug-es 
Gescbenkwerk. Jeder Kolomale moge 'lCb bet pa-sender Gelegenbett daran ennnern' 

Aus ,Afnka-Nachnchten", 1921, Nr xo 

*) Schliisselzahl 
des Deutschen Verlegerverelns und des B~rsenveretns 

Die Vervtelfachung der angegebenen Grundpretse mtt der Jewetltgen Schliisselzahl erg1 
den z Zt. gelteuden Ladenpret>) 
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