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Erde fehlt, wo Nebelwalder oder temperierte Regen 
walder auftreten. Natiirlich hat eine so entwicklungs 
kraftige, artenreiche Gattung auch eine gewisse oko 

logische Variationsbreite, was z. B. das Vorkommen 
von Podocarpus polystachy a in der Barringtonia-? oxma 
tion Borneos auf sandigen Boden inmitten von 

Mangrove-Bestanden beweist. Aber am Gesamtbild 

vermogen solche Einzelerscheinungen nichts zu an 

dern. Dasselbe gilt auch fiir Dacrydium und Phyllo 
cladus, die ausgesprochene Nebel- und Regenwald 

pflanzen sind. Nur ausnahmsweise entsendctDacrydium 
auch Vertreter in den sogenannten ?Heidewald" 
Borneos, genauso wie Agathis27), die aber sonst eben 
falls Regenwalder, Nebelwalder, montane Nothofagus 
walder und subalpine Gymnospermenwalder bevor 
zugt. Dagegen scheinen die Araucarien insgesamt et 

was mehr Trockenheit ertragen zu konnen: dies gilt 
z. B. fiir die ?pinho"-Walder Brasiliens aus A. angu 

stifolia und fiir manche Standorte auf Neukaledonien, 
so fiir die kustennahen Vorkommen von A. cookii. 

Aber auch hier tritt die Gattung ebenso im Nebel 
wald auf {Araucaria humboldtensis). Widdringtonia und 
Callitris fiigen sich ebenfalls in das Bild ein: Widdring 
tonia gedeiht vom P^^to-beherrschten Knysna 

Wald im Siiden bis zu den ,,elfinwood"-artigen Be 
standen der Mlanje-Berge im Norden; Callitris im 

Nebel wald Neukaledoniens. Dagegen tritt an man 

chen australischen Standorten, vor allem im W, auch 

Trockenheit auf. Nur in diesem trockenen Teil Austra 
liens kommt die Gattung Actinostrobus vor. Mehr an 
die Nebelwalder halt sich wieder die Gattung Libo 
cedrus, die aber auch noch trockene, steinige Stellen 
auBerhalb des moosbeladenen subalpinen Waldes er 
reicht (Papuacedrus) und iiberhaupt dessen aller 
feuchteste Auspragung meidet. 

Je nach der Resistenz gegen xerische Einflusse ist 
also die Bindung der einzelnen Formen an ihre opti 
male Gesellschaft, die Nebelwalder und Lorbeer 
walder starker oder schwacher ausgepragt. 

Zusammenfassend kann man sagen, daB die Coni 

feren der Sudhalbkugel 
genetisch als pazifisch-antarktisches, 

geographisch als subantarktisch-tropisch 
montanes und 

okologisch als ozeanisch-temperiertes 
Element zu bezeichnen sind. 
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NEUE ERGEBNISSE DER QUARTARFOR 
SCHUNG IM SUDWESTDEUTSCHEN RAUM 

Bericht iiber die 10. Tagung der Deutschen 

Quartarvereinigung in Karlsruhe 

In der Woche nach Pfingsten fiihrte die Deutsche 

Quartarvereinigung vom 7.?12. Juni 1960 ihre 10. 

Tagung durch, an der etwa 100 Mitglieder und Gaste 
teilnahmen. Karlsruhe war gemafi dem Rahmenthema 
?Das Oberrheingebiet und die Mittelgebirge im Eis 
zeitalter" als Tagungsort ausersehen. Prof. H. Illies 

stellte sein Institut fiir Geologie an der Technischen 
Hochschule fiir die Tagung zur Verfiigung und hatte 
die schwierige Aufgabe der wissenschaftlichen und 

organisatorischen Vorbereitung ubernommen. 

