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Anzeichen deuten darauf hin, daB sie das kiinftig 
auch vermehrt tun wird. Die normalen Wege, die 
zur Entstehung Kirunas gefuhrt haben, hatten jedoch 
wahrscheinlich nicht ausgereicht, um das gewaltige 
Unternehmen Workuta in so rasanter Weise zu ver 

wirklichen. 
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Notes on systems of agriculture in connection with food 
farming in the forest belt of Ghana. 

Summary: The basic industry in Ghana (formerly, the 
Gold Coast), is agriculture, which is carried on pre 
dominantly by small peasant farmers. Hitherto, a great 
deal of work has been devoted to investigating methods 
and means of production of cash-crops, while the study 
of the importance of food-farming in the local exchange 
economy of the country has been, by comparison, neglected. 

This paper is an attempt to outline briefly the more 

important aspects under which the system of land rotation, 
with bush and forest fallow, is organised in the forest belt; 
special emphasis is given to the important factors of labour, 
labour migration and land-tenure. The present develop 

ment of the system of land-tenure towards individual 

holdings reflects very clearly the spread of social changes 
from the urban centres of population into the rural areas. 
There is, for example, the slow change from the traditional 
matrilineal plural inheritance to a more simple patrilineal 
system. Insecurity of title and, as a result, constant litiga 
tion, are grave problems which could be overcome only by 
a form of land registration which is not yet a practical 
proposition. 

The Huza-System of land purchase and organisation, as 

practised by the Krobo people in the eastern part of the 
country, is an interesting feature of Ghana's agriculture. 

Here, land is bought in blocks by "companies" and, later, 
divided into individual strips. In this way, a compara 
tively high level of production is achieved and Krobo 
land is an important food supply area for Accra and its 
environs. 

The two most important physiognomic types of agri 
culture ? the mixed forest farm, and the mixed bush 
farm ? are to be found in the scattered food farms of the 
closed forest zone. A description of these is given, with 
some mention of the two main techniques of clearing the 
bush ("apam" and "proka") and with some typical ex 

amples of land-use patterns. 
In a country such as Ghana where political and social 

progress has outstripped advances in agriculture 
? on 

which the economy or the country is based ? new forms 
of agricultural organisation will have to be found in the 
future. But, for this very reason, it is necessary now to 
take stock of existing forms. The low standard of efficiency, 
including the low yields per acre, of the existing system of 
land rotation makes some reform inevitable. So far, how 
ever, past research undertaken in Africa with such an end 
in view has been as haphazard and as uncoordinated as 
this system of tropical farming itself. 

Ghana (die ehem. Goldkuste) ist ein ausgesproche nes Agrarland und die bauerliche Landbestellung im 
weitesten Sinne ist die lebenswichtige Basis ihrer 
Volkswirtschaft. Nach Schatzungen der Regierung sind iiber zwei Drittel der gesamten mannlichen Be 
volkerung in landwirtschaftlichen Berufen beschaf 
tigt. Rund ein Sechstel dieser Bevolkerungsgruppe ist im Kakaoanbau tatig. Verglichen mit diesen hohen 
Prozentsatzen sind jedoch die landwirtschaftlichen 
Ertrage gering. Zu viele Hande schaffen zu wenig! In vielen Gebieten ist der Afrikaner gerade eben aus 
dem Stadium der reinen Eigenbedarfsdeckung heraus, 
in dem die Landwirtschaft iiberhaupt nicht als gewinn 
bringendes Wirtschaften, als ?business", in unserem 
westlichen Sinne angesehen wurde. Das Hauptpro blem der Eingeborenenwirtschaft liegt also in der 
Suche nach neuen, geeigneten Formen, die von der 
althergebrachten Landwechselwirtschaft zu einer 

Wirtschaftsform hoherer Stufe fiihren soil, die den 
Wiinschen, Ambitionen und Fahigkeiten des emanzi 
pierten und politisch selbstandigen Afrikaners der 
Gegenwart entspricht. Neben der von auBen ange 
regten, weltmarktorientierten Erzeugung darf die 
ebenfalls wichtige und interessante Produktion zur 
Deckung des Eigenbedarfs nicht vernachlassigt wer 
den, die bisher in der Forschung viel zu wenig Be 
riicksichtigung fand und in alien Gesamtdarstellungen Afrikas zu kurz kam (1). 
Wie die Kiisten- und Nordsavannen, so ist auch 

das geschlossene Hochwaldgebiet Ghanas (s. Bild 1) ein mehr oder minder einheitlicher Agrar- und 
Wohnraum, der seine ihm eigentumlichen Wirt 
schafts- und Lebensformen besitzt und eine charak 
teristische Wirtschaftslandschaft hervorgebracht hat. 

Bild 1: Ein typisches Landschaftsbild aus dem ge 
schlossenen Hochwald giirtel der Goldkuste (Wald 

reservat ohne landwirtschaftliche Nutzung) 
Photo: Inf. Services Accra . 
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In Ghana gibt es nicht die Vielfalt scharfumrissener 
Wirtschaftsformen und -stufen, wie sie fiir andere 

tropische Lander bezeichnend sind. Es fehlt an kultur 
historischer Tiefe. Den Produktionszielen dieser rela 
tiv ungegliederten Eingeborenenwirtschaft entspre 
chend muB zwischen Betrieben, die auf die Selbst 
versorgung und den Binnenmarkt abzielen, und welt 

marktorientierten fiir den Export arbeitenden Be 
trieben unterschieden werden. 

?Europaische Unternehmungen haben wohl nur 
bis zu einem gewissen Grade Aussicht auf Erfolg. 
Klima und Boden stellen sich zu feindlich entge 
gen . . .", schrieb Passarge iiber Togo (2). Nach un 

seren heutigen Erfahrungen miissen wir feststellen, 
daB weniger klimatisch-okologische Griinde, als viel 
mehr die historisch-politische Entwicklung fiir die 
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Abb. 1: Uber sieht sskizze zum Text. 

Abwesenheit europaischer Plantagen verantwortlich 
zu machen ist. Es war die Politik der britischen 

Kolonialverwaltung, das eingeborene Stammes- und 
Familienleben in Westafrika nicht zu willkiirlich zu 
storen (?indirect rule"), und so wurde der Aufbau 
von Plantagen in den relativ dicht besiedelten feuch 
ten Waldgebieten Britisch-Westafrikas weitgehend 
unterbunden. 

