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Zeiten der Wirtschaftskrise und des Krieges, gab es 

wenige Moglichkeiten fiir junge Geographen im Aus 
land zu reisen und zu forschen. In der jiingeren Ver 
gangenheit aber haben sich diese Moglichkeiten ver 
vielfacht, z. B. durch Regierungsprogramme wie den 
Fulbright Act, durch akademische Forschungsstiftun 
gen in den Universitaten und durch private Stiftungs 
organisationen wie z. B. Ford und Rockefeller. Den 

Auftrieb, den diese Moglichkeiten gaben, kann man 
nicht nur an der Menge, sondern auch an der Qualitat 
und Frische der Berichte iiber die Ergebnisse von Feld 
forschungsarbeiten ermessen. Ein ebenso erfreulicher 

Effekt ist in der Gedankenbefruchtung durch den per 
sonlichen Kontakt und den Austausch von Ideen zwi 
schen amerikanischen Geographen und Berufskollegen 
in anderen Landern zu erkennen. 

Eine weitere klar erkennbare Tendenz, auf die oft 

hingewiesen wird, ist die wachsende Beschaftigung der 

Geographen mit quantitativen Messungen und die 
relative Abnahme rein deskriptiver Arbeiten. Grofiere 
Aufmerksamkeit wird auch Problemen der wirtschaft 
lichen Hilfsquellen, ihrer Bestandesaufnahme, Konser 

vierung und Entwicklung, weiter dem potentiellen 
und dynamischen Verhaltnis von Mensch und Um 

welt, den Fertigkeiten und der Technik gewidmet. 
Alle diese Seiten der heutigen Erdkunde sind bekannt 

genug, um hier nicht besonders hervorgehoben werden 
zu miissen. Uberlegungen in dieser Hinsicht erscheinen 
im Review wie auch in anderen Zeitschriften. 

Zuletzt ist es vielleicht erlaubt, eine personliche Note 

hinzuzufiigen. Das Schicksal des Redakteurs ist nicht 
immer einfach, aber der Redakteur dieser Zeitschrift 
findet jedenfalls viele Entschadigungen, besonders durch 
die harmonische Zusammenarbeit im Herausgeberstab, 
durch das vorbildliche Teamwork mit der Druckerei, 
und durch die Schatze der American Geographical 
Society. Weiterhin ist es eine dankbare Aufgabe, mit 

Geographen und anderen Gelehrten in aller Welt, 
deren Arbeiten in der Society zusammenstromen, in 

Kontakt zu stehen, um, wie John Donne treffend 

sagte, ?to make one little room an everywhere." 

NEUERE LITERATUR AUS AFRIKA 

Heinrich Schiffers 

4 Karten, 1 Bild 

1. Die neuere geologische Erforschung Afrikas 
Zu R. Furon "Geologie de FAfrique" (Lit. If) und 

"Esquisse structurale provisoire de FAfrique" (Lit. 2a) 

?Abgesehen von einigen begiinstigten Gebieten, ist Afrika 
arm an Fossilien. In der ersten Etappe mufite sich die Geo 

logie damit begniigen, lokale Serien fest^usteilen, deren Alter 
unbekannt war. Die Feldarbeit wurde nur von wenigen und 
unter aufiergewdhnlich schwierigen Umstanden durch 

gefiihrt." (R. Furon, If., 7.) 
Bis in die vierziger Jahre unseres Jahrhunderts ist 

die Kenntnis der Geologie Afrikas luckenhaft geblie 
ben. Die Suche nach Bodenschatzen hat sie auBer 

ordentlich gefordert. 
Man braucht nur an das neueste 

Forschungsfeld, 
die Sahara, zu erinnern. In den Jah 

ren 1925?1938 erschienen die vier Bande von 
E. Krenkel (3 a). Auf 1925 Seiten gaben sie ein 
Resume dessen, was man zwischen den beiden Welt 

kriegen wuBte. Sie wurden erganzt durch die Karte 
von A. Katchevsky aus dem Jahre 1933 (5). Danach 
hat sich die Einzelforschung derartig entwickelt (so 
im Kongo und in Westafrika), daB eine Sammlung 
von neun geologischen Blattern im MaBstab 1:5 Mill, 

vorgelegt werden konnte, deren letztes 1952 er 

schien (4). 
Besonders rasch nahm seit dem in diesem Jahr in 

Algier tagenden Intern. Geologen-KongreB die Zahl 
der Veroffentlichungen zu. 1956 kam der Band Afrika 

(Nr. 4) des ?Lexique stratigraphique" heraus. Wich 

tige Teilf ragen behandelten im gleichen Jahr F. Dixey 
mit ?The East African Rift System" (7) und S. H. 
Haughton mit ?Gondwanaland" (8). Im Jahr darauf 
veroffentlichten A. Holmes und L. Cahen die ?Geo 

chronologie africaine" (6). Mit Hilfe der darin ent 
wickelten neuen Zeitmessungsmethoden 

war es mog 

lich, der so ausgiebig und so lange diskutierten Frage 
nach der Zahl der orogenen Zyklen des Prakambriums 
naherzutreten, eines Zeitabschnitts, der, wie die 

?Kontinentalen Serien", fiir Afrika eine in der Geo 

logie Europas unbekannte Bedeutung hat. Es wurden 
zunachst sieben Zyklen bestimmt (2 c, 82). Doch war 
diese Zyklen-Reihe, wie die Vorarbeiten fiir die Karte 
der Struktur Afrikas (2a) erwiesen, nicht auf den 

ganzen Kontinent anzuwenden. In der nordlichen 

Halfte lieBen sich nur vier feststellen. 
Die Auffassung von der Gitterstruktur des Kon 

tinents, der sich kreuzenden Verwerfungen in Nord 

ost- bzw. Nordwest-Richtung, so wie sieR. A. Sonder 

1956 vertrat (10), setzte sich durch. Dieses Bauelement 
ist auch auf Madagaskar zu beobachten. (Siehe Karte 
32 bei [1 f] nach H. Besairie, A. Lenoble und P. L. 
Cliquet 1957.) Umstritten bleibt dagegen R. Furons 
Ansicht von der Existenz eines Systems tektonischer 
Graben, das von Tibesti durch das Tschadbecken in 
Siidwest bis zur Kamerun-Kiiste reichen und an Be 

deutung fiir den Bau des Kontinents dem der Rift 

Valleys gleichkommen soil. 
Die erste zusammenfassende Darstellung der Geo 

logie Afrikas nach dem zweiten Weltkrieg war die 

einbandige von R. Furon (lb). Sie erschien 1950 und 
behandelte auf 340 Seiten Stratigraphie und regionale 
Geologie. Die strukturellen Linien wurden nur skiz 
zenhaft gegeben, die Bodenschatze gelegentlich mit 

einbezogen. Letztere hatte R. Furon ausfuhrlicher 

schon 1944 beschrieben (la), eine Materialsammlung, 
die naturgemaB heute weit uberholt ist. 1961 erschien 
hiervon die zweite Auflage im gleichen Verlag und 
in gleicher Anordnung (284 S., 34 Abb., 29 NF). Sie 
ist lexikon-artig auf rasche Information abgestellt. 

Deutliche Worte fallen darin erfreulicherweise iiber 
den ?Wert" der Statistik (S. 7) und iiber die Unge 
nauigkeit selbst in Standardwerken bei der Unter 

scheidung vonErz und Metall-Gehalt (S. 8). Bei den 
Landern rechnet F. jeweils den Wert der ?production 
minerale? um in qkm und Einw. Das ergibt z. B. fiir 
Ghana 5? und 120?, fiir die Sudafrikanische Union 
23? und 265 ?. Freimutige Kritik enthalt, wie bei 
?Le Sahara?, der 3. Teil. Er ist den mouveaux proble 
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mes? gewidmet: ?Bien que tout le monde soit presse de voir 
les resultats, il faudra probablement plusieurs siecles pour 
que les Africains puissent satisfaire seuls tous leurs besoins 
techniques.? (S. 268/9). Eine Vermutung, die zweifellos 
nicht unwidersprochen bleiben wird! 

Sieben Jahre nach R. Furons erster Auflage seiner 
? Geologie de PAfrique" folgte eine Neuauflage von 
E. Krenkels Werk (3b). Es konnte die Literatur nur 
bis 1954 berucksichtigen, widmete, wie bei der Erst 
veroffentlichung, einen groBen Teil der Struktur und 
einen besonderen Abschnitt den Bodenschatzen. 
Krenkel begniigte sich, angesichts der langen Her 
stellungdauer eines solchen Werkes und der hohen 

Kosten, gleichfalls mit einem Band (von 597 S.). 
Weitere Veroffentlichungen f olgten in kurzen Zeit 

abstanden. 1958 kam die vorerwahnte Karte der 
Struktur (2 a) heraus mit der Ankundigung, daB sie 
als Vorbereitung fiir eine bereits in Angriff genomme 
ne Karte der Tektonik aufgefaBt werden miisse. 

Mitte 1960 lag auch von R. Furons Werk (Geo 
logie de PAfrique) die 2. Auflage vor. Es ist z. Zt. das 
umfassendste, einschlagige Handbuch und soli im 
nachstehenden naher betrachtet werden. Die Neuauf 

lage kam im gleichen Verlag und in gleicher Auf ma 

chung heraus wie die erste, um 50 Seiten vermehrt. 
Die GroBgliederung ist unverandert geblieben (Allge 
meine Stratigraphie, S. 9?98; Regionale Geologie, 
S. 99 bis 388). Auch die Kapitelfolge blieb im wesent 
lichen die alte. Der Abschnitt ?Afrique Equatoriale 
Franchise" wurde nun der von,,Gabon, Congo, Ou 

bangui". Neu aufgenommen sind ?Sierra Leone" und 

?Haute Volta". Mit den zahlreichen, knapp und dar 
um iiberschaubar gehaltenen Abschnitten, von denen 
viele teils um-, teils neugeschrieben wurden, ist der 
fast lexikalische Charakter des Werks bewahrt ge 
blieben. 