Die Zusammenkunfte der DEUQUA sind fiir den 

Geographen immer ein wichtiges Ereignis, denn jeder, 
der sich etwa mit geomorphologischen Untersuchungen 
oder Fragen der Urlandschaftsforschung, aber auch 
mit vielen, mehr am Rande der Geographie liegenden 
Spezialproblemen beschaftigt, kann niemals an den 
Erkenntnissen der Quartarforschung vorbeigehen, son 
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dern mufi in jedem Falle auf ihnen aufbauen. Um so 
betrublicher war es, dafi doch nur recht wenige Geo 

graphen nach Karlsruhe gekommen waren, zumal 

gerade bisher von dieser Seite doch wesentliche Er 
kenntnisse zur Quartarforschung beigetragen wurden. 
Da auch fast alle Prahistoriker fehlten, die auf einer 
gleichzeitig stattfindenden Fachtagung in Speyer weil 
ten, ergab sich eine sehr starke geologische Ausrich 
tung, die sich besonders auf den Exkursionen bemerk 
bar machte. 

In seinem Vortrag iiber ?Die tektonische Bedingt 
heit des pleistozanen Geschehens im Oberrheingebiet" 
zeigte H. Illies die grofien Zuge der geologischen 
Entwicklung und der unterschiedlichen tektonischen 
Beanspruchung des Oberrheingrabens auf. Eine ge 

wolbeartige Fiebung seit dem Ende des Mesozoikums 
ging einer ruckartigen Hebung der Rander im Alt 
tertiar und Ausfiillung des Rheingrabens mit tertiaren 
Ablagerungen voraus, ehe schliefilich eine neuerliche 
Hebung an der Wende Tertiar/Quartar den Schwarz 
wald und die Vogesen so weit heraushob, dafi sie in 
den Bereich der Vergletscherung ragten. Dank der neu 

entstandenen starken Reliefenergie setzte bei kalt 
zeitlichem Klima eine starke Einschiittung von den 
Seiten her in den Graben ein, der wahrend des Pleisto 
zans auch weiterhin noch tektonisch aktiv blieb, was 
spater in einem Aufschlufi an der Bundesautobahn bei 

Wolfahrtsweiler siidostlich Karlsruhe gezeigt werden 
konnte. 

Nur sehr selten einmal lafit sich die quartare Tekto 
nik im Aufschlufi nachweisen. Meist ist man auf Fol 
gerungen allgemeiner Art oder auf die Auswertung 
von Bohrungen angewiesen, die bei geniigender An 
zahl auch zu sicheren Aussagen berechtigen. Diesen 
letzten Weg ist J. Bartz gegangen und konnte aus 
den erheblichen Machtigkeitsschwankungen der quar 
taren Ablagerungen auf unterschiedliche Schollenbe 
wegungen im Rheingraben schliefien, da eine weite 
Horizontbestandigkeit deutlich trennbarer Schichtpa 
kete vorhanden ist. So folgen im Hardtwald (10 km 
nordlich Karlsruhe) unter 36 m jung- und mittel 
pleistozanen Kiesen 31 m altpleistozane Sande und 
Kiese, die von mehr als 33 m Sanden und Tonen un 
terlagert sind. Letztere gehoren nach palynologischen 
Untersuchungen bereits dem Tegelen (Altestpleistozan, 
Pra-Gunz) an. 

Ausgehend von Beobachtungen an der grofien Nek 
karschleife bei Mauer versuchte E. Becksmann eine 

dortige bis 35 m machtige Aufschotterung auf den Ein 
flufi einer schnellen tektonischen Hebung des Rhei 
nischen Schiefergebirges zuriickzufuhren, wodurch der 
Abflufi im Rheingraben versperrt war und bis in die 
Nebentaler hinein eine Aufschotterung erfolgte. Offen 
sichtlich erreicht dieser Vorgang doch grofiere Auf 

merksamkeit, denn vom Maintal her berichtete H. 
Korber iiber eine bis zu 50 m machtige Akkumulation 
fiir die Zeit des ausgehenden Giinz-Mindel-Inter 
glazials und der beginnenden Mindelkaltzeit. So ge 
winnt die Tektonik fiir das pleistozane geomorpholo 
gische Geschehen im Oberrheingraben eine beachtliche 
Bedeutung. 