Der alte Wanderfeldbau (? shifting cultivation") mit 
seiner dauernden Bewegung von Wohnung und 

Mensch hat sich mehr und mehr zu einer Land 
wechselwirtschaft (?land rotation with bush 
fallow") entwickelt, bei der die Siedlungen ziemlich 
stationar bleiben. Dieses Anbausystem hat sich bei 
fast alien Stammen Ghanas durchgesetzt. Der 
Ausdruck Brandrodungsbau ist nur zum Teil zu 

treffend, da der Busch oder der Wald nicht in jedem 
Fall abgebrannt werden (vgl. Proka-System). Bekannt 
lich werden unter diesen verschiedenen Anbausyste 

men Gebiete fiir einige Zeit unter Kultur genom 
men und nach der Erschopfung des Bodens und der 
Rodung von neuen, unerschlossenen oder erholten 
Landstrichen aufgegeben. Der moderne StraBenbau, 
die Entwicklung neuer Zentralfunktionen und die 

Stabilisierung der Markte und des Handels verstark 
ten diesen Trend, und nach jeder Kapitalinvestierung 
sinkt der Wunsch, die alte Siedlung dauernd zu ver 
lassen. Zentripetale Bewegungen der Bevolkerung und 
ihre Zusammenballung in groBeren Dorfern und 
Stadten fiihrten zur Landverknappung und damit zu 
einer schnelleren Rotation und Bodenverarmung. Die 
meisten Lebensmittel kommen darum nicht mehr wie 
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friiher aus der unmittelbaren Umgebung der groBe 
ren Siedlungen, sondern mussen aus den weiter ent 

fernten UberschuBgebieten (z. B. Kroboland, Kwahu) 
mit Lastwagen herbeigeschafft werden. 

Abgesehen von den reinen Exportkulturen, unter 
denen natiirlich der Kakao die wichtigste Stellung 
einnimmt und auf die hier nicht eingegangen werden 
soli, konnen wir die Vielzahl der vorhandenen An 
baukombinationen unter Mischkultur im wesentlichen 
auf zwei physiognomische Grundtypen reduzieren: 
die gemischte Waldfarm und die gemischte 
Buschfarm. 

Der erste Typ ist im alteren Sekundarwald, der 
eine ziemlich lange Zeit (mindestens 15?20 Jahre) 
zum Ausruhen und Nachwachsen gehabt hat, haufig 
anzutreffen (3). Dieser Farmtyp ist in vielen Teilen 
Aschantis (z. B. zwischen Kumasi und Mampong und 
in Westaschanti) weit verbreitet (s. Bild 2). Es werden 
vor allem Yams, Taro (Cocoyams), Mehlbanane 

(Plantain), Mais und in beschranktem MaBe Gemiise 

(Bohnen, Tomaten) angebaut. Der Maniok (Cassava) 
war auf diesen Feldern zunachst weniger anzutreffen 
und sein Anteil nimmt erst bei fortschreitender 

Bodenerschopfung zu. Nordlich der Mampong 
schwelle intensiviert sich der Anbau von Yams. Auch 
der Taro ist viel auf den alteren Farmen mit geringe 
rer Fruchtbarkeit zu beobachten, wahrend Mais oft 
nur einmal als erste Frucht gepflanzt wird. Anschlie 
Bend an den Mais (bis Mitte Marz) werden gewohn 
lich Taro und Mehlbanane (Anfang April-Juni) ge 
pflanzt. Hat der Bauer geniigend Taro auf dem Feld, 
ist nicht einmal die Unkrautbeseitigung notig, da ein 
starker Wuchs von Taro die Unkrauter abtotet. 

Nach der Maisernte ruht die Farmarbeit; es sei denn, 
es wird neuerlich gepflanzt. Der Yams wird erst zu 

Beginn des nachsten Jahres ausgegraben und auch 
die Ernte von Taro und Maniok wird je nach Bedarf 
und Marktlage oft erst im zweiten und dritten Jahr 
vorgenommen. Wenn die Ertrage der Farm soweit 

gefallen sind, daB sich ein neuerliches Jaten und Aus 
lichten nicht mehr lohnt, wird sie liegen gelassen, 
und der Busch ergreift wieder Besitz von dem Gebiet. 
Yams, Mehlbananen und Taro werfen auf diesen ge 
mischtenWaldfarmen ausgezeichnete Ertrage ab. Auch 
als Baumschulen fiir die Kakaokulturen haben sie 

groBe Bedeutung. 
Die Rodung der Waldfarmen beginnt mit der 

Trockenzeit. Das Unterholz wird mit dem Hau 
messer geschlagen, gegen die groBeren Baume ge 
stapelt und gegen Ende der Trockenzeit angeziindet. 

Hierbei gehen einige der groBen Baume verloren, 
und andere werden gefallt. Dennoch bleiben schlieB 
lich eine ganze Reihe von hochkronigen und schatten 

spendenden Baumen erhalten. Kleine Baume und 
Straucher werden ? obwohl durch das Feuer zer 
stort ? stehen gelassen und als Stangen fiir Yams und 
Bohnen verwendet. Im Zuge dieser Rodungsarbei 
ten wird das sogenannte ?apam" ausgefiihrt,- d. h. 

Unkrauter, Unterholz, alte Stamme usw. werden be 

seitigt oder in Haufen zusammengetragen. Die erste 
Frucht ist gewohnlich Yams. Rings um die abge 
brannten und angekohlten Baumstamme wird die 
Erde angehaufelt, ein Loch gegraben, das mit guter 

Bild 2: Blick auf eine Wald farm in Ahafo (West 
aschanti). Im Vordergrund vorwiegend Taro 

(Cocoyams). 
Photo: W. Manshard 1952 

Erde gefullt wird, und der Saatyams (etwa Anfang 
Marz) gepflanzt. Die Mehrzahl der Bauern iibt diese 
Brandrodung. Andere Bauern bedienen sich (z. T. 
auf Veranlassung europaischer Berater) des ?Proka 
Systems", das auch in der Regenzeit vorgenommen 
werden kann. Sie beseitigen alles Unterholz und Un 
kraut mit dem ?cutlass", schlagen auch die kleineren 
Baume, tragen sie an verschiedenen Stellen des Fel 
des zu einer Art Komposthaufen zusammen oder 

lassen sie an Ort und Stelle verrotten. Diese Proka 
farmen sind ein recht interessanter Farm typ, bei dem 
aus Mangel an Zeit und Arbeitskraften oft nur das 
Unterholz fliichtig ausgelichtet wird und das unacht 
same und unkontrollierte Abbrennen des Waldes ver 

mieden wird. Viele dieser Farmen, auf denen be 
sonders Taro und Mehlbananen gepflanzt wurden, 
traf ich in feuchten Talungen (z. B. beim Lake 
Bosumtwi) an, wo die Brandrodung unter Umstan 

den auf Schwierigkeiten gestoBen ware. 
In den meisten Waldgebieten wird das Land nach 

der Brandrodung in unregelmaBige Parzellen einge 
teilt, auf denen die verschiedenen Feldfriichte in 