In ?Regionale Geologie" wurde ?L'Afrique du 
Nord" (Atlas-Afrika) als ?extra-africain", von Einzel 
heiten abgesehen, nicht beschrieben, im Gegensatz zu 
Krenkel, der es unter ?Atlasien" behandelt. Neu 

eingefuhrt ist auf fiinf Seiten (S. 184?188), nach 
?Egypte et Soudan nilotique", ein Kapitel iiber die 
Arabische Halbinsel als ?geographisch und geo 
logisch zu Afrika gehorig" (S. 184: ?Der prdkam^ 
brische arabisch-nubische Schild bildete ein , Vorgebirge' des 
von den Tethys-Meeren begren^ten Afrika"). 

Die Kartenbeilagen (32 statt 34) sind zum groB 
ten Teil geandert oder neu geschaffen (4, 5, 8, 23, 24, 
25, 28). Im Vergleich zu denen der 1. Auflage er 
scheinen sie noch ?einfacher" und damit noch in 

struktiver. Dankbar begriiBt man wiederum die bis 
1960 erganzten Literaturangaben (einschl. unver 
ofTentHchte Manuskripte und Karten) auf fast jeder 
Seite. 

Bei dem Bemuhen, verschiedene Wissenschafts 

gebiete in fruchtbare Zusammenarbeit zu bringen, so 
wie es auch in seinen 1958 erschienenen ?Causes" (Id) 
zum Ausdruck kommt, bringt Verf. haufig Ergeb 
nisse der Vorgeschichte, zu der er iibrigens einen 
?Manuel de prehistoire generale" schrieb (le). In die 
sem Zusammenhang gilt das besondere Interesse 
einem Hinweis auf S. 344 der ?Geologie de PAfri 

que", wo wir im Kapitel ? Geologie von Ostafrika" 

etwas iiber Forschungsergebnisse von L. Leakey und 

Frau erfahren, die im Juli 1959 im Niveau 1 von 

Oldoway (ob. Villafranchien) mit dem ?Zinjanthro 
pus Boisei" die ?alteste bekannte Menschenform" 

fanden. (Doch halt die, wie zu erwarten war, alsbald 

entstandene Diskussion iiber die Zeitstellung des 

wichtigen Fundes z. Zt. noch an). 
Zu Beginn beschreibt Furon im vollig neu gestalte 

ten Abschnitt iiber das Prakambrium die orogenen 
Zyklen nach A. Holmes und L. Cahen. Im Ober 
gang vom Prakambrium zum Unt. Palaozoikum 

wird, nach N. Menchikoff und P. Pruvost, ein 

,,Infrakambrium" ausgewiesen, das in Diskordanz auf 

dem Prakambrium ruht und zu dem das lange Zeit 
diskutierte ?Mer a Stromatolithes" gehort (dolomiti 
sche Kalke in Riffen). Ihm ist ein ganzes Kapitel ge 

widmet. Da immer noch keine Fossilien festgestellt 
werden konnten, spricht man von ? Formen", in der 

Hauptsache von Conophyton und Collenia. Sie haben 

zylindrische Gestalt von 5 bis 50 cm Durchmesser 
und sind manchmal mehrere Meter hoch. Mit den 
Strom, der Kreide von Nordamerika sind sie nicht zu 

vergleichen. Eine Karte des Verbreitungsgebietes der 
Str. in Nord- und Westafrika, von Marokko bis Ober 
volta, bringt Furon in seiner ?Paleogeographie" (lg) 
auf S. 166 (s.Bild 1). 

1,80 m 

Bild 1: Stromatolithen-Karst bei Ksar Torcban, nordnordbst 
licb von Atar (Conophyton ressoti) 

Photo Dr. Ufer (1952) 

Im Abschnitt Jura verbreitet sich Verf. iiber eine 

Schichtenfolge, die nach C. Kilian ?Continental 
intercalate" genannt wird (S. 51), Ablagerungen zeit 
lich zwischen der Epoche der herzynischen Bewegun 
gen und der cenomanen Transgression. Die hierzu 

gehorende Permo-Trias wird in Parallele zu den Kar 
ru-Schichten Siidafrikas gestellt. Trotz Kritik von 
verschiedenen Seiten halt Furon an einer Nord-Siid 
Verbindung der Transgressionen im Cenoman und 
Eozan ostlich (und westlich) des Hoggar-Kristallin 
(Kauar-Fessan) fest. Erweitert und umgestaltet ist 

Kap. XI iiber das Quartar (?im ganzen noch ziem 
lich wenig bekannt"). Das Pleistozan beginnt mit dem 
Villafranchien (S. 83). In einem neu eingefiigten Ab 
schnitt iiber den Vulkanismus wird auf die ?Kame 
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runlinie" und die letzten Datierungen der Verschie 

bungen in der ostafrikanischen Grabenzone nach 
W. D. Nesteroff (1959) hingewiesen. Ebenso neu 
sind die Ausfiihrungen iiber Laterite (S. 88: ?In das 

Quartar gehoren vermutlich nur wenige") und die 
Bauxite, die nicht in situ entstanden, sondern als Er 

gebnis von Wasser- und Windtransport (S. 89, nach 
E. Roch, 1958). 

Der regionale Teil beginnt mit der Sahara-Geo 
logie, iiber die Furon 1957 ein eigenes Werk schrieb 
(lc, s. folg. Bespr.), so daB er in der Neuaufl. der 
? Geologie de PAfrique" noch die Literatur iiber die 
sen GroBraum von 1958 und 1959 mit berucksichtigen 
konnte. Bei Westsahara wird u.a. auf Th. Monods 

Forschungen verwiesen, der in den Jahren 1953?1960 
das Djouf-Problem loste (Lit.-Nr. 11, s. folg. Bespr. 
zu Monod ?Majabat al-Koubra). Bei Ostsahara 

erscheinen die Arbeiten des 1959 verstorbenen 
M. Dalloni iiber Tibesti. In Libyen ist der Fessan 

Zielgebiet von J. M. Freulon, der hier die Arbeiten 
yon A. Desio u.a. fortfiihrte (S. 160). Im Abschnitt 

Agypten-Nilsudan wird der ?Nubische Sandstein" 
behandelt, dessen Bezeichnung iibrigens von 

J. Russegger (1839) stammt. Neuere vulkanische 

Tatigkeit zeigte sich nahe dem Fagibin-See (!), bei 
Timbuktu, woriiber Th. Monod und G. Palausi 

1958 referierten. Im Raum Nigerknie-Tschad findet 
durch Forschungen von H. Radier die Vermutung 
von Furon iiber die Existenz eines nordwest gerich 
teten tektonischen Grabens westlich des Adrar der 
Iforas (Fosse de Gao) ihre Bestatigung (S. 218/9). In 

Westafrika untersuchten G. Millot und R. Dars die 

als ?ring-dyke" aufgefaBten Los-Inseln (1959). Zum 
Prakambrium des westlichen Kongogebietes bringt 
Furon die Klassifizierung der Schichtenfolge nach 
L. Cahen und J. Lepersonne (1956) auf S. 294. Das 
Alter der Kundelungu-Schichten bleibt nach wie vor 
unsicher (Prakambrium oder Palaozoikum, S. 299). 

Wie beim Tschadbecken ist auch im Zentrum des 

Kongobeckens das Grundgebirge noch nicht erreicht 
worden. Man vermutet es hier bei 3500 m (S. 300). 

Arbeiten von 1959 machen ein eigenes Kapitel iiber 
das Quartar des Kongobeckens erforderlich. In diese 
Zeit wird die Bildung des Upemba-Grabens gestellt 
(Interpluvial Kangerien-Gamblien, S. 308). Nach 
Fr. Twisselmann (1958) ist der ?Mensch von 

Ishango" dem ob. Makalien zuzuweisen (S. 308). 
Ober Angola (marine Kreide der Kiiste) liegen portu 
giesische Arbeiten aus 1947 bis 1958 vor. Ostafrika: 
?Die Geschichte der Graben- und Bruchbildung be 

gannmoglicherweise schon im Prakambrium" (S. 342). 
Forschungen iiber den Vulkanismus dort (K. A. 

Davies, W. Campbell Smith 1956) ergaben die Fest 

stellung zahlreicher ?ring-dykes", die iiber Verwer 

fungen gereiht und vermutlich kreidezeitlichen oder 
eozanen Alters sind, wahrend man glaubt, den be 

kannten ?GroBen Dyke" Siid-Rhodesiens ins ob. Pra 
kambrium stellen zu konnen (S. 346/7). Den Urema 
Graben in Mosambik untersuchte F. Mouta (1957). 
In den Schichten des mittleren Ecca (Perm) wurde 
Erdol gefunden (S. 364). Recht ausfuhrlich wird 
schlieBlich wiederum Madagaskar behandelt, iiber das 
1956?1959 eine Reihe von Arbeiten franzosischer 

Geologen und Palaontologen entstanden, u.a. Atlas 

des fossiles, von M. Collignon 1959, und carte tec 

tonique, von H. Besairie (9 b) 1957. 
Wenn auch Furon in ?Geologie de l'Afrique" eine 

Diskussion iiber Problematisches vermeidet, fehlt es 
doch nicht an Hinweisen darauf, was noch nicht vollig 
gesichert ist. Wegen der zu bewaltigenden Fiille von 
Einzeltatsachen konnte manches nur 

stichwortartig 
angedeutet werden; dies geschah aber so, daB das 
Verstandnis fiir die groBen Zusammenhange gewahrt 
blieb und uns weiterfiihrt. 