Das Ziel, samtliche pollenfiihrenden Schichten des 
Oberrheingrabens systematise^ zu erfassen, hat sich 
E. Kolumbe gestellt und hat iiber die ersten Ergeb 

nisse seiner Bemuhungen berichtet. Wenn dabei meist 
keine klare Einordnung in unser pleistozanes Schema 

vorgenommen werden konnte, so lag das an der zu 

geringen Machtigkeit der vorhandenen Profile, die 
nicht mehr die gesamte Abfolge eines Interglazials 
reprasentierten, sondern nur Abschnitte davon. 

Ein weiterer Vortragskomplex war den Fragen der 
pleistozanen Eisbedeckung und Umformung des nord 
lichen und besonders des sudlichen Schwarzwaldes ge 
widmet. Im nordlichen Schwarzwald haben die Kare 
durch F. Fezer eine griindliche und systematische Be 
arbeitung erfahren. In ihnen lafit sich keine rifizeit 
liche Anlage erkennen; der Formenschatz zeigt frische 

Moranen und gelegentlich natiirliche Seen. Die deut 
liche Form der Karwande wurde haufig durch ost 
exponierte Quelltrichter begiinstigt. Die hochwiirm 
eiszeitliche Schneegrenze lag bei etwa 850 m, die der 
jiingeren Tundrenzeit bei rund 1000 m. 
W. Paul unternahm einen Versuch zur Deutung 

?Wiirm- und rifieiszeitlicher Formen in mittleren und 
in peripheren Teilen des sudlichen Schwarzwaldes" 
durch den spezifischen Vorgang der Firnabtragung, 
wobei horizontale Riedel zwischen sich zuriickfressen 
den Firnmulden entstehen sollten. In der anschliefien 
den sehr kritischen Diskussion kamen vor allem der 

Mangel an Vergleichsbeobachtungen aus anderen Ge 
bieten und die Vernachlassigung der Vorzeitformen 
zum Ausdruck. 

Mit dem Vortrag von M. Pfannenstiel iiber ?Das 

Rifiglazial des Siidschwarzwaldes" wurde die Ein 
fiihrung in das wichtige Problem der rifieiszeitlichen 
Vergletscherung des Schwarzwaldes gegeben, fiir die 
bisher keine sicheren Anzeichen bekannt waren. Schon 

lange hatte man nach den Ablagerungen der ?Grofien 
Eiszeit" gesucht, jedoch waren bisher keinerlei An 
haltspunkte dafiir gefunden wTorden. Die Beweise fiir 
rifieiszeitliche Gletscherwirkungen lassen sich nur aus 
ortsfremden Kristallinfindlingen gewinnen, die auf 
fremder Unterlage (Buntsandstein) ruhen. Dies allein 
ware noch keine ausreichende Begriindung, solange 
das Gelande mit Findlingen tiefer als das der aufier 
sten Wurmmorane liegt. Dann kann es noch immer 
durch Solifluktion hangabwarts gelangt sein. Erst 
wenn Findlinge in hoheren Niveaus als dem wiirm 
eiszeitlichen Hochstand angetroffen werden, wie sie 

M. Pfannenstiel in der Gegend von Unteralpfen tat 
sachlich gefunden hat, konnen solche Blocke Beweis 
kraft erlangen. 

? Uber die wiirmeiszeitlichen Riick 
zugsstande im Gebiet des Titisees berichtete R. Mei 
nig und ersetzte die ERBsc^e Zweigliederung durch 
eine Dreigliederung der Riickzugsstadien (Maximal 
stand, Titisee-Stadium, Zipfelhof-Stadium, Feldsee 

Stadium). 
? G. Lang sprach iiber die ?Spatglaziale 

Vegetationsentwicklung im Sudschwarzwald". Durch 
die schonen Funde allerodzeitlichen Laacher Bimstuffs 
in verschiedenen Profilen erhalten besonders die Aus 
sagen iiber die Datierung der altesten Vegetationsfolge 
ein besonderes Gewicht. In diesem Zusammenhang soli 
auch der mit grofiem Beifall aufgenommene Vortrag 
des 1. Vorsitzenden, M. Schwarzbach, ?Ober die 
Vulkane des Eiszeitalters in Europa" nicht unerwahnt 
bleiben. M. Schwarzbach war es auch, der im Namen 
des Vorstandes die feierliche Verleihung der Ehrenmit 
gliedschaft der Deutschen Quartarvereinigung an den 
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verdienstvollen hollandischen Quartarforscher F. Flor 
schutz aussprach und der des kurzlich verstorbenen 
B. Eberl in wiirdigenden Worten gedachte. 