Mischkulturen angebaut werden. Abb. 2 gibt das 
Anbauschema einer typischen Waldfarm in West 
aschanti wieder. Schon aus diesem Beispiel erhellt, 
daB es an einem festen Anbausystem oder einer fest 

gelegten uniformen Anbaufolge fehlt. Gleichsam auf 

empirischem Wege sind die Bauern nach vieljahrigen 
Versuchen durch das Prinzip von Erfolg und MiB 

erfolg zu einem Anbausystem gekommen, in dem die 
fortwahrende Abwechslung und Vielgestaltigkeit die 

Regel ist. 
Die gemischte Buschfarm ahnelt in vieler Be 

ziehung der Waldfarm, und ein ungeiibtes Auge ver 
mag beide Typen oft nicht auseinander zu halten. Die 
Buschfarmen finden sich in Wald- und Buschge 
bieten, die nur kiirzere Zeitspannen (unter 12 Jahre) 
unter Brache lagen. Meist sind sie kleiner als die 

Waldfarmen. Der Anbau ist ahnlich wie auf der Wald 
farm. Nur Maniok und Taro treten neben Gemiisen 



218 Erdkunde Band XI 

wie Bohnen, Okros, Tomaten und PfefFer starker 
hervor(s. Bild 3). Die Mehlbanane ist nicht so ver 
breitet wie im Wald. Eine solche Farm, auf welcher 
der Busch gewohnlich nur 3?10 Jahre brach lag, 
wird ebenfalls in der Trockenzeit (Januar?Marz) 
gerodet. Da die Baume nicht so hoch sind, kann hier 
die Rodung und das ?apam" schneller ausgefiihrt 
werden, und mit dem Pflanzen des Yams kann gele 

gentlich schon im Januar begonnen werden. Nach 
dem Yams werden Mais und Taro angebaut, die hier 
besonders gut ausfallen. Spater (bis Ende Juli) ist der 
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Abb. 2: Schematisiertes Beispiel fiir eine Farm unter gemischter Kultur in Westaschanti (bei Bechem) 
Mehlbananen, Taro und Mais stehen gemischt meist eng zusammen. 

Maniok an der Reihe. Bohnen werden an den stehen 

gebliebenen Baumen hochgerankt. Zahlreiche Pa 

payas saen sich selbstandig durch Vogel aus. Als 
erstes Getreide wird der Mais geerntet, und Maniok 

stecklinge fiillen seinen Platz bis zum Ende der 

Regenzeit. Ernten und Jaten werden ausgefiihrt, 
wenn es der Familienbedarf oder die lokale Markt 

lage vorschreiben und die notigen Arbeitskrafte vor 

handen sind. Letzteres ist besonders wichtig, da gegen 
Ende des Jahres in den Kakaogebieten alle Arbeiter 
auf den Kakaoanbau angesetzt werden und so das 

?food farming" stark vernachlassigt wird. Die Un 

krautbeseitigung erfordert auf den offeneren Busch 
farmen viele Arbeitskrafte, da sie viel krautreicher 
sind als die Waldfarmen. Die Mehrzahl dieser Farmen 

befindet sich in den dichter bevolkerten Gegenden, 
da hier das Land knapp zu werden beginnt und die 
Brachezeiten auf ein Minimum herabgedriickt werden 
miissen. 

Ober die durchschnittlichen GroBenordnungen 
dieser Farmen ist es schwer, verbindliche Aussagen 

zu machen. Alle GroBen von % acre his zu etwa 
8 acres treten auf. Im allgemeinen hangt die Flachen 

groBe 
von den vorhandenen Arbeitskraften, den Be 

diirfnissen der Familie und der Binnenmarktlage ab. 
Im Zuge der Landwechselwirtschaft dehnt der Bauer 
seine alte Farm jedes Jahr so lange um einen Streifen 
nach einer Seite aus, bis er das Land seines Nachbarn 
erreicht hat. Darauf beginnt er entweder mit der 

Rodung in einer anderen Ecke seines Grundbesitzes, 
der langere Zeit brach gelegen hat, oder kultiviert 
ein ganz neues Waldstiick. Bei der Auswahl ge 

eigneter Standorte fiir die verschiedenen Anbaupro 
dukte seiner Farm bedient sich der Bauer gewisser 
einfacher Anhaltspunkte. Natiirlich hat er von Boden 

kunde und Bodenchemie keine bewuBte Ahnung, es 
sei denn, daB er durch Landwirtschaftsbeamte be 
raten wird. Doch hat der eingeborene Bauer gewohn 
lich im Laufe der Jahre reiche Erfahrungen gesam 

melt. So beobachtet er den Boden, auf dem er spater 
eine bestimmte Frucht anbauen will, in der Trocken 
zeit. Wenn der Boden am Ende der Trockenperiode 
noch einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt aufweist 
oder die Bodenflora noch dunkelgriine Blatter zeigt, 
weiB er, daB der Boden wahrscheinlich fiir Kakao 

geeignet sein diirfte. Auch Wurmspuren, anstehendes 
Gestein und gewisse Baumarten helfen dem Bauern 
bei der Auswahl seiner Boden. Auch sonst werden 
vielerlei interessante natiirliche Fingerzeige fiir die 

Einhaltung des Farmkalenders beobachtet. So weiB 
er z. B. beim massenhaften Auftreten einer bestimm 

ten Schmetterlingsart im Marz, daB es nun hochste 
Zeit ist den Yams anzuhaufeln. 
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Z?/W 3: Typische Buschfarm in der Nahe von Kumasi 
bei der Maniokernte. Der Wald ist fast ganz ver 
schwunden und nur eine Olpalme und einzelne Busche 

sind stehengeblieben. 
Vor 20 Jahren war dieses Gebiet noch dicht bewaldet. 

Photo: W. Manshard 1956 

Das Beispiel von Sekyedomasi (Sekodumasi) 
im nordlichen Aschanti, in dem ich genauere Unter 

suchungen und Erhebungen durchfuhrte, mag den 
Mechanismus der Landwechselwirtschaft erlautern. 

Dieses Dorf liegt im Ubergangssaum zwischen der 
Feuchtsavanne und dem geschlossenen Hochwald 

giirtel. Seine giinstige Randlage erlaubt es den Ein 
wohnern, Landwirtschaft sowohl in der Savanne 
als auch im Wald zu betreiben. In der unmittelbaren 
Nahe der Siedlung werden vorzuglich Gemiise 
(Bohnen, Okros, Pfeffer) und Mehlbananen angebaut. 
Jenseits dieses engen Ringes dehnt sich im Norden 
ein etwa 3 km breiter Sektor, in dem Erdniisse ge 
pflanzt werden. Beim ErdnuBanbau, der in den Han 
den der Frauen liegt, konzentrieren sich die Kulturen 
in einem Jahr z. B. entlang der StraBe nach Norden. 