Was R. Furon in seiner buchmaBigen Darstellung, 
der ?Geologie de l'Afrique", bewuBt fast ganzlich 
beiseite gelassen hat, das groBe Thema von der Struk 
tur des Kontinents, konnte er, mit einer Reihe von 

Helfern, im Auftrag der ?Association des Services 
geologiques africains" auf der ?Esquisse structurale 

provisoire de l'Afrique" zur Darstellung bringen (2 a). 
Die vorsichtige Formulierung ?provisorische Skizze" 
sagt uns etwas iiber die sechs Jahre wahrenden Mii 

hen, um die von den einzelnen geologischen Diensten 
Afrikas erbetenen, entsprechend den Unterschieden in 
Kenntnis und Auffassung ganz ungleichmaBigen Un 
terlagen auf einen Nenner zu 

bringen. F. hat es uns 
in (2 c) ausfuhrlich geschildert. Vier Entwiirfe waren 

notig, bis allseitige Zustimmung zum Druck erzielt 
werden konnte, und noch blieb ein bedeutender Rest 
an Problematischem, das die Karte nicht verschleiert, 
sondern vielmehr unterstreicht. Furon ist nicht etwa 

der Verfasser schlechthin, sondern zeichnet fiir die 
?coordination generale", was er mit dem Untertitel 

?Documents originaux des Services geologiques" 
zum Ausdruck bringt. Namentlich genannt sind als 

Mitarbeiter G. Daumain fiir das Technische, L. Du 
bertet fiir Atlas-Afrika und den bis 65? O einbezoge 
nen Vorderen Orient sowie M. Lelubre fiir Sahara 
central und oriental. Die Karte ist im Wandformat 

gedruckt und in Farbgebung, Raumaufteilung und 
Vereinfachung so angelegt, daB ?ein aus grofier Hohe 
herabschauender Geologe die Struktur des Kontinents mit 
einem Blick iibersehen kann, ohne durch sekunddre Details 
abgelenkt %u werden" (2 c, 85). Der MaBstab entspricht 
ungefahr den einschlagigen Kenntnissen, mit Aus 

nahme von Atlas-Afrika, aus dessen weitaus besser 
bekanntem Raum manche wichtigen Einzelziige weg 
gelassen werden muBten. Aus diesem Grunde konn 
ten auch die alpinen Bewegungen, ?da sie peripher 

waren und keine Faltungen nach sich ^ogen", nicht dar 

gestellt werden. Fiir eine bereits in Vorbereitung be 

findliche Neuauflage ist der MaBstab 1:5 Mill, 

vorgesehen. 
Furon weist darauf hin, daB es sich weder um eine 

Karte der Geologie handelt (2 c, 88), wenngleich ihre 

Grundziige klar hervortreten, noch der Tektonik, ?die 
nicht selten mit Struktur verwechselt wird" (2 c, 81). 
Die helle, durch gleichmaBig waagerechte Streifen 
betonte Farbe der sedimentaren Beckenfiillung hebt 
sich von der dunkleren Flachentonung der Rand 
schwellen ab und betont die Zweiteilung der Konti 
nentmasse. Das Prakambrium bot groBe Schwierig 
keiten. Die Diskussion iiber seine orogenen Phasen 

(ob 7,4 oder 3) zog sich jahrelang hin. SchlieBlich 
konnte Zustimmung zu einer Beschrankung auf vier 

Farb werte erzielt werden: 1. alter als 3 Md. Jahre, 
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2. 2?3 Md. Jahre, 3. 1?2 Md. Jahre, 4. 1 Md. bis 
600 Mill. Jahre. Die Faltungsrichtungen des Pra 
kambriums werden durch dunklere Striche der glei 
chen Tonung bezeichnet. Sie machen auch die ver 

wickelten Verhaltnisse im ostlichen Grabengebiet 
iibersichtlich und verleihen im ubrigen der gesamten 

Karte das Dynamische, Suggestive. 

Die sogenannten Jiingeren Granite sind durch 
Sternchen hervorgehoben. Fiir kaledonische wie her 

zynische Faltungen wurde nur eine Farbe, Braun 

(bistre), gewahlt. Gut hebt sich die Signatur fiir die 
? Falaises d'erosion" bei den nordlichen Plateaus, den 
Tassili des Hoggar, im Bereich der ?Cuvette de 
Taoudeni" (West-Sahara, eine der groBten Syn 
klinale der Erde) und innerhalb der weiten Sediment 
zone der Karru als Linie des Great Eskarpement ab 
(das fiihrt zu dem Wunsch nach einer Gesamtkarte 
auch der Morphologie, zum Vergleich!). 

Die geschlossene, in der Zeitstellung nicht differen 
zierte, leuchtend rote Flache der Basalte des Ostteils 
kontrastiert asthetisch wirkungsvoll mit dem Gelb der 
eozanen 

Transgression im Nordosten und dem Blau 
und Violett des sudlich anschlieBenden Prakambriums. 

Die vermehrte Suche nach den Bodenschatzen in 
alien Teilen Afrikas hat auch dieses Kartenprojekt 
gefordert und den Plan zu einer Paralleldarstellung 
der Lagerstatten entstehen lassen. 

Diesem stehen aber, It. Mitt. Ass. Serv. Geolog. 
Africains, Paris, 17. 3. 61, noch groBe Schwierigkeiten 
entgegen. 

- E. Woermann, Heidelberg, bereitet eine 
Karte ?Die Bodenschatze Afrikas" vor. 3 BL, 1:5 
Mill., m. Text. (Frdl. sehr. Mitt. v. 15. 1. 62). 

2. Zu R. Furon: Geologie der Sahara (lc) 

Dieses gedankenreiche, lebendig geschriebene Buch 
wurde in erster Linie fiir seine Landsleute kurz nach 
dem ?fievre du petrole" verfaBt. In der Verbindung von Geographie (S. 11?28), Vorgeschichte (S. 29 
bis 40), Geschichte (S. 41?79), Geologie (S. 81 bis 
205), Beschreibung der Bodenschatze (S. 207?251) und der vielfaltigen Probleme, die mit der ?Inwert 
setzung" der Wiiste verbunden sind (S. 252?295), ist es sicher ein ungewohnliches Handbuch fiir sahari 
sche Geologie, wenn auch in der Tat das erste der 

artige iiberhaupt, zum mindesten fiir die ? Sahara 
Francois". Verf. betont selbst den Vorrang des geo 
logischen Themas, wenngleich diesem nur wenig mehr als ein Drittel der Seiten (124 von 300), oder, 
unter EinschluB des Kapitels iiber die Bodenschatze 
(44 S.), etwas mehr als die Halfte reserviert bleiben. 
Die Ostgrenze der ?S. oriental" liegt bei den Erdis 
und in Wadai, begreiflich bei der Zielsetzung des 

Werkes. Es beginnt mit einer Definition: ?D?e Sahara 
ist eine Wiiste, so vollkommen in ihrer Art und bislang als so 
,unbrauchbari betrachtet, dafi niemand ver such te, sie uns 

weg^udisputieren" Furon verweist auf E.-F. Gautters 

preisgekronte Denkschrift. Sie trug eine Frage als 
Titel: ?Le S. vaincu peut-il etre dompte?" und wurde 
vor genau 30 Jahren (1927) geschrieben. Am SchluB 
des Werkes von 1957 konnte eine zweite, die von 
Furon, stehen (S. 9): ?Qui exploitera le S. Francais?" 

Im ersten Teil (Geographie) werden die politischen, 
klimatischen, geologischen und strukturellen Grenzen 

nebeneinandergestellt. Furon erinnert an die Dar 

stellung von R. Capot-Rey, dessen Karte V (in ?Le 
S. Francais", Paris 1953) man mit seinem ?Croquis 
geologique et morphologique" auf S. 24/25 verglei 
chen mag. Im Abschnitt Vorgeschichte vermerkt 

Verf., mit der gebotenen Reserve gegeniiber den be 
kannten Ansichten von L. Balout iiber die Ausdeh 
nung der Sahara im Quartar, die allgemein anerkannte 
Parallelitat der Eiszeiten Europas und der Feucht 
zeiten Afrikas (S. 29). Die Karte der quartaren S. (in 
Fortfuhrung eines ersten Versuchs durch A. Berthe 
lot in ?L'Afrique Saharienne et Soudanaise", Paris 

1927) findet sich leider nur in des Verf. Werk ?La 
Paleogeographie" (Paris 1959, S. 216/7). Im Kap. iiber die Geschichte hat der von Marokko ausgehende 
Kolonisationsversuch (1591) einen bevorzugten Platz. 
Der Abschnitt Bevolkerung erscheint notwendig fiir 
die spater folgende Behandlung der Arbeiterfrage im 
Kap. Gewinnung der Bodenschatze. 

Die Darstellung der Geologie, das Kernstiick des 
Werkes, gliedert sich in ?Allgemeine Stratigraphie" 
und ?Regionale Geologie". Die erste zusammen 

hangende Beschreibung der geologischen Struktur 
wird C. Kilian verdankt, von dem auch die Bezeich 
nung fiir die alteste prakambrische Serie aus dem 
Hoggar, Suggarien, stammt. Dem Kambrium ist ein 

groBerer Abschnitt gewidmet. Furon erortert das 
,,Infrakambrium" und beriihrt das Stromatolithen 

Problem. Wie schon aus den Kartenskizzen hervor 

feht, 
aber auch aus den beiden, fiir ein vertieftes Stu 

ium unentbehrlichen Blattern ?S. Central" und ?S. 
Occidental" (?Carte geologique du Nord-Ouest de 
l'Afrique", Paris 1952, 1:2 Mill.) und der ?Esquisse 
structurale provisoire de l'Afrique" (Paris 1958, 
1:10 Mill.), zeigt das Bild der Geologie und der 
Struktur der S. im Westen wie in der Mitte des Ge 
samtraumes grundlegende Unterschiede gegeniiber 
dem von friiher her gewohnten. Sie werden in den 
Abschnitten ?Regionale Geologie" der Reihe nach 
erlautert und erweisen vor allem die ?fundamentale 

Bedeutung der her^ynischen Bewegungen 
. . . als Voraus 

set^ung fiir die gegenwartige Morphologie" (S. 98). Nach 
der Beschreibung der kontinentalen Serien (C. inter 
calate S. 99, C. hamadien S. 103, C. terminal S. 104) 
geht Furon auf das Problem des ?Sahara-Meeres" 
ein. (M. S. du Nord 106, M. de Tombouctou S. 107, 
Delta fossile du Niger Moyen S. 110.) 