Daneben wurden noch einige weitere Vortrage ge 
halten, die zwar nicht das Exkursionsgebiet betrafen, 
jedoch von allgemeiner Bedeutung waren. H. Men 
sching untersuchte mit neuen Methoden den glaziaren 
Formenschatz der Rhon. Die zu Anfang des Jahrhun 
derts oft diskutierte Vereisung der Hochrhon kann 
eindeutig widerlegt werden. Was die Rhon an ihrer 
heutigen Oberflache mafigebend geformt hat, lafit sich 
auf periglaziale Einwirkungen zuriickfiihren. Dage 
gen haben die Vogesen, wie ja lange bekannt, eine 
so starke Vergletscherung getragen, dafi G. Savouret/ 
Epinal nicht unberechtigt von einem Inlandeis spricht, 
wenn man an die grofie Ausdehnung der vollstandig 
eisbedeckten Flache und an die zahlreichen langen 
Talgletscher mit ihren machtigen Transfluenzen und 
Talverbauungen denkt. ? Den einzigen prahisto 
rischen Vortrag hielt R. Wetzel, der mit meisterhaften 
Skizzen die Abfolge der Kulturen, des Klimas und 
der Waldgeschichte im Lonetal bei Ulm entwickelte. 
Schliefilich sprach A. Schreiner iiber aolisch trans 

portierte Gerolle im Lofi des Kaisterstuhls. 
Von den Exkursionstagen waren zunachst zwei dem 

Oberrheingraben und zwei weitere dem Schwarzwald 
gewidmet. Die im Oberrheingraben besuchten Auf 
schlusse lagen vornehmlich westlich des Rheins; drei 

Terrassengruppen lassen sich hier ausgliedern: 1. 

Hauptterrasse (obere und untere) mit einer Breite von 

mehreren Kilometern und warmer Fauna (Altpleisto 
zan), 2. Mittelterrassengruppe (Hochterrasse und Tal 

wegterrasse) (Mittelpleistozan) und 3. Niederterasse 
(Jungpleistozan). Bemerkenswert ist, dafi aus dem 

Altpleistozan keine kaltzeitliche Aufschotterung mit 
kalter Fauna nachweisbar ist, was nicht unbedingt auf 
warmes Klima hindeuten mufi, sondern wodurch mog 
licherweise die klimatische Begiinstigung des Ober 
rheingrabens in den altpleistozanen, nicht so extrem 

kalten Vereisungsphasen angedeutet ist. Erschwerend 

kommt die tektonische Senkungstendenz hinzu, die wie 
bei Jockgrim, die gesamten Ablagerungen dreier Eis 
zeiten (Rifi, Mindel, Giinz) auf rund 3 m (!) zusam 

menschrumpfen liefi und die Giinzablagerungen unter 

jiingeren fluviatilen Schichten zeigt. Wenn das darun 

terliegende Torfband keine klare Bestimmung zulafit 
und zudem im liegenden weitverbreiteten Ton eine 

gemischte Faune mit fiinf Elefantenarten (sie bediir 
fen aufierdem einer neuerlichen Untersuchung) auf 

tritt, dann kann man sich vorstellen, dafi die Alters 

datierung erheblichen Schwierigkeiten ausgesetzt ist. 
Auch der recht ahnliche Verhaltnisse aufweisende Auf 
schlufi von Rheinzabern, allerdings bisher ohne Fau 
nenfunde, lafit im pollenanalytischen Befund (Ko 
lumbe) nur einen Vegetationswandel von einer schon 

kiihlgetonten Phase mit ganz wenigen thermophilen 
Elementen zu einer Birken-Kiefern-Phase erkennen. 

Daraus lafit sich zwar klar eine Kalteschwankung 
folgern, aber die Einordnung in das pleistozane Ge 
schehen ist auch hier noch nicht moglich. So zeigt sich 

eigentlich bei all den interessanten Profilen, dafi der 
Hauptwunsch noch nicht in Erfiillung gegangen ist: 
Eine klare stratigraphische Parallelisierung des vor 
handenen Materials zu erzielen, um zwischen dem 

alpinen und dem nordischen Vereisungsgebiet mit Hilfe 
des sie verbindenden Rheins eine zeitliche Korrelation 
herstellen zu konnen. 

Auch die Lofiaufschliisse fiihrten nicht zu einer Ge 
samtgliederung, da aus dem alteren Pleistozan keine 
Lofie bekannt sind. Die bei Hangenbieten und Achen 
heim (westlich Strafiburg) in grofien Ziegeleien auf 
geschlossenen Lofie (Fiihrung Ehepaar SiTTLER/Strafi 
burg, in Vertretung fiir Prof. Wernert) waren zwar 

klar von den rotgefarbten kaltzeitlichen Vogesen 
schottern der Breusch und den hellgrauen mit warmer 

Fauna ausgestatteten Rheinsanden zu trennen, aber 
sie bestanden wegen der Hanglage doch im wesent 

lichen aus umgelagertem Material (Woldstedt). Der 

Lofiaufschlufi der Ziegelei Achenheim (Strafie nach 
Oberschaffolsheim) rief diejenigen Bodenkundler auf 
den Plan, die eine Mehrgliederung der Wiirmeiszeit 
ablehnen. Der eindeutig wiirmeiszeitliche Lofi, iiber 
Resten eines Rifi-Wiirm-Bodens und kaltzeitlichen 
roten Rifisanden der Breusch, zeigte keine eingeschal 
tete echte Bodenbildung, die einem Wiirm I/Wiirm II 
Interstadial gleichgesetzt werden konnte. Da die mei 
sten Lofiaufschliisse nicht mehr im eigentlichen Rhein 
tal lagen, sondern auf den hoheren randlichen Teilen 
des Oberrheintalgrabens, war eine eindeutige Verzah 

nung mit Rheinterrassen nicht gegeben, so dafi die 
Bodenbildungen (Bergzabern) oder neuere pollen 
analytische Befunde (Steinbach bei Baden-Baden) zur 

Gliederung herangezogen werden mufiten. 

Auf die in vielen Aufschliissen vorhandenen Peri 
glazialerscheinungen mochte ich nicht besonders ein 
gehen, nur eine Stelle scheint mir bemerkenswert: Die 
aus kubikmetergrofien Buntsandsteinschottern beste 

hende sog. ?Morane" von Klingenmiinster (1 km siid 
lich des Ortes), die von H. Lembke auf den noch viel 
zu wenig beachteten Wildbachschutt zuriickgefiihrt 
wird, bei dem ebenfalls eine gewisse Rundung zu 
stande kommt. 

Die Exkursion im Schwarzwald fiihrte zum Wild 
see- und Ruhsteinkar, wo F. Fezer die Ergebnisse sei 

ner Untersuchungen im Gelande demonstrierte. An den 

klaren Formen des Wildsee-Kares waren keine Zwei 

fel vorhanden, jedoch lafit die Einteilung der Nord 
schwarzwald-Kare in zehn Gruppen unterschiedlicher 

Intensitat Bedenken insofern entstehen, als die 

schwachsten Erscheinungen nicht mehr mit dem Namen 
?Kar" bedacht werden sollten. ? Im Gebiet des Jung 

glazials der Umgebung vom Titi-See fiihrten G. Lang 

(Vegetationsentwicklung) und R. Meinig (Geologie). 
Hier riefen besonders die Delta-Ablagerungen in den 
durch den Feldberg-Gletscher aufgestauten Neben 
talern (Ordnachtal und Jostal nordlich Holzlebriick) 
eine heftige Diskussion hervor, da von geologischer 
Seite die Deltaiibergufischichtung mit ihrem groben, 
nur schwach und undeutlich geschichteten Material als 
Morane gedeutet wurde, die in einer letzten Oszilla 
tion iiber die Deltaablagerung hiniibergegangen sei. 

Jedoch sprachen im Ordnachtal alle anderen Befunde 
gegen eine solche Auffassung: keinerlei gestorte Zonen 
im Deltakomplex, ganz glatte und klare Grenze zwi 
schen Ubergufischichtung und Deltamaterial und vor 
allem eine vollig ebene Oberflache, die sogar im Flur 
namen ?Auf der Ebene" zum Ausdruck gebracht ist. 
? Hier scheint mir eine Schwache der geologischen 
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Arbeitsweise vorzuliegen, bei der nur nach dem geo 

logischen Inhalt mit viel zu geringer Beachtung der 
geomorphologischen Formen geurteilt wurde. ? In 
den Arbeitsgebieten von M. Pfannenstiel, G. Rahm 
und G. Reichelt wurde im Raum siidlich von St. Bla 
sien die Frage der Ausdehnung der rifieiszeitlichen 
Schwarzwaldgletscher und ihre Beriihrung mit dem 
alpinen Eis behandelt (vgl. Erdkunde XIV, 1960, 
S. 53?58). Dafi eine rifieiszeitliche starkere Verglet 
scherung bestanden haben mufite, war eigentlich schon 
aus dem Vergleich mit den Vogesen her zu erwarten, 
da bislang jedoch kaum Spuren davon nachweisbar 
waren, dachte man an eine noch im Rifi tiefere oro 

graphische Lage des Schwarzwaldes und rechnete 
zwischen Wurm und Rifi mit einer so starken Heraus 

hebung, dafi die schwachen Rifispuren von dem kraf 
tigen Wiirmeis verdeckt wurden. Was heute von der 
Rifi vereisung vorhanden ist, sind vorlaufig nur Find 
linge auf Felsen. Offen bleiben miissen bei so geringem 

Ausgangsmaterial naturgemafi alle Einzelheiten des 
Eisrandverlaufes. Die Grenze, an der Schwarzwaldeis 
mit alpinem Eis zusammenstiefi, lafit sich aus der Ver 
breitung der Alpenschotter mutmafien; unsicher sind 
noch die Auslappungen des Schwarzwaldeises in den 
Talern, wo ja zweifellos ein starkeres Vorstofien nach 
S erfolgt sein mufi als auf den Riedeln zwischen den 
Talern. 

So erfafite die Tagung einen recht interessanten 
Raum und fiihrte an jungste, ganz neue Forschungs 
ergebnisse heran. Den vielen, die zum Gelingen der 
Tagung beigetragen haben, kann der Dank der Teil 
nehmer gewifi sein. 

Herbert Liedtke 

LANDWIRTSCHAFT IN TROPISCH-AFRIKA 

Tagung der Deutschen Afrika-Gesellschaft 
im Mai 1960 

Nach der Tagung ?Islam in Afrika" im Januar 
1960 lud die Deutsche Afrika-Gesellschaft e. V. am 
12./13. Mai 1960 erneut zu einer Tagung nach Bonn 
ein. Der Teilnehmerkreis ? rund 80 Personen ? 

setzte sich aus Vertretern der Wissenschaft, des offent 
lichen Lebens, der Wirtschaft und verschiedener land 

wirtschaftlicher Institutionen zusammen. Aus dem 
Ausland waren aufier den Rednern vor allem einige 
afrikanische Studenten anwesend. Die Leitung der Ta 

gung lag in den Handen von Prof. Scheibe vom In 
stitut fiir Pflanzenbau und Pflanzenzuchtung der Uni 
versitat Gottingen. 

M. Boyer, Office de la Recherche Scientifique et 
Technique Outre-Mer (ORSTOM), Paris, eroffnete die 
Vortragsreihe mit dem Thema ?La lutte contre Pero 
sion des sols en zones humides et semi-humides". Er 
behandelte zunachst die Erosionsschaden, die in Zen 
tralafrika ? im einzelnen unterschiedlich je nach 
Bodenstruktur und Kultur ? schon bei schwachem 
Gefalle auftreten. Die in gemafiigten Breiten anzu 
wendenden Mafinahmen (Erhohung der Porositat des 
Bodens durch Humusanreicherung, Konturpfliigen) 
reichen im tropischen Afrika nicht aus. Es miissen ver 
schiedene Antierosionsmafinahmen kombiniert wer 
den: Wechsel von beackerten Streifen, senkrecht zum 

Gefalle, mit solchen, die als Weide genutzt werden 
oder unkultiviert bleiben, Absorptionsterrassen, Hang 
terrassen, bei denen das uberschiissige Wasser langs der 

Terrassen in Graben gesammelt wird (bei starkem 
Gefalle wegen der Notwendigkeit von Stiitzmauern 
sehr kostspielig und daher nicht immer anwendbar). 
Einhergehen mit solchen Mafinahmen mufi ein geeig 
neter Wechsel der Anbaufruchte, d. h. ein Wechsel von 
Erosions- und Antierosionskulturen, zu denen z. B. 
auch die Ananas gehort. 

Der Redner ging dann auf die Frage der Boden 
erschopfung ein. Die Gegenmittel sind die gleichen wie 
in Europa: Fruchtwechsel, organische Diingung, Mine 
raldiingung. Wahrend die Verfahren gegen die Boden 
erosion weitgehend entwickelt und erprobt sind, be 
findet man sich in der Frage der Erhaltung der Boden 
fruchtbarkeit, insbesondere des Fruchtwechsels, noch im 
Stadium der Studien und Experimente. Hinzu kommt 
der Mangel an organischem Diinger und die fehlende 
Erfahrung der Eingeborenen in der - zudem teuren - 

Mineraldiingung. Unter diesen Bedingungen kommt 
der Regeneration des Bodens durch langdauernde 
Brache (Buschbrache) im Zusammenhang mit der shift 
ing cultivation noch grofie Bedeutung zu. Dem steht 
allerdings der Wunsch der Eingeborenen nach Hebung 
des Lebensstandards durch Erweiterung des Ausbaus 
von Verkaufsfriichten entgegen. 

Dr. W. Achtnich, Universitat Giefien, referierte 
iiber die Bewasserungswirtschaft in Schwarz-Afrika. 

Die Zunahme der erganzenden Bewasserung in der 
Feucht- und Trockensavanne in jiingster Zeit steht in 
Verbindung mit der Bevolkerungsvermehrung, die 

? 

besonders in der Nahe der Stadte und in den Berg 
baugebieten 

? eine Intensivierung des Anbaus und 
seine Ausdehnung in die Trockenzeiten hinein zur 
Folge hat. Eingehend wurden die Bewasserungsver 
fahren, die Oberflachenbewasserung und die Bereg 
nung, mit ihren Vor- und Nachteilen erortert. Im tro 

pischen Bereich setzt sich in zunehmendem Mafie die 
Beregnung durch, in der modernsten Form mit gelosten 
Dungemitteln, Pflanzenschutzmitteln oder Insektizi 
den. Die Erfolge der Beregnung, z. B. beim Kaffee 
anbau, sind sehr eindrucksvoll (Ertragssteigerung in 
Kenia 30?60 %>, bei Versuchen im Kongo iiber 
100 %>). 

In der Diskussion nahm das Problem der Boden 
versalzung und der Verdunstung im Zusammenhang 
mit den Bewasserungsverfahren einen breiten Raum 
ein. Das wichtigste Mittel gegen die Versalzung ist 
eine gute Drainage. Bei geringer Luftfeuchtigkeit und 
hohen Temperaturen empfiehlt sich eine Beregnung 
wegen der starker en Verdunstung nicht (z. B. im Ge 
sireh). Reduziert wird sie durch Niederdruckbereg 
nung. Eine Entsalzung von Boden durch Beregnung ist 
nicht moglich. 

Die bodenkundlichen Aspekte der landwirtschaft 
lichen Entwicklung in Afrika behandelte Prof, van 
Baren, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amster 
dam (?Diingungsfragen in der tropischen Landwirt 
schaft"). Grundsatzliche Fragen wurden an einer Reihe 
von Beispielen dargelegt. Von grofiter Bedeutung ist 
die Erhaltung der organischen Bodensubstanz, gegen 
deren Verluste z. B. der Kaffee aufierordentlich emp 
findlich ist. Auch die von den Europaern in Afrika be 
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