Nach der Erschdpfung des Bodens werden dann nach 
1?2 Jahren die Felder in Gebiete entlang der StraBe 
nach Nordwesten verlegt und so weiter, bis nach 
A?6 Jahren in diesem ?Anbaurad" der Ausgangs 
punkt wieder erreicht ist. Diese schwerpunktmaBige 
Einteilung erleichtert die Rodungsarbeiten im Kollek 
tiv. Noch weiter auBerhalb als die meisten ErdnuB 
farmen liegen die Mais- und Yamsfelder vom Dorf 
entfernt (2?5 km). Sie werden hier nicht nur in 

gemischten, sondern auch in reinen Kulturen (z. B. 
1. Jahr: Yams, 2. Jahr: Mais, 3. Jahr: Maniok) an 

gebaut und zum groBen Teil auf dem Markt von 
Kumasi verkauft (s. Bild 4). Alle Felder haben un 

regelmaBige Umrisse und die meisten Feldfriichte 
werden mit 60?100 cm Abstand gepflanzt. Im Hoch 
wald westlich und siidlich des Dorfes und in den noch 
weiter nordlich gelegenen Galeriewaldern finden sich 
recht ausgedehnte Kakaofarmen, die oft 10?20 km 
vom Dorf entfernt sind. Nutzflache und Wohnraum, 
Hiitte und Markt sind durch das bestehende Ver 
kehrsnetz eng miteinander verkniipft. Die Wirtschaft 
lichkeit des Verkehrs zwischen Haus und Feld wird 
bei geschlossenen Dorfern wie Sekyedomasi in den 
meisten Fallen von der Lange des zuriickzulegenden 
Weges bestimmt. Wenn die Entfernung zur Farm fiir 
einfache Nahrfriichte 3?5 km iiberschreitet, wird 
der Bauer an den Bau einer Schutzhiitte denken oder 
sogar die Verlegung seines Hauses erwagen. Fiir 

Dauerkulturen wie Kakao werden allerdings in der 
Saison noch wesentlich weitere Wege zuriick 

gelegt. Wo besondere Vergesellschaftungen von 

Siedlungs- und Verkehrsformen auftreten wie im 

?Huza-System" der Krobos (s. u.), verkiirzt sich die 

Lange des Weges erheblich; es sei denn, der gleiche 
Bauer bestellt weit voneinander entfernte Streifen in 
verschiedenen ?Huzas". 

Bild 4: Yamsverkauf auf dem Markt von Kumasi. 
Diese Yamsknollen kommen aus dem landwirtschaft 

lichen Uber schu ji gebiet von Sekyodumasi. 
Photo: W. Manshard 1954 

Mit dem Einbruch der westlichen Geldwirtschaft 
und der damit verbundenen beruflichen und regio 
nalen Mobilitat des Afrikaners hat sich die Organi 
sation der landwirtschaftlichen Arbeits 
krafte entscheidend verandert. Die armsten Einge 
borenen sind am beweglichsten, da sie kaum etwas 
verlieren konnen. Aber auch die anderen Waldbauern 
sind nicht in unserem europaischen Sinne seBhaft. 

Die Kakaofarmen brauchen, wenn sie einmal an 

gelegt sind, auBerhalb der Erntezeit nicht viel Ar 
beitsaufwand. Die mit Feldfriichten bestellten Farmen 
werden von den Frauen unterhalten, und so ist es 
vielfach das Ideal des Bauern, als ?absentee landlord" 
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einem anderen Berufe in der Stadt nachzugehen 
(Handler, Lehrer, Beamter u. a.), und die Betreuung 
seiner Felder armeren Familienangehorigen oder 

Lohnarbeitern bzw. Pachtern zu uberlassen. Bei 

Kwahus, Krobos und Ewes schatze ich den Anteil der 
Lohnarbeiter auf etwa 30?40%. Sie werden haupt 
sachlich fiir die schweren Rodungsarbeiten eingesetzt. 
In den entlegenen Pioniersaumen am unteren Tano, 
wo die okkupatorische Wirtschaftsform noch mehr 
geiibt wird, sind die Manner allerdings auch heute 
als Jager, Fischer und Sammler (Palmkerne) tatig, 
wahrend die Frauen Maniok pflanzen und kochen, 
so daB eine landwirtschaftliche Lohnarbeiterschaft 
nur in Ansatzen vorhanden ist. AuBerhalb der Kakao 

kulturen liegt die Hauptarbeitslast in den Farmen, 
die fiir den inneren Markt produzieren, jedoch auch 
sonst noch bei der Familie. Die Rodungsarbeiten 

werden meist von den Mannern ausgefiihrt, wahrend 

das Pflanzen und Setzen der Feldfriichte, das Anhau 
feln und die spatere Unkrautbeseitigung weitgehend 
den Frauen und Kindern uberlassen bleibt. Das von 
D. Forde (4) gegebene Beispiel der Yorubas in West 
nigeria, die ein friiher in der Savanne erworbenes 

System der Arbeitsteilung zwischen den Geschlech 
tern mit in den Wald gebracht haben und es heute 
noch dort traditionell fortsetzen, trifft fiir die Akan 
stamme nicht im gleichen MaBe zu. 

Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 

liegen in den aquatornahen Tropen fast immer etwa 
12 Stunden, so daB der Bauer nicht wie in den ge 

maBigten Breiten kurze und lange Tage, Kalte und 
Warme zu beriicksichtigen braucht. Dafiir ist der 

Rhythmus seines Arbeitsganges durch Trocken- und 

Regenzeit vorgeschrieben. Beckett (5) hat bei einem 
? Survey" fiir ein Dorf im Waldgebiet die folgende 
Arbeitseinteilung gefunden, wobei sich herausstellte, 
daB der strebsame Bauer iiber 250 Tage im Jahr 
arbeitet, was etwa einer Fiinftagewoche entsprechen 

wiirde. 

Tage 
Farm-und Feldarbeit 216 
Dorfarbeit (Community Work) 5,5 
Verschiedenes (Jagd, Hausbau und 

Hausreparatur) 10 

Religiose Verpflichtungen 4 
Reisen, vor allem zu Beerdigungen, 

Hochzeiten und Gerichtsterminen 16 

Sonntage 52 

Ruhetage 53 
Krankheit 8,5_ 

365 Tage 

Der groBe Bedarf an Arbeitskraften und die relativ 
hohen Lohne haben nicht nur in den Kakaokulturen, 
sondern auch in den stadtnahen ?food farms" eine 

groBe Anziehungskraft auf die Bevolkerung der be 
nachbarten Savannengebiete ausgeiibt, so daB bei 

Arbeitsspitzen, beim Pflanzen und Ernten, eine starke 

periodische Zuwanderung von Arbeitskraften erfolgt. 
Die meisten dieser Lohnarbeiter kommen aus dem 
Norden (?Northern Territories" und den benachbar 

ten franzosischen Kolonien) und sind an ihren Stam 
mesnamen leicht erkennbar. Sie werden von den 

Landeigentumern und Bauern auf Vertragsbasis 
an 

gestellt. Zum groBen Teil sind es Saisonarbeiter. 
Einige Arbeitskrafte lassen sich jedoch auch dauernd 
in den ?Zongos" (Fremdenvierteln) der Walddorfer 
nieder. Wenn der Arbeitgeber sie einmal nicht braucht, 
kann er sie seinen Nachbarn oder anderen Inter 

essenten iiberlassen. Diese Arbeiter werden meist fiir 

ein Jahr verpflichtet (z. B. auf den Reisfarmen um 

Huni-Valley) und erhalten neben einer Barsumme 

freie Unterkunft, Verpflegung, Bekleidung, Seife und 
Tabak. Andere Arbeitskrafte werden nur kurzfristig 
angestellt und fiir das Roden und Schlagen einer be 
stimmten Flache bezahlt. Auch Tagelohner werden 

eingestellt. Die Produktivitat und Qualitat dieser 
Arbeitskrafte ist jedoch infolge schlechter Ernahrung 
und chronischer Krankheiten oft recht unbefriedigend. 
Fiir spezielle und langer dauernde Arbeiten, die 
auBerhalb des rein landwirtschaftlichen Sektors liegen 
(wie z. B. Haus- und StraBenbau), werden Baumeister 

und Bauarbeiter aus Dahomey und Togo (Atakpame) 
angeworben. Eine groBe Zahl der Compoundhauser 
der Waldzone wurde von diesen Wanderarbeitern 
aus Dahomey gebaut, fiir die vor allem das reiche 
Kumasi ein magnetischer Anziehungspunkt ist*). 

Die rechtliche Ordnung der Landbesitzverhalt 
nisse ist bei den Akans des Waldgiirtels theoretisch 
einfach, d. h. das Recht, iiber Grund und Boden zu 

verfiigen, ist durchweg dem Hauptling (?Stool") 
oder neuerdings den gewahlten Gemeinde- oder 

Stadtvertretungen (?Local Councils") vorbehalten. 
In der Praxis sind diese Fragen jedoch weitaus schwie 

riger, und groBe Summen werden fiir Landstreitig 
keiten ausgegeben. Die Rechtsprechung erfolgt nach 
einer komplizierten Mischung eingeborenen Gewohn 
heitsrechtes und englischen Landrechtes. Gefallte Ent 

scheidungen verandern sich von Fall zu Fall und las 
sen sich nur schwer auf eine strikte Formel bringen. 

Gelegentlich wird sogar noch zwischen Stammes- und 
Stuhllandereien unterschieden, wobei die ersteren 

durch das Recht der Entdeckung, Eroberung oder 

Siedlung von einem Stamm ubernommen wurden, 
der dann seine Hauptlinge als Verwalter bestellt. 

Urspriinglich war alles Land unverauBerlich und 
durfte nicht geteilt oder verpachtet werden. Auch 
heute konnen europaische oder nicht-afrikanische 

Firmen nur unter ganz bestimmten Voraussetzun 

gen (z. B. fiir den Bau von Hausern oder bei Bergbau 
und Holzschlagkonzessionen) das Land fiir eine be 

grenzte Zeit iibernehmen. Diese MaBnahmen schlie 

Ben also das klassische kapitalistische Plantagen 
system, wie es fiir andere Gebiete Afrikas bekannt ist, 
fast vollig aus. Die Nichteinmischungspolitik .der 

Regierung in die Landbesitzverhaltnisse der Ein 

geborenen hat die Goldkuste zwar von Anfang an 
vor weiBen Pflanzern bewahrt; sie hat aber auch in 

*) Diese Wanderungen kommen z. B. auch in den 

Liedern der jungen Leute von Nord-Dahomey zum Aus 

druck. Mercier (6) teilt einen solchen ?Song" mit: 

?Mon pere m'a dit: paresseux! 
Mais avec quelle recolte a-t-il paye Timpot ? 

Avec la recolte de mon travail. 
S'il m'insulte encore, j'irai a Ketao. 
La je trouverai un camion pour Kumasi, 
Et je gagnerai de Targent pour moi!? 
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vielen Fallen eine Rechtsverwirrung hervorgerufen, 
die der Wirtschaft des Landes durch die immer wie 
der ausbrechenden Landstreitigkeiten schwer gescha 
det hat. Oft wurde z. B. das gleiche Land mehrfach 
an verschiedene Interessenten verkauft. 

Neue Landeigentiimer sind nicht immer vor Fa 
milien- und Stammesforderungen auf Grund alter 

Gewohnheitsrechte sicher, die niemals schriftlich 
festgelegt wurden. Als Ergebnis dieser Rechts 
unsicherheit gehen einige Angehorige der reicheren 
Schichten dazu iiber, ihr Kapital nicht mehr nur in 
der Landwirtschaft, sondern in Hausbesitz in den 
Stadten anzulegen. In den Stadten hat man namlich 
damit begonnen, eine vorlaufige Registrierung (z. B. 
Kumasi Lands Ordinance 1943 und im Asantehene's 
Land Department) durchzufiihren. 

Die alten religiosen Gebrauche und Gewohnheiten, 
welche die urpriingliche mythische Verbundenheit 
des Bodens mit den Gottern und Geistern unter 

strichen, haben einer niichterneren Einstellung Platz 

gemacht. Neben der Minenindustrie war es vor allem 
der Aufschwung des Kakaoanbaus, der diese Ent 

wicklung der Grundbesitzverhaltnisse im Wald 
gebiet im Vergleich zur Kiiste oder zum Norden be 
schleunigte und so zur Auflosung der alten Wirt 
schafts- und Gesellschaftsordnungen beisteuerte. 
Ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur Individuali 
sierung des Landbesitzes war ein bekannter Rechts 

spruch (Lokko gegen Konklofi) aus dem Jahre 1907, 
in dem zugunsten des Privateigentiimers gegeniiber 
der durch den Hauptling vertretenen Gemeinschaft 
entschieden wurde (7). Es mag darauf hingewiesen 
werden, daB beim Ubergang von mittelalterlichen 
Flursystemen zu moderneren Formen auch in Europa 
ganz ahnliche Probleme auftauchten wie in der 
Ghana der Gegenwart. Dabei ist natiirlich die Uber 
sicht iiber den eigenen Grund und Boden im schnell 

wachsenden tropischen Wald ungleich schwieriger, 
da als Landgrenzen meist bestimmte Baume und 
Straucher dienen, die nur dem nachsten Nachbarn 
bekannt sind. Eine iibereilte Einfuhrung europaischer 
Rechtsnormen und eine zu schnelle Ablosung der 
alten afrikanischen Ideen von der Unteilbarkeit des 
Landes wiirde jedoch katastrophale Folgen haben. 
Ohne eine regelrechte und auBerst kostspielige 
Katasteraufnahme ware die Einfuhrung der uns ge 

laufigen Festlegung und Registrierung des Land 
eigentums etwa in Grundbuchern uberhaupt un 

durchfuhrbar. Schon der langsame Ubergang des 
Landes der ofFentlichen Hand vom Hauptling auf die 
gewahlten Vertretungen hat in den letzten Jahren zu 
groBen politischen Schwierigkeiten gefiihrt. Grund 
satzlich muB zwischen dem Landeigentum und dem 
Recht zu seiner Nutzung ein Unterschied gemacht 
werden. Baume, Straucher, Hauser und sogar die 
Bodenschatze gehoren nicht zum Land, sondern 
werden als etwas vom ihm Getrenntes angesehen. Da 
bei muB zwischen Familienanrechten und person 
lichen Nutzungsrechten unterschieden werden. Auf 
das Familienland hat jeder Familienangehorige ein 
gewisses festgelegtes Recht, und Land kann ohne 
Zustimmung der Familienmitglieder nicht verkauft 
werden. Dieses Land wird meist im Anbausystem 
der Landwechselwirtschaft als ?food farm" mit Feld 

friichten bestellt. Der personliche Landbesitz, der 
durch eigene Rodung, Anpflanzung, aber auch durch 
Erbe, Kauf oder Beleihung erworben sein kann, ist 
besonders fiir Dauerkulturen wie Kakao wichtig. 

In der Gegend nordlich von Kumasi, wo ich in 
einigen Dorfern die Frage des Landbesitzes naher 
untersuchte, ergab sich immer wieder folgendes 
Grundgefiige: Das Land ist Eigentum des Haupt 
ling?stools". Das Recht zur Bestellung liegt aber bei 
den Familien, deren Vorvater den betreffenden Boden 
seit langem bebaut haben und ihn urspriinglich vom 

Hauptling zugewiesen erhielten. Dorf- und Stammes 

angehorige konnen ihr Land ohne weitere Erlaubnis 
bestellen. Nur bei Landstreitigkeiten und z. B. fiir die 
Gewinnung von Palmwein werden gelegentliche Ab 
gaben vom ?stool'' gefordert. Auch das Holz ist das 
Eigentum des Hauptlings (oder neuerdings der Ge 
meindeverwaltung) und damit der Gemeinschaft. 
Die Hohe aller dieser Abgaben ist nicht genau fest 
gelegt. Zwischen den interessierten Parteien wird 
vielmehr eine Art ?gentleman agreement" abge 
schlossen, und das AusmaB des Tributes richtet sich 
nach dem Ausfall der Ernte, den erzielten Gewinnen 
und der allgemeinen Wirtschaftslage. Auch absen 
tee farmers", die in der Stadt wohnen, mussen dem 

Hauptling einen jahrlichen Tribut zahlen. Kurz nach 
der Einfiihrung des Kakaos wurden von den Haupt 
lingen oft noch die alten Pachtsatze von einem 

Drittel des Ertrages gefordert, wie sie sich fiir ein 
jahrige Kulturen eingebiirgert hatten. Fiir den Kakao 
anbau jedoch, wo der Bauer erst fiir einige Jahre in 
vestieren muB, bevor er ernten kann, erwies sich 
dieser Pachtsatz als ungeeignet, und die Regierung 
muBte verschiedentlich in der Vergangenheit die 
Satze zwangsweise herabsetzen (8). 

Fremde mussen ihr Land immer vom ?stool" 
pachten. Auf diese Weise kann der Hauptling unge 
eignete oder ungewiinschte Ansiedler wieder los 

werden. In Westaschanti wurde das so vergebene 
Land nur in Streifen der Breite nach vermessen. 
Friiher betrug die Breite dieser Landstreifen 144 FuB 
(?hamabako") (9). Heute ist sie auf 198 FuB (etwa 
60 m) verbreitert worden. Die Lange dieser ?strips" ist theoretisch unbegrenzt. In Wirklichkeit jedoch 

werden mehrere Bauern an verschiedenen Punkten 
des Streifens angesetzt. Wenn ihre Farmen sich 
treffen, werden die Grenzen festgelegt. Die GroBe 
einer Farm hangt also weitgehend vom Eifer und 
FleiB des betreffenden Bauern ab, da ihm niemand 
das einmal gerodete Land mehr streitig machen kann. 

Unser besonderes Interesse verdient das sog. 
^Huza-System", das besonders von den Krobos 
nach ihrem Einsickern aus der Schaiebene in die 
randlichen Waldgebiete zwischen Volta, Afram und 
der Schichtstufe bei Koforidua entwickelt wurde. Die 
landhungrigen, fleiBigen Krobos interessierten sich 
schon lange fiir die reicheren, hiigeligen Waldgebiete, 
die an ihre Kiistensavanne im Norden und Nord 
westen angrenzten. Im Grenzgebiet kam es fiir Jahr 
zehnte zu blutigen Fehden um den Landbesitz zwi 
schen den eingewanderten Krobos und den ursprung 
lichen Eigentiimern aus der Akan-Stammesgruppe. Seit der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts begannen die 

Krobo-Bauern dann, das Land von den Akans zu 
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kaufen, und das ?Huza-Landkaufsystem" mit den da 

mit verbundenen Betriebsformen entwickelte sich. 
Eine ?Huza" ist ein Stuck Land, welches durch Kauf 
erworben wurde, oder auch ein von einem bestimm 
ten Personenkreis, dessen Angehorige meist Mit 

glieder derselben GroBfamilie sind, gepachtetes 
Grundstiick. Ankauf und Organisation der Gesell 
schaft wird vom Haupt der Familie, dem ?Huzatse" 
(Vater), ubernommen (10, 11). Dieses Land wird je 
doch nicht kollektiv von der Familie oder Gruppe 
bebaut, sondern es wird entsprechend den finanziellen 

Beitragen, die von einzelnen Familienmitgliedern zum 
Ankauf des Gesamtlandes aufgebracht wurden, ge 
teilt. Die Bodenanteile der ,,Huza" sind also kein 
Stammesland mehr, sondern konnen als personliches 

Eigentum der Gesellschafter betrachtet werden und 

C"30?15W _777^_ _ 0?10'W _r-r-i? _ ^ _ 

N 0_ km_4 

^"O- Fu/Swege . "II" Farmen Jagdpfade 

Abb. 3: Typische reihenformige Siedlungsanordnung im ?Huza-System" der Krobos. Nur Fujlwege und 
Jagdpfade fiihren in dieses Gebiet. 

Auszug aus der Gold Coast One-Inch Map (L: 62 500) Blatt 100, Koforidua (mit Erlaubnis G. C. Survey 
Dept. Accra). 

sind vererblich. Eine kleine ?Huza" zahlt gewohn 
lich 50?60 Mitglieder. GroBere ?Huzas" konnen 
bis zu 300 Mitglieder umfassen. Das Vermessen der 
?Huzas" geschieht nach ?Gugwes" (MaBeinheit: 
Breite zwischen zwei ausgespreizten Armen) und 
,,Kapas" (Seil etwa 12?13 m lang). Die ?Huzas" 

werden meist zwischen einem FluB und den nachsten 
Wasserscheiden ausgemessen (Vergl. Abb. 3 und 4). 
Wenn die ?Huza" nach zahlreichen Zeremonien an 

gekauft ist, wird sie unter den Mitgliedern aufgeteilt, 
und Wohnhauser werden in einiger Entfernung vom 
FluB an einem gemeinsamen FuBpfad gebaut, um 
vor Oberflutungen und Moskitos geschutzt zu sein. 

Der Getreideanbau (Millet), der schon friiher in der 
Savannenheimat der Krobos wegen der unsicheren 
klimatischen Verhaltnisse, der Vogelplage und des 

groBen erforderlichen Arbeitseinsatzes zugunsten 
von Mais und Maniok zuriickgegangen war, wurde 
ganz aufgegeben und typische Waldprodukte wie 

Olpalme und Kakao traten neben den ublichen Feld 
fruchten in den Vordergrund. Ein Teil der ?Huza" 
bleibt jeweils als Brachland liegen. In vielen Fallen 
hat ein Bauer verschiedene Anteile, so daB er inner 
halb seines Besitzes rotieren kann. Bei der Ernte von 
Kakao und Palmol ist die nachbarliche Hilfeleistung 
selbstverstandlich, zumal Nachbarn haufig dem glei 
chen ?clan" angehoren. Die Bevolkerung der 
?Huza-Gebiete" wird mit AuBenbezirken auf etwa 
70?100000 Personen geschatzt. Hauptmittelpunkte 

dieser Region sind z. B. Asesewa und Huhunya. Fast 
alle Ersparnisse der Krobos gehen auf den Ankauf 
weiterer Landereien von den Hauptlingen der Akims 
und Akwapims, die z. T. noch immer glauben, dafi 
die beste Methode, einen Gewinn aus ihren Lande 
reien zu Ziehen, der Verkauf sei. Der friedliche Land 
hunger der Krobos hat zu einer wichtigen Expansion 
dieses Stammes gefuhrt, die sich auch in der Koloni 
sation in isolierten, weit vom Kroboland entfernten 

Gebieten wie Kwahu, Akwamu, Akim Abuakwa 
und Akim Kotoku ausdriickt. In der aller jiingsten 
Vergangenheit scheint dieses System jedoch von 
seiner ursprunglichen StoBkraft eingeb\i6t zu haben. 
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Abb. 4: Einzelne ?Huza" bei Kuiahun (Kraboa 
Coaltar) 

Diese ?Huza" wurde aulSerhalb des eigentlichen Krobo 

gebietes aufgenommen (S.L.U.S.). Sie ist eine weiterentwik 

kelte Form, da sie sich iiber verschiedene Flufilaufe und 

Wasserscheiden hinweg erstreckt. 

Die verschiedenen Bodenarten sind in der Legende wieder 

gegeben: 
1. Nahrstof farmer groberer Sandboden im Flufibett; 

2. graubrauner, feinsandiger Ton; oft auf der Talsohle oder 

auf den unteren Terrassen; 
3. gut entwasserter, rotbrauner Boden, meist iiber Biotit 

graniten; fiir Kakao geeignet, wenn der Boden tiefgriindig 

genug ist; 

In den landwirtschaftlichen Organisationsformen 
des Waldgiirtels sowie des dichter besiedelten 
Kiistenstreifens spiegelt sich heute iiberall der Wider 
streit zwischen den traditionellen Formen des Kollek 
tivs und den moderneren individuellen Besitz- und 
Wirtschaftsauffassungen. Diese Tendenz zeigt sich 
besonders in der Entwicklung der erbrechtlichen 
Verhaltnisse unter den Akanstammen. Von alters her 
wurde bei ihnen das Land matrilinear an die Sohne 
oder NefFen der Schwestern vererbt. Wenn ein Bauer 
heute nicht willens ist, das in seiner Farm investierte 
Kapital den Sohnen seiner Schwester zu uberlassen, 
kann er das Land testamentarisch dem eigenen Sohn 
vermachen. Da in der jungsten Vergangenheit auch 
der selbstandige Landbesitz von Frauen im Zuwachs 
begriffen ist, uberlassen die Manner die Farmen auch 
ihren Frauen, um dadurch wiederum dem Gewohn 

heitsrecht zu 
entgehen. 

Eine fortschrittliche Landwirtschaftspoli 
tik in Ghana miiBte dringlich neue Organi 
sationsformen finden; denn moderne Pflanzungs 

methoden lassen sich kaum noch mit dem bestehen 
den System vereinbaren. Heute besitzt jede Familie 
auf dem Lande 2?4 oft weit auseinanderliegende 
?food farms" in verschiedenen Entwicklungsstadien, 
d. h. ein Feld ist z. B. frisch gerodet, ein anderes liegt 
unter Brache und zwei sind bestellt. Dieser weit zer 
streute und zerstuckelte Landbesitz konnte bei einer 

Neuordnung des Landbesitzes in Blocks oder Streifen 
zusammengelegt werden, ohne daB darum das Prin 
zip der vegetativen Buschbrache aufgegeben zu wer 
den brauchte. Ahnlich wie friiher in der europaischen 
Dreifelderwirtschaft wiirde dann jeweils nur ein Teil 
der Farm kultiviert sein. Diese Streifen sollten 
moglichst so verlaufen, daB sowohl die feuchten Tal 
boden (Reiskultur) als auch die hoher gelegenen 
Catenas in einer Farm vorhanden waren und so 

bessere Abwechslungsmoglichkeiten fiir den Anbau 
bestiinden. Eine derartige Zusammenlegung und 
Integration der einzelnen isolierten Wald- und Busch 
farmen wiirde moderne Bearbeitungs- und Schad 

Hngsbekampfungsmethoden, aber auch Absatz und 
Verkehr wesentlich erleichtern und damit die Wirt 
schaftlichkeit der Betriebe erhohen. Die von den 

Bauern und besonders von den Frauen zuriickge 
legten langen Entfernungen wiirden damit auf einen 
Bruchteil zusammenschrumpfen. Fiir die nahere 
Zukunft ist aber keine derartig umwalzende Ver 
anderung 

zu erwarten, und unter heutigen Verhalt 
nissen wiirde eine solche Entwicklung ohnehin viele 
Jahrzehnte in Anspruch nehmen. 
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DER BIESBOSCH IN DER PROVINZ 
NORD-BRABANT (NIEDERLANDE). 

Die Landschaftsentwicklung und die Planungs 
aufgaben in einem SiiBwassergezeitendelta x) 

I^aak Samuel Zonneveld 

Mit 3 Abbildungen und 6 Bildern 

The "Biesboscb" in Brabant province, Netherlands; 
the development of its landscape and the tasks of planning 

posed by a tidal fresh water delta region 

Summary: Before 1421 the "Zuidhollandse Waard" was 

situated in the southern part of Holland on the North 
Brabant border. This "Waard" was a reclaimed peat area 

with boundaries formed by the marshes bordering the 
Pleistocene deposits in the south, and for the rest by 
branches of the rivers Rhine and Meuse. The "Waard" was 

in those days the most important part of Holland. Two 

important cities, Dordrecht and Geertruidenberg, were 

situated within the limits of this area. 
Due to quarrels between the inhabitants, together with 

high gale floods, this part of Holland was seriously inun 
dated (St. Elizabeth flood, 1421) and not reclaimed later on. 

The city of Dordrecht, which remained on a small island 
in the northwest, survived the catastrophe, and afterwards 

played an important role in the history of the Netherlands. 

Geertruidenberg in the south, however, declined to a dead 

town. The whole of the middle and western parts of the 
area became a bay of the sea (zeeboezem) like the Dollard, 
the Jade Bay and the Zuiderzee (fig. 2C). The "Biesbosch" 

bay, however, silted up rapidly due to very rich sediments 

supplied by the Rhine and the sea. This process, strongly 
influenced by some small fluctuations of the sea-level, is 

discussed. During the transgression phase a sidimentation 

pattern was produced in which only gradual transitions 

occur; this applies both horizontally and vertically. During 
the regression phase the increased river influence brought 
a much stronger contrast in the pattern of deposition. 
Gradually the new accretions of land were embanked, and 

this applies to most of them today. In the centre part of 

the area there are still some islands surrounded by tidal 
water courses and there is some foreland in different stages 

x) Die hier zum erstenmal veroffentlichten Anschauun 

gen iiber die Entwicklung von Landschaft und Boden 

beschaffenheit 
? unter EinfluB der Schwankungen des 

Wasserstandes 
? werden in Zonneveld 1957 noch naher 

belegt. 

of development. In this area the four components of land 
use are: agriculture on the embanked islands, willow coppice 
plantations (photographs 2,6) and the culture of reeds 

(photographs 4,5) and rushes (photograph 3). 
Due to the peculiar habitat dominated by a fresh water 

tidal movement of two metre's amplitude this area is of 
foremost importance from a scientific (e. g. biological) 
point of view (fresh-water-tidal-delta). Although its scien 
tific value will change, it will not be lessened, even if the 
tidal range is decreased in consequence of execution of the 
so-called "Delta-scheme". 

Some of the existing dykes are not able to protect the 
land against high storm floods. A total embankment of the 
last remains of the bay is planned. There are some special 
difficulties concerning water conservancy that will not be 
discussed here. , 

From a pedological point of view the area has a difficult 

structure, viz. at many places thin clay layers occur on 

sandy subsoils. Here drainage brings the danger of desicca 
tion if no special measures are taken. Finally, a solution 
of the problem is proposed which meets the requirements 
of all interests concerned, i. e. agriculture, foreland planta 
tions (reeds and willows) science, protection of nature and 
recreation. 

Der ?Groote oder ̂uidhollandse waard" 

In der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts wurde 
das Gebiet des Rhein-Maas-Deltas zwischen der heu 

tigen Alblasserwaard und dem Brabanter Geest be 
deicht. Es entstand einer der groBten Wassergenos 
senschaften (?Waterschap"), die Holland je gekannt 
hat: die beriihmte ?Groote oder Zuidhollandse 
Waard". Einer der Griinde zu dieser Bedeichung war 
vermutlich das immer weitere Vordringen des Meeres. 

An der Stelle des heutigen Biesbosch mit seiner 

Umgebung befand sich um 1200 eine FluBmoorland 
schaft, deren Bodenaufbau dem der Alblasserwaard 

ahnelte. Nur liegt der pleistozane Sanduntergrund 
weiter nach Siiden weniger tief; etwas siidlich des in 
Rede stehenden Gebietes erreicht er die Oberflache, 
(siehe Abb. 2 S). 

Im Westen, etwa dort, wo sich jetzt der ostliche 
Teil der Hoeksewaard befindet, wurde um dieselbe 
Zeit die urspriingliche FluBmoorlandschaft schon vor 
der als subatlantische Transgression beschriebenen 

Hebung des Meeres angegriffen. Das hatte Ablage 
rung jiingerer Tonschichten iiber die reinen FluB 
sedimente zur Folge. 

Im Osten wurde dieses Gebiet von dem Maasarm 

begrenzt, der bei dem SchloB Loevestein in die 
Merwede miindet. Vlijmen, 

nur 5 km von 's-Herto 

genbosch entfernt, war die ostlichste Niederlassung 
in der Grote Waard. Die Westgrenze bildete der 

Deich, der jetzt als Ostgrenze der Wassergenossen 
schaft ?Het Oude Land van Strijen" dient und auf 
dem u. a. das Dorf Maasdam liegt (siehe Abb. 1 und 2). 

Anfangs verwaltete der Graf von Holland den 

?Waard" personlich. Die ?Grote Waard" wurde da 

mals als der wichtigste Teil von Holland betrachtet; 
die beiden altesten hollandischen Stadte, Dordrecht 
und Geertruidenberg, lagen darin. Die See griff dieses 
Bollwerk althollandischer Kultur wiederholt an, 
iiberwaltigte es aber zu Zeiten einer kraftigen Ver 

waltung trotz wiederholter Einbriiche nicht end 

giiltig {Fockema Andreae 1950). 
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