? Im Struk 
turbild der westlichen S. tritt der Bogen der Regibat Antiklinale hervor; im Hoggar sind es die meridio 
nalen Linien der breiten, sich ab wechselnden Streifen 
von Suggarien und Pharusien (S. 161). Tibesti durch 
setzt ein System tektonischer Graben, das im Siidwest 
iiber das Tschadbecken hinweg seine Fortsetzung bis 
zu den Inseln des Guineabusens findet. An dieser noch 
umstrittenen These (s. vorne) halt Furon ebenso fest 
wie daran, daB sowohl die cenomane Transgression wie das Eozan-Meer von Nord und Slid her zu beiden 
Seiten des Hoggar Verbindung hatten. Mit der Fest 
stellung, daB Eozanschichten an den Westhangen des 

Dohone (Nordteil von Tibesti) in 600 m Mh. ange 
troffen wurden, unterstreicht Furon die Auswirkun 

gen alpidischer Bewegungen bis tief in die S. hinein 
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(S.197). Sie bewirkten auch Hebungen im Hoggar 
um rd. 750 m. 

Im Kap. ?Ressources minerales" werden die Was 

servorrate, Erdol, Erdgas, Eisen, Mangan, Kupfer 
und Salz abgehandelt. Den ?Conditions politiques et 
financieres" gelten ebenso offene, wie in den moglichen 
,,Aussichten" zuriickhaltende Worte. Am SchluB, bei 

der Darlegung der Investitionsmoglichkeiten, lesen 
wir: ?...// pourrait arriver que les Francais de la Metro 

pole (in einer gleichberechtigten Volkergemeinschaft) de 
viennent la ^minorite* demographique, ce qui modifierait a 
nouveau le probleme du Sahara . . . et quelques autres", 

(S. 295). 
*) Die durch die ?Inwertsetzung" der Sahara aufgetauch 

ten und bei R. Furon nur gestreiften Fragen finden sich 
in einer Reihe von Veroffentlichungen behandelt, deren ge 

meinsamer Charakter eine Mischung von Reisebericht und 
Sachbuch ist. Verstandlicherweise ist die Zahl der fran 
zosischen am grofiten. In deutscher Sprache veroffentlichte 
der Schweizer Reiseschriftsteller Georg Gerster das durch 

griindliche Literaturstudien vorbereitete Ergebnis seiner 

Beobachtungen unter dem Titel ?Sahara, reiche, fruchtbare 
Wiiste" (Verlag Ullstein, Berlin, 1959, 357 S., 2 Karten, 
55 Abb.). Der gepflegte Stil, die gegenwartsnahen, mit tech 
nischen Details gespickten Beschreibungen, die eindrucks 
vollen Bilder und die geschickte Ausschopfung des viel 

schichtigen Problems mit seinen pro und contra heben das 
Werk iiber die vielen ahnlichen der letzten Jahre weit hin 
aus. Zukunftstraume wie die im Untertitel beschworene 
? fruchtbare" Wiiste werden vorsichtig als solche gekenn 
zeichnet. ? Der Englander Nicolas Bodington nutzte 

Kentnisse, die er sich wahrend des zweiten Weltkrieges von 

dem Wiistenraum erwerben konnte, um vorwiegend refe 
rierend das technisch-wirtschaftliche Thema abzuhandeln. 
Sein "The Awakening Sahara" ist eine solide Informations 
schrift (Verlag Andre Deutsch, London, 1961, 175 S., 
1 Karte). 

? Dem weitgereisten, erfahrenen, franzosisch 
schreibenden Italiener Attilio Gaudio wird ganz all 

gemein zuviel vom DI und von dem, was die Wiiste sonst 

noch hergeben soil, gesprochen, und zu wenig von den 

Menschen, deren Lebensraum rasch sich wandelt, die aber 

vorlaufig noch, abgesehen von dem Einkommen als Hilfs 

arbeiter, die Leidtragenden sind. Der Titel seines Buches 

?Le Sahara des Africains? driickt aus, was sonst kaum 

je so deutlich hervorgehoben wurde, namlich die Wiiste und 
was in ihr vorgeht, mit den Augen ihrer ureigensten Be 

wohner zu betrachten (Verlag R. Julliard, Paris, 1960, 
297 S., 15 Abb., 1 Karte). Dabei kann man einige geogra 

phische Ungereimtheiten iibersehen. Auch schauen manche 

Zahlen etwas nach ?Wusten-Statistik" aus. Aber wir er 

fahren interessante Einzelheiten vom Leben, den Sitten 

und den Siedlungen aus der westlichen wie ostlichen Sahara, 
und zum Thema Entwicklungsmoglichkeiten. 

Uber die ?Blauen Menschen" und die Oase Siwa be 

richtete der gleiche Verfasser schon friiher (?A travers 

PAfrique blanche?, Verlag R. Julliard, Paris, 1955, Einl. 
A. Basset, 245 S., zahlr. Abb.). 

Durch A. Gaudio werden wir auf Th. Monod zuriick 
verwiesen. Er hatte sich 1952, als Verhandlungen wegen 
eines zu schaffenden saharischen Verwaltungsraumes be 

gannen, in heftigen Ausfiihrungen dagegen gewandt, dafi 
die Bewohner der Sahara durch kiinstliche Grenzen von 

ihren nach aufien laufenden Lebenslinien abgeschnitten 
werden konnten (? Autour de l'Alaska Saharien ?, in Bull. 

IFAN, Dakar, XIV, Nr. 2, S. 679?684). 
? Ihn erganzt 

R. Capot-Rey mit der ?Note sur la sedentarisation des 
nomades au Sahara ?, (Ann. Geogr., LXX, No. 377, Jan./ 
Febr., 1961, S. 82?86), in der er den jiingsten Struktur 
wandel im Leben der Saharier analysiert und auf die zu 

wenig beachtete ? coordination camion-chameau ? hinweist. 

? 
Biologische Fragen in der Siidsahara und im labilen 

Sahel-Saum behandelt Franz Kollmannsperger in seinem 
Buch ?Auf der Strafie der Zugvogel" (Ilmgau-Verlag, 
Pfaffenhofen, 1961, 220 S., 2 Karten, zahlr. Abb.). 

Im Rahmen einer Betrachtung aller Wiisten der Erde 

geht Hilaire Cuny gleichfalls ausfuhrlich auf die ?In 

wertsetzung" der Sahara ein (? Les deserts dans le monde?. 

Verlag Payot, Paris, 1961, 293 S., 1 Karte). Im Gegensatz 
zu ahnlichen, mehr einfiihrenden Schriften von J. Pou 
quet und A. Gabriel beschaftigt sich diese, auf neuerem 
Unesco-Material basierende Untersuchung ausschliefilich 
mit den grofien Problemen. Der Hauptakzent liegt, wie bei 

Kollmannsperger, auf dem biologischen Thema. 

3. Das Wesen des Sahara-Klimas 

Zur neueren Gesamtdarstellung von J. Dubief 

(Lit. 3 Nr. 18) 
In einer Zeit, da sich Industrialisierungsansatze in 

Teilen der Sahara fast ubersturzen und das Flugnetz 
sich rasch, wenn auch nicht gleichmaBig verdichtet, 
ist die praktische Bedeutung der genauen Kenntnis 
des Klimas in diesem Raum offenbar. Die Sorgen der 

Verwaltungen um die Sicherung der Oasen und weit 
dariiber hinausgehende, z.T. phantastische Projekte 
groBflachiger Bewasserung forderten, abgesehen vom 
Studium der Grundwasserprobleme, u.a. auch Be 

miihungen um die Frage nach der Natur der Nieder 
schlage. Bei ihrer Beantwortung vollzog sich die Ab 
losung einer neuen Betrachtung des Witterungs 
ablaufs in der Sahara von der alten, fiir die die Ansicht 
von einem groBraumig wirkenden Passat-Monsun 

Mechanismus gait. 
Noch 1935, wahrend H. Hubert die bis dahin 

wenig erforschte Ost-West-Stromung am Siidrand 

(den Harmattan) vom Passat abgrenzte (1), beschrieb 
R. Perret die Niederschlage als ?lokal begrenzt", als 
?kurze Sintfluten" (2). Im gleichen Jahr jedoch ent 
wickelten J. Dubief und P. Queney bereits gegen 
teilige Ansichten, die letzterer 1945 dahin prazisierte: 
?Die Niederschlage sind keineswegs ausschliefilich ge wit trig 
und unregelmafiig\ es gibt ysjsternes pluvieux' und aus 

geprdgte ,saisons pluvieuses'. 
. P. Queney beschrieb 

auf Grund exakter, wahrend (und nach) dem zweiten 

Weltkrieg aus hoheren Luftschichten gewonnener Be 

obachtungen, ein ,,systeme cellulaire", von dem die 

Bewegungen der bodennahen Schichten gesteuert 
werden, und kam zu sechs Gruppen von ?types de 

temps sahariens" (3). Riickschliisse auf Luftbewegun 
gen und Niederschlagsverhaltnisse in der Ost-Wiiste 

brachte aus Einzelbeobachtungen H. Schiffers 1950 
in (15). Im Jahre 1953 veroffentlichte J. Dubief eine 
?carte pluviometrique", die, trotz ihres fiir das Innere 
sicher mehr oder weniger hypothetischen Charakters, 
ein ziemlich genaues Gesamtbild ergab und zahl 
reichen Veroffentlichungen als Grundlage diente (4). 

Ein Vergleich zweier weiterer Arbeiten ? beides 

groBraumige Zusammenfassungen ?, der verdienst 

vollen Darstellung von C. E. P. Brooks, 1932, mit 
einer ersten Karte der Himmelsbedeckung (5) und der 
von R. Capot-Rey, 1953 (6), mit der oft angezogenen 
Karte der Ariditat, zeigt uns die Etappen des Weges, 
der von der ?klassischen" Auffassung der Passat 

struktur fortgefuhrt hat. K. Koch und A. Schultze 

entwarfen 1956 auf groBformatigen und mehrfarbigen 
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Xdrfe 7; Wetter-Beobachtungsstationen in der Ost-Sabara 

(Nach J. Dubief, Lit. Teil 3, Nr. 18). 

Im Raum, begrenzt von der Randlinie der ? Inneren 
Sahara" (nach Lit. Nr. 16) und im Westen von den 

Erhebungen der Harudsch und der Kauar-Stufe, mit rd. 

2,3 Mill, qkm, liegen nur 9 Stationen, also 1 fiir eine Flache 
wie etwa die der BRD. ? Die siidlichen Niederschlags 
zonen III und II weisen auf rd. 1800 km in West-Ost 

Richtung 2 Stationen auf. Alle sind Steilhangen benach 
bart. ? Die Luftbewegungen iiber den Dunengebieten 
und Gerollebenen um Kufra (rd. 800 000 qkm) sind un 
bekannt. ? Bei den Stationen, die dem Innern zu gelegen 
sind, handelt es sich zumeist um mehr oder weniger regel 

mafiig besetzte Beobachtungsstellen, deren Material un 

gleichwertig ist. 

1 Wetterbeobachtungsstellen 
2 West-Grenze der Ost-Sahara 
3 Grenzsaum der ? Inneren Sahara" 
4 Jahres-Niederschlag um 20?50 mm (Zone III) 
5 Jahres-Niederschlag um 50?100 mm (Zone II) 
6 Jahres-Niederschlag iiber 100 mm (Zone 1) 

(Niederschlags-Linien nach J. Dubief) 

Karten ein Bild der gesamtsaharischen Klimaverhalt 
nisse (7). Das Problem der Luftmassenbewegungen 
verfolgte H. Flohn 1950 und dann wieder 1960, in 
Fortfuhrung dieser Arbeiten, auch von der didakti 
schen Seite her (8, 9, 10). 

Fiir den Westrand des Sahara-Raumes ist eine neu 
ere Arbeit von J. Font Tullot wichtig (11). In 
Libyen legte A. Fantoli die Grundlagen (12,13). Der 
libysche Siiden war Ziel der Sahara-Expedition 
1954/55, bei der W. Meckelein klimageomorpholo 
gische und N. Richter meteorologische Unter 
suchungen anstellten (14). Ersterer glaubt, in diesem 
Teil der ?desert maximum" (Capot-Rey, S. 45) einen 

dort bisher unbekannten Extrem-Wiistentyp entdeckt 
zu haben. 

Hiermit setzte sich in einer Besprechung von Mecke 
leln's Werk R. Capot-Rey im GroBen und Ganzen 

zustimmend auseinander. (Ann. Geogr., 1961, Jan./ 
Febr. S. 78-82.) 

Die kurze Ubersicht zeigt, daB 1. der Ablauf des 

Wettergeschehens in der Sahara, 2. das AusmaB der 
Ariditat (auch in den Teilraumen), 3. das Wesen der 

Niederschlage und ihr Anteil am Wasserhaushalt 
die wichtigsten Themen sind, deren Behandlung man 
von einer neuen Gesamtdarstellung erhofTt. 

J. Dubief, ?physicien-adjoint" am ?Institut de 

Meteorologie et de Physique du Globe de PAlgerie", 
der die Weite des Raumes aus eigener Anschauung 
kennt, hat das Werk in Angriff genommen. Der erste 
Teil, ein groBformatiger, mit Statistiken und Falt 
blattern reich versehener Band, liegt nun vor (18). Er 
ist fast ausschlieBlich den Temperaturen gewidmet 
(234 S.). Die Zahlenangaben und Graphiken (rd. 
160 S.) sollen dem Wissenschaftler und dem Praktiker 
dienen; deshalb sind Hinweise fiir praktische Folge 
rungen auBerdem an vielen Stellen im Text gegeben. 

Die altesten Beobachtungen datieren von 1819 
(G. F. Lyon und J. Ritchie in Mursuk). Der Auf bau 
eines Netzes fiir den algerischen Raum begann 1845 
mit der Station in Biskra. Die jiingste wurde auf dem 
Asekrem-Plateau im Hoggar in 2700 m errichtet 
(1955). Karte und Verzeichnis aller Stationen (bis 
nach Mesopotamien) bringen die S. 18 und 19. Sie 
zeigen groBe Liicken in der West- und Ost-Sahara, 
vollige Leere in Arabien. Uber die meisten Stationen 
verfiigt die algerische Wiiste (Karte 1). 

Auf rd. 3 Mill, qkm kommen im Osten, laBt man 
die Stationen des Niltals beiseite, nur deren 20; und 
60 bis 70% der Gesamtwiistenflache sind ohne jede 
Beobachtungsstation. Die ?leeren" Flachen decken 
sich ungefahr mit den ?lebensleeren" Raumen der 
?Inneren Sahara" (siehe bei Lit.-Nr. 16, Karte 1). 
Zouar (Tibesti) und W. Haifa liegen rd. 1600 km aus 
einander! In der ganzen Sahara, dem Gebiet fast so 

groB wie Europa, gibt es nur 125 Stationen. Weitere 
Nachteile fiir eine genaue Kenntnis sind: Ungleich 
heiten in der Dauer der Beobachtungszeiten, in den 
Beobachtungsmethoden, den Geraten, ungiinstige 
Lage der Stationen (in Oasen, nahe von Wasser 
flachen oder am Felshang). Zur griindlichen Aus 
wertung bleiben D. die Ergebnisse aus 25 Jahren, 
von 1926 bis 1950. 

Diesen allgemeinen Ausfiihrungen des ersten Ab 
schnitts folgen im zweiten die ?phenomenes thermi 
ques": Wolkendecke (S.25?40), Strahlung (S. 41?63), 
Temperaturen des Bodens, im Boden, in alten Woh 
nungen (S. 64?119), Temperaturen in freier At 
mosphare (S. 120?134), im Schatten (S. 135?299). 
Am SchluB eines jeden Abschnitts steht ein kurzes 
Schrifttumsverzeichnis. S. 299?312 bringen ins Ein 
zelne gehende Inhalts- und Beilagenangaben. Das 
Register ist wohl dem zweiten Band vorbehalten, der 
in vier Abteilungen Niederschlage, Luftbewegung 
und Klimazonen behandeln-und bald folgen soli. Von 
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den Abschnitten iiber die Klimazonen erhofft man 
sich, daB er uns einer Losung des Problems der Glie 
derung und Abgrenzung des Wiistenraumes naher 

bringt. Im vorliegenden Werk begniigt sich D. damit, 
als Umgrenzung, auBer den Meeren, den Siidatlas und 
die Zone der Verbreitung des Sudangrases ?cram 
cram" (cenchrus biflorus) anzugeben und im ubrigen 
auf die Variabilitat der Nord- und Siid-?Rander" je 
nach Jahreszeit und Jahren zu verweisen. 

Das Thema macht es erforderlich, die ganze Wiiste 
bis zum Roten Meer zu erfassen, so daB als ost 

liche S. nicht, wie sonst meistens in Werken des 
franzosischen Sprachgebietes, der Raum zwischen 
Tibesti und dem Tschad gilt, sondern das Land zu 
beiden Seiten des Nil. Doch liegt gerade iiber die 
Millionen Quadratkilometer unmittelbar westlich des 
Stroms nur wenig Material vor. D. muB sich vor 

wiegend auf Angaben aus dem besser bekannten Be 
reich der algerischen Siidterritorien stiitzen. Hier sind 
es Beobachtungen aus dem Hoggar-Bergland (Ahag 
gar), die Gelegenheit geben, Schliisse iiber die Ver 
haltnisse in groBeren Hohen zu ziehen. 

Im Abschnitt Himmelsbedeckung (nebulosite, 
S. 25) werden zwei Typen ausgeschieden, der mittel 
meerische mit Max. im Winter, der sudanische mit 
Max. im Sommer. Einen Sondertypus bildet die nebel 
reiche atlantische Kiiste, das ?pays noir" der Regi 
bat-Nomaden (mit 5/10 Jahresdurchschnitt). Uber Ur 
sache, Wesen und Folgen der Nebel an der siidlichen 
Ostkuste (mit 3/10Bedeckung) schrieb C.Troll 1935 

(17). Die meisten klaren Tage (iiber 200, mit je 10 bis 
13 Stunden taglich) diirfte der Osten haben. 

Ober die StrahlungsverhaTtnisse gibt es wenig 
Beobachtungen. In erdnahen Schichten kann es im 
Sommer und mittags bei unbedecktem Himmel zur 

volligen Verdunklung kommen (Trockennebel, S. 51). 
Die meiste Sonnenenergie (210?220 Einheiten nach 
der Black-Formel [S. 58], gegen 170 der Nord west 

kiiste) erhalt die libysch-agyptische Sahara (S. 60). 
Die biologisch wichtigen Temperaturen der niede 

ren Luftschichten stehen in Beziehung zu den Boden 

temperaturen, die daher vor denen der freien 

Atmosphare untersucht werden. Tamanrasset (Hog 

gar, 1376 m) abs. Max. Aug. 13 h: 69,5?, Min. Jan. 
?13,8? (S. 65). Das absol. Min. der Sahara scheinen 

Hoggar und Tibesti in 3000 m mit ?20? aufzuweisen. 

Schwieriger noch als die Min. sind die Boden-Max. 
zu messen. Dubief warnt vor Oberschatzung der 

Max. wie Aug. 80? auf dem Olfeld von Edjeleh 
(S. 89). Die Werte der Jahres-, und erst recht von 

Mehr-Jahres-Amplituden erreichen oft bemerkens 

werte Hohen: Tamanrasset auf Sand abs. 83,9?. Tem 

peratursenkungen nach Gewitterregen: in zwei Stun 

den Sturz von 39,7? bei 13,5 mm Regen am 26. Juli 
1957 im Ennedi (S. 96). 

? Die Temperaturen im 
Innern alter Oasenwohnungen bewegen sich zwischen 
13? um 7 Uhr (Min.) und 32,7? (Max.) um 18 Uhr. 
Schutz gegen tagliche Schwankungen erreicht man 
bei 1/2 m Wohntiefe, gegen die jahrliche bei mehr als 
6 m (S. 112/113). 

Im Abschnitt Temperaturen der freien Atmosphare 
werden erstmalig Angaben aus der Tropopause ge 
macht: 1956 im Januar in rd. 16500 m von ?57? im 
Norden bis ?72? im Siiden; im Juli von ?66? bis 

?70? (S. 124). 
? Bei ?Fata Morgana" (Mirages, 

S. 134) sind zwei Formen unterschieden, die untere: 
Landschaft und Gegenstande erscheinen wie im Nebel 
(ohne Staub oder Feuchtnebel in der Luft), der ?opti 
cal haze" der Englander; die obere: nur bei ruhiger 
Luft, bei Tagesanbruch und in der Ebene. Sie nahert 
entfernte Gegenstande. 

Bei Min.-Messungen der Luft ist der EinfluB der 
Bodentemperaturen zu beobachten, bei Max. kommt 
der des Windes hinzu, der (fast nur) am Tage weht. 
Im Winter sind die beiden Halften der Sahara (Westen 
und Osten) gleich kalt. Die groBte Jahresamplitude 
der Min. hat der Westen mit 22,5? gegen 17,5? im 
Osten (Karte 30 vor S. 185). Im Sommer ist die West 
Sahara heiBer (47?) als der Osten (43?). Die hochsten 
Temperaturen (freie Atmosphare, Schatten) liegen 
nicht in der Mitte, sondern am Nordrand der West 
half te. Beruhmte RekordzifTern werden angezweifelt 
(S. 235), so die oft zitierte Angabe von R. Perret 
(In Salah 1931). D. besteht aber auf der Richtigkeit 
des absol. Max. Tinduf 12. Juli 1936 von 57,1? (zum 
Vergl. Irak 51,7?). Die Differenz zwischen dem mittl. 
Max. des heiBesten und kaltesten Monats liegt, fern 
den Kiisten bei 35? bis 40?, an den Kiisten zwischen 
15? und 20?. 

Ein Vergleich der Karte mit den reduzierten Wer 
ten der Max. der Monatsmittel und der mit den ab 
soluten Werten (Karten 75/76, S. 234) ergibt fiir 
beide, daB die hochsten Werte im Westen liegen, 49? 
(47,5?) gegen 45? (42,5?) im Osten. Beobachtungen 
aus den Jahren zwischen 1926 und 1950 erbrachten 
nach D. hochste absol. Max. im W. (55?) und im siid 

algerischen Erdolgebiet sudlich der Schotts, und nicht 
im O. (50?). Daraus folgert D.: Die West-Sahara 
ist, im Gesamtdurchschnitt, ?heiBer" als die ost 

liche, und die Gesamt- Sahara hat nicht so extrem hohe 

Temperaturen, wie angenommen wird (S. 248). 
D. stellt den hochsten Mehrjahreswert der Amplitu 
de von Tinduf mit 61,3? dem von Lyon mit 63,2? 
gegeniiber und meint: ?Die Sahara ist ein Gebiet mit 

gemafiigteren Temperaturen als die sogenannte Gemafiigte 
Zone." (S. 249.) 

? Der Thermische Aquator 
(Jahresmittel 30?, Karte 96 bei S. 288) liegt strek 
kenweise auf der Linie des Sahel. Er biegt im Osten 
weit nach Siiden (Darfur 25?). 

Ein Ruckblick erweist: 1. Trotz der rel. Fiille des 

gebotenen Zahlenmaterials und der von Dubief an 

gewandten diffizilen Interpretationsmethode ist un 

sere Kenntnis der Temperaturverhaltnisse immer noch 

begrenzt. Das gilt mehr fiir die ostliche wie fiir die 
westliche Halfte. Ob sich Orte wie Tinduf und Lyon 
miteinander vergleichen lassen, wie D. es tut, erscheint 
zweifelhaf t, auch wenn noch zahlreiche weitere Werte 
aus dem franzosischen Klimagebiet angefiihrt werden 

(Anm. 1, S. 249). Der Hinweis auf die ?GemaBigte 
Zone" kann leicht miBverstanden werden. Und schlieB 
lich: Solange nicht geniigend gesichertes Beobach 

tungsmaterial 
aus dem Riesenraum des Ostens vor 

liegt, ist ein wertender Vergleich verfriiht, kommt 
auch den Isohyeten-Karten fiir diesen Teil der Sahara 
nur hypothetische Bedeutung zu. Man darf - wie bis 
her - vermuten (nicht mehr!), daB der Osten 
?heiBer" ist. 2. Die vielgenannten Extremwerte wur 

den durch die kritische Analyse von D. zu Recht auf 
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ihre wahre Stellung im Klimabild zuriickgefiihrt. Sie 
sind ohne praktische Bedeutung. 3. Die Sahara 
scheint doch nicht uberall die ?Hitzeh6lle" zu sein, 
als die sie gerne ausgegeben wird. 

Aber dieser ausschliefilich auf den Menschen, und 
zwar den europaischen Menschen, bezogene Begriff 
ist dehnbar. Er beinhaltet Einwirkungen des Raumes 
auf Physis und Psyche, und man hat hierbei die 
Lebensleere, die Weite der Ebenen, die Trockenheit, 
die Armut an Wolken, die Lichtfulle, den viele 
Stunden des Tages gehenden, heiBen und trockenen 

Wind u. a. zu beriicksichtigen. Die im zweiten Band 
von J. Dubiefs Werk zu behandelnden anderen Klima 
mafaktoren miissen das Gesamtbild abrunden. 

4. Die Durchforschung eines der letzten 
?empty quarter" in der Sahara 

(Zu Th. Monods ?Majabat Al-Koubra", Lit. 21) 

Die Kenntnis der Sahara hat seit dem zweiten Welt 
krieg, als weite Teile aus der Luft aufgenommen wur 
den, grofie Fortschritte gemacht (24). Raume, die 
wenig oder noch gar nicht durchforscht wurden, 
liegen in der ostlichen Halfte. Auf der 1945 veroffent 
lichten Karte von R. A. Bagnold (3) tauchte sogar 
erstmalig ein ganzer Erg auf (Dunengebiet von rd. 
70000 qkm), die Kalanscho-Sandsee. Sie wurde 
1940/41 von britischen Raids durchzogen. Im Westen 
hielt sich noch langer als zehn Jahre ein mit ?Djouf" 
bezeichneter ?WeiBer Fleck" nordw. von Timbuk 
tu auf den Karten. Informationen auf der Grund 
lage von Croquis und Hohenmessungen einiger Mili 
tarpatrouillen, wenn nicht einfach der ?horror vacui", 
f iihrten dazu, ihn als irgendwie mit Diinen iiberzogene 
Ebene darzustellen. Nach Aug. Bernard (6) handelte 
es sich um eine Niederung, die besser ?Meriye" oder 
i,Meraia" genannt werden sollte. Aber die alte, ein 

pragsame Landschaftsbezeichnung, die sich zuerst bei 
H. Barth findet (4, S. 24), blieb gleichwohl bestehen. 
Sie ist arabisch und bedeutet ?letztes Drittel der 
Nacht, Norden, Bauchhohle" oder einfach ?H6hlung, 
Talkessel, Abdachung". Den Eingeborenen ist sie, 
ahnlich wie es bei ?Atlas" und ? Sahara" der Fall ist, 
als Sammelbezeichnung unbekannt. Sie benennen nur 
ihren Lebensraum, diesen aber bis zum letzten Einzel 
felsen. Auf der neuen Karte des ?Ex-Djouf" von 

Th. Monod (21) finden wir nicht weniger als 15 Na 
men fiir Teilgebiete, darunter fiir die 60000 qkm der 
Mitte den von Aug. Bernard erwahnten Namen mit 
der Schreibung ?Le-Mreyye". Nach Th. Monod ist 
?ElDjawf" (= der Bauch [21,312]), im engeren Sinne 
?eine mehr oder weniger von felsigen Erhebungen 
umgebene Niederung, haufig eine Niederung am 
FuBe einer Cuesta" (21, 16/17). Der ander Name, 
dessen verschiedene Schreibungen, oft im gleichen 

Werk, die Schwierigkeiten bei der Transkription 
arabischer Worte offenbaren (Le-Mrayer [= Pfad], 
lemrayer, El Mrayer), wird wohl am treuesten mit 
?Miraya" (= Spiegel) wiedergegeben. Er deutet auf 
die Lichtfluten hin, die von einer einformigen, ge 
wellten, mit Sand bedeckten Flache widerstrahlen, 
welche auf 500 km von West nach Ost auch nicht 
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Karte 2: Die Landschaft ?Ma)abat Al-Koubra" (nach 
Th. Monod), innerhalb der in Einzellandschaften auf 

gegliederten Westsahara {nach H. Schiffers) 

1 Abgrenzungslinie der Abschnitte Nord, Mitte und Siid 
der West-Sahara 

2 Gebiete mit Sandbedeckung (Diinen usw.) 
3 Ungefahre Lage der Landschaft, die bisher mit ?DjuP 

benannt wurde 
4 Umgrenzung des Raumes, fiir den Th. Monod den 

neuen Namen ?Majabat" vorschlagt 
5 Sudgrenze der Sahara (nach R. Capot-Rey) 
6 Ibn Batutas Weg (nach Th. Monod) 
7 weniger als 50 mm Jahresniederschlag 
8 50?100 mm Jahresniederschlag 
9 mehr als 100 mm Jahresniederschlag 

Namen in traditioneller Schreibung 
Niederschlagslinien nach J. Dubief 

durch die kleinste nennenswerte Talung moduliert 
wird. 

Der auBer in seinem Klima, der Oberflachen 
bedeckung, der Menschenleere und Wegelosigkeit 
mit dem ?empty quarter" Siidostarabiens vergleich 
bare, wenn auch kleinere Raum (700000 gegen die 
250000 qkm des auf Karte 2 umzogenen Gebietes) 
ist ziemlich sicher seit dem Neolithikum, als unter 
anderem Klima relativ gute Lebensmoglichkeiten be 
standen, nicht mehr besiedelt gewesen. Die Handels 

wege der westlichen Sahara fiihrten vom Senegal 
durch Rio de Oro und vom Nigerknie iiber Terhasa/ 
Taudeni nach Sidschilmessa und zu anderen Orten 
in Siid-Marokko (7). Arabische Reisende, die ge 
legentlich durchzogen, berichten von den Strapazen, 
die sie in der Meraia erleiden muBten. Gerade des 
wegen war hier ein willkommenes Anmarschgebiet 
fiir Raubscharen (Ressu) aus dem Draa-Tal und der 
Segiet el-Hamra, wenn sie unbemerkt die Gegend 
von Timbuktu erreichen wollten. Kontrollritte der 
Meharisten (Wustenpolizei) fiihrten bis zur Gegen 
wart durch Teilgebiete, vornehmlich der Randzonen. 
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Karte 3: Die Routen der drei Reisen von Theodore 
Monod durch die ?Majdbat" 

1 Stufenrander, Sandstein (Palaozoikum und ? Continen 
tal Intercalate") 

2 Dunengebiet 
Namen in der von Th Monod vorgeschlagenen Schreib 
weise. 

Die wissenschaftliche Durchforschung, die wenig 
stens die Herstellung einer Obersichtskarte ermog 
lichte und eine auch in den Details exakte Beschrei 
bung der geographischen Grundziige des strittigen 
Gebietes erlaubte, geht auf einen einzelnen zuriick, 
auf Theodore Monod. Sie erfolgte, wie bei Hein 
rich Barth vor fast genau hundert Jahren, mit Ein 

geborenen, einigen Kamelen und mit Hilfe des Kom 
passes, in der Hauptsache wahrend dreier Reisen. Wie 
unsere Karte 3 zeigt, liegt die Besonderheit in 
schnurgeraden Routenlinien iiber Hunderte von Kilo 

metern hinweg, fiir deren peinlich genaue Einhaltung 
einer der Begleiter sorgen muBte, welcher an der 

Spitze ging, mit der Bussole in der Hand. Der zwei 
ten, der Hauptreise, ging eine Oberfliegung des Ge 
bietes voraus. Fiir die Vorbereitung standen unver 

offentlichte Rapporte, auch Kartenskizzen der dort 
diensttuenden Militars zur Verfugung. Die Reisen 
waren ohne den Ruckhalt an der Militarverwaltung, 
trotz personlicher Einsatzbereitschaft, wie Monod 
selbst mehrfach betont, nicht durchfiihrbar gewesen. 
Zur gleichen Zeit wurden (und werden) in fast alien 
Teilen der Sahara auf der Suche nach Bodenschatzen 
ahnliche wenig oder vollig unbekannte Landschaften 
mit alien modernen technischen Hilfsmitteln und in 

Gruppenarbeit durchforscht. In bestimmten Fallen 

ergibt sich aber auch hier immer noch die Notwendig 
keit, auf das uralte Beforderungsmittel, das Kamel, 
zunickzugreifen. Doch begriindet es Monod ein 

gehend, daB, im GroBen gesehen, die Zeit fiir die von 
ihm angewandte Forschungsmethode voriiber ist, 

wenngleich man auch vom tief fliegenden Flugzeug 
aus ?nicht alle neolithischen Stationen und die crottes des 
chameaux %ahlen kann". Und auf die auBerordentliche 

miihsame Arbeit des Zahlens von Dunenkammen, 
Pflanzen, Tieren, Spuren, Artefakten hat er viel Zeit 
verwendet. 

Die Hauptschwierigkeit bestand darin, von der 
linearen zur flachenhaften Darstellung vorzustoBen. 
Bei der strengen Reglementierung von Wasser- und 
Nahrungsaufnahme, bei vierstiindigem Marsch und 
sechs bis acht Stunden Ritt je Tag waren nicht allzu 
viele ?Umwege" moglich. Der Ergebnisbericht, der 
drei Jahre nach der zweiten Reise in 407 groBformati 
gen Seiten unter dem Titel ?Majabat Al-Koubra" er 
schien (21), legt davon Zeugnis ab. Es handelt sich 
hierbei wohl um ein systematisch aufgebautes Werk 
(Benennung und Definition, Geschichte der Erfor 
schung, der geographische Rahmen, die Regionen, 
Struktur, Relief, Klima, Anmerkungen iiber Flora 
und Fauna, Geschichte des Raumes), aber nicht um 
eine durchgehende Darstellung. Es soli ein ?Dossier" 
sein, in dem, auBer seinen eigenen Beobachtungen 
und Folgerungen, auch alle nur irgeadwie erreich 
baren AuBerungen geschichtlicher und lebender Per 
sonlichkeiten, der Saharier wie der Europaer, einen 
breiten Raum einnehmen. Vor allem wird S. Sevenet 
genannt, der die Osthalfte 1936-1941 durchforschte 
(25). 
Die Fiille eigener Vergleichsbeobachtungen aus 

einer jahrzehntelangen Forschungstatigkeit auch in 
anderen Teilen der westlichen Wiiste wird z.T. auf 
Anmerkungen abgeleitet. Die haufige Verwendung 
ganz speziellen arabischen und berberischen Sprach 
gutes 

? z.B. Reihen von manchmal mehrdeutigen 
Benennungen der Sandformen und Wasserstellen ? 

setzt sich vom Haupttext bis in die Anhange fort und 
vermag nicht ganz versierte Leser zu verwirren. 

Listen mit Daten, Zahlen, Seiten voller Zeichnungen 
(Wuchsformen von Pflanzen) sind zwischengeschal 
tet: Repertoire des reconnaissances (S. 35?52), 
Azimutmessungen von Diinen (S. 72?77), Notes sur 
une mission photographique aerienne (S. 168?174), 
Windhaufigkeit und Windrichtungen (S. 178?199), 
Liste von Tierspuren (S. 260?263), Remarques sur la 
toponymie (S. 304?334, mit 508 Einzelangaben). 

Auch die Untersuchungsergebnisse iiber mitgebrachte 
Gesteinsproben, von Pflanzen und vor allem von 

Sandproben sind aufgenommen: ?Depots quater 
naires a diatomees . . .", von E. Mangin (S. 135 bis 

139); ?Notes sur la structure des racines . . .", von 

M. Obaton (S. 224?242); ?Donnees granulometri 
ques et morphoscopiques sur les sables de la Majabat" 
von G. Rougerie (S. 342?384). 

Wenngleich man nicht erwarten kann, daB ein ein 
zelner, schon allein durch die Anstrengungen um das 
?survivre" voll in Anspruch genommener Europaer 
sich viel mit Foto- oder gar Filmaufnahmen beschaf 

tigte, legen doch, auBer den 34 groBformatigen Luft 
aufnahmen, noch 65 von der Erde aufgenommene 
Lichtbilder Zeugnis ab von der ?ozeanischen Gleich 

formigkeit" des Raumes, der es fast unmoglich er 
scheinen laBt, Fixpunkte fiir die Vermessung zu fin 
den. Die auch aus anderen Werken bekannte Fahig 
keit des Verfassers, das geographisch Wesentliche in 

Zeichnungen .festzuhalten, kommt der Sichtbar 

machung komplizierter Diinengebilde zugute. Auf 
einer groBen Faltkarte wird eine Obersicht iiber 

Hohenmessungen gegeben, eine weitere verzeichnet 

alle friiheren Reiserouten im Bereich des ?Ex-Djouf". 
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Eine dritte Karte, im MaBstab 1:2 Mill, arbeitet 
die Vielfalt ganz verschiedener Formen von Sand 

bedeckung in diesem doch begrenzten Teilgebiet der 
westlichen Wiiste heraus. Ihre Charakterisierung und 

die Abgrenzung gegeneinander treten wesentlich pla 
stischer auf dieser Karte in Erscheinung, als es sich, 
nach Monods Angaben, in Wirklichkeit verhalt. 
Denn ungleich schwieriger als in felsigen Gegenden 
ist in Sandgebieten wie dieses sowohl die Erfassung 
als auch die Wiedergabe und erst recht die Deutung 
der Oberflachenformen. Raschem Wechsel steht er 

staunliches Beharren gegeniiber. Dazu kommen die 

Oberlagerung alter und junger Diinen, Ineinander 
ubergehen von Sicheldunen verschiedener Stadien 
und lang hingezogener Formen mit hohen Steilkan 
ten, Verknauelungen, die das ubrige Gelande iiber 

ragen, dann wieder ein unaufhorliches, aber schwer 
zu fixierendes Sichablosen monotoner Rippelmarken 
muster. Alles das ist zwar typisch fiir Sandgebiete auf 
der Grenze zweier verschiedener Luftsysteme (hier 
des Nordost-Passats und des sog. Siidwest-Monsuns), 
wie er auf den mehr als 5000 km des siidlichen Sahara 
randes beobachtet wird, und es ware auch leichter zu 

erfassen, wenn man unter anderer Beleuchtung eine 
bestimmte Strecke noch einmal begehen konnte oder 
gar einen Hubschrauber zur 

Verfugung hatte. Monod 
braucht denn auch fiir eine Analyse der ?Couverture 
arenacee et dunes", auBer den Angaben bei der 

Regionalbeschreibung, voile 28 Seiten (S. 140?168)2). 
Er setzt ihnen einen Spruch aus Dantes Inferno vor 
aus ? das ganze Werk ist iibrigens gespickt mit 
Spriichen, die die ,,Trockenheit" des Sujets nicht 
selten mit AuBerungen grimmigen Humors beleben. 

Monod kommt zu dem SchluB ,,Les pages de cet essai 
consacrees aux dunes. . . me satisfont le moins" (S. 140), 
wenngleich es sich hierbei um ein, wenn nicht um 
das Kernstuck des ganzen Werkes handelt. 

Ein eigenes Kapitel beschaftigt sich mit dem 
Wasser und dem Wasserhaushalt des Men 

schen in einer Genauigkeit und konsequenten 
Durchfiihrung der Selbstbeobachtung, wie sie im 
Rahmen einer solchen Unternehmung sicher auBer 
ordentlich ist. In Verbindung mit anderen Angaben 
iiber Ernahrung von Mensch und Tier wird es von 
der in unseren Jahren sich rasch entwickelnden 

Wustenmedizin zweifellos besonders begriiBt werden. 
Der schon 1955 erschienene, unmittelbar unter dem 

Eindruck der zweiten Reise niedergeschriebene Vor 
bericht ?Une promenade au Sahara" (20) beschreibt 
auch die Einwirkung des Wustenraumes auf die 
Psyche. Er schlieBt: ?Le vent, le froid, la chaleur, la 

fatigue 
. . . elles sont dures, elles sont cruelles. Pour devise 

le dicton arabe: avec de Vendurance et de la ceinture ? c'est 
en deux mots, tout le secret du succes" 

Der neue Name, ?al-Majabat al-Koubra", den 
Monod fiir die von ihm durchforschte Landschaft 
vorschlagt und nach dem er sein groBes Werk be 
nannte, ist eine historisch begriindete Bezeichnung. 
Sie wurde von dem arabischen Reisenden El-Bekri3) 

gebraucht und bedeutet ?GroBe Reise" oder ?GroBe 

Durchquerung". Sie findet sich in den Worten 
Mechbed (Wiistenpfad) und Kebir (groB) auf den 
Karten. Ferner wird auf Ibn Batuta verwiesen4), dem 
der Verfasser sein Werk widmet, als dem ersten Rei 

senden, der vor ihm die Majabat querte, und zwar mit 
Pferden. 

Monods ?GroBe Reise" begann am 12. Dezember 
1954 in der Siedlung Wadan (Wadan5) mit zwei Ein 
geborenen und fiinf Kamelen. Sie fiihrte in 900 km 
diagonal durch den Raum bis zu dem nordlich von 
Timbuktu an der StraBe der Salzkarawanen nach 
Taudeni liegenden Siedlung Arauan (Arawan). Von 
hier wurde die Reise in Nordwestrichtung nach El 
Mrayer (Le-Mrayer) fortgesetzt, einer unbesiedelten 
Wasserstelle mit schlechtem, schlammigem Wasser, 
aber dem einzigen ?Brunnen", der iiberhaupt im Be 
reich der Majabat liegt. Der letzte Teil der Route 
reichte von oa westlich in 250 km bis zur Wasser 
stelle El Ghallaouya (Ghallawiya, 27. Januar 1955), 
von wo die Riickfahrt zur Siedlung Atar im Mauri 
tanischen Adrar angetreten wurde. Insgesamt waren 
es 1750 km. Damit war die Nordhalfte des Raumes 
durchmessen worden. Den westlichen Teil der Siid 
halfte hatte Monod im Winter 1953/54 durchzogen. 

Die Abgrenzung, die Monod zur Aussonderung 
einer landschaftlichen Einheit vornimmt, ist pro 
blematisch im Norden, wo der Ubergang in die nord 
ost-gestreckten, durch sandfreie ?Gassi" getrennten 
Diinenreihen des Erg Schech (Areg Chach) erfolgt, 
ferner im Osten und Siidsiidosten, wo ohne irgend 
welche Abgrenzung die von ?toten" Diinen bedeckte 
Ebene Asauad (Azawad) beginnt. Die von Monod 
(21, 17) gezogene Grenzlinie fiir das. nordnordwest 
lich-siidsiidostlich gestreckte Vieleck entstand da 
durch, daB die randlich gelegenen Wasserstellen ver 
bunden wurden. Sie umschlieBt demnach einen Raum 
ohne jegliches Wasservorkommen. Es ist eine nach 
Osten leicht geneigte Ebene zwischen 390 und 300 m 
Mh. Von Nordwesten, Westen und Siiden her dachen 
sich die Deckflachen lang hingezogener, nach auBen 
steil abfallender Sandsteinstufen des Palaozoikums 
und des sogenannten Continental Intercalate (Unter 
Kreide?) ganz allmahlich dem Innern der Majabat zu 
ab und machen es wahrscheinlich, daB es sich um eine 
sanfte Mulde handelt, die in fast alien Teilen von 
Sanden, seltener von 

Gerollablagerungen des Quar 
ters bedeckt ist. Der Untergrund gehort zu der 
Taudeni-Synklinale, die sich an den Regibat-Riicken 
im Norden und Westen anlehnt (siehe auf Tafel 2 bei 
Lit.-Nr. 24 und Fig. 8 und 10 bei Lit.-Nr. 13). An 
manchen Stellen erscheint auch der nackte Felsboden. 
Rotliche Sande verschiedener KorngroBe sind fast 
immer von weiBen Sanden unterlagert. 
Es werden drei Hauptlandschaften unterschieden: 

im Nordwesten die der sogenannten Bnaig=Formen, 

2) Hierzu siehe auch Lit.-Nr. 2 und 9 

3) El-Bekri (Al-Bakri), aus angesehener arabischer Fa 
milie in Spanien, geb. 1028, gest. 1094, gab eine ausfiihr 
liche Beschreibung Nordafrikas (12). 

4) Ibn Batuta (Ibn Battouta), bedeutendster Reisender 
der Araber, geb. 1302 in Tanger. Reise im Auftrag des 
Sultans von Marokko nach Timbuktu 1352, gest. in Fes 
1377 (16). 

5) Die von Monod in enger Anlehnung an das Arabi 
sche vorgeschlagene Schreibung der Namen ist der im 

Text angefiihrten traditionellen Bezeichnung in Klammern 

beigefiigt. 
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paralleler Sandbander in der Richtung des vorherr 
schenden Nordost-Passats, iiberzogen von jiingeren, 
etwas mehr siidlicher gerichteten Diinen, in einem 
mit den Landschaftsnamen Waran und Jjafen bezeich 
neten Raum und wohl als Fortsetzung des Erg 
Schech zu betrachten. Nach etwa 200 km andert sich 
die Landschaft und macht in der Mitte der Majabat 
der Le-Mreyye auf rd. 400 km Platz. Es sind gleich 
formige Sandwellungen in der Slid ost- Richtung, mit 

Rippelmarken und Zwergformen von Barchanen, 
alles aus grobkornigem, rotem Sand. Der letzte, siid 

ostliche Teil, die Akle Awana, besteht aus Diinen 

gleicher transversaler Richtung, aber mit unruhigeren 
Formen. Sie fiigen sich zu barchan-ahnlichen Gebil 
den, deren Enden sich zu rundlichen Einmuldungen 
schlieBen. In ihnen erscheint weiBblaulicher Boden 
von Absatzen pluvialzeitlicher Wasserflachen. Solche 

unregelmaBigen, manchmal zu wildem Durcheinander 

sich steigernden Sandgebilde finden sich auch im 
Westen und in den sudlich folgenden Ebenen Aukerr 

(Awkar) und Hodh (Hawdh). Sie sind der den Siiden 
berandenden Stufenzone (Dahr Tichit und Dahr 

Walata) vorgelagert6). 
Im Innern wurden ausgedehnte Flachen mit rein 

weiBen Sanden angetroffen, ferner Ablagerungen 

quartarzeitlicher Seen mit Resten von Fischen, Kro 

kodilen, Schildkroten und FluBpferden. Nordnord 
westlich von Arauan finden sich groBe Mengen von 
Knochenresten zusammen mit Harpunen und anderen 

Zeugnissen des Neolithikums. 

Bei den Sanden ist noch nicht zu entscheiden, ob es 
sich nach der These von E.-F. Gautier (15) um 
allochthone Sande handelt, d.h. um solche Ver 

wehungsmassen, die der Passat aus der mittleren 

Wiiste hierhin verf rachtet, oder ob das Material nicht 
auch teilweise von der Zerstorung des festen Unter 

grundes herriihrt. 

Die Majabat liegt auf der Sudgrenze der Sahara und 

ragt, entsprechend der Isohyetenkarte 
von J. Dubief 

(11), aus dem Gebiet mit 10 mm [hypothetischem] 
Jahresniederschlag noch iiber die annahernd den 
Sahel (Ubergangszone zum Sudan) kennzeichnende 
Zone mit 50?100 mm hinaus, bis etwa zur Isohyete 
von 170 mm. Sie gehort damit nur im Nordosten zum 

?hyperaridenc< Bereich im Sinne von Capot-Rey (8). 
AbfluBrinnen wurden nicht angetroffen. Alle Nieder 

schlage verdunsten sofort wieder an Ort und Stelle. 
Das Wasser der Brunnen in der Randzone diirfte aus 
friiheren Feuchtzeiten stammen, auch das wenige, 
was ebendort gelegentlich in den Sanden zu finden ist. 
Die Winde aus Nordost weichen nur in der Zeit von 

Juli bis September solchen aus Siidwest und West. 
Nebel und Tau kommen vor. (In der Region von 
Timbuktu gibt es Eisbildung.) 

Die Beobachtungen iiber den Bewuchs ergaben 
Oberraschungen, sowohl was die Verbreitung als 
auch was die Zusammensetzung betrifft (21, 205 bis 

208). In dem in Teilen der Vollwiiste zugehorigen 

6) Beide benannt nach den einst bekannten, heute fast 

ganz verlassenen Wiistenrandsiedlungen Tichitt und 

Walata. 

Gebiet finden sich die typischen Pflanzen dieser Zone 
wieder, das strauchartige ?had" {Cornulaca monacanthd) 
und die Graser ?sbot" (Aristidapungens) und ?sardun" 
(Arist. acutiflord). Unter den Baumen und Baum 
artigen sind zu nennen Acacia tortilis, Salvadora per 
sica, Maerua crassifolia, Zi^yphus und Euphorbia balsa 
mifera. Der groBte Teil ist ohne alle Baume und Strau 
cher. Manche Gegenden sind vollig pflanzenleer. 
Einige haben stark diffusen Bewuchs, andere aber, 
wie der ostliche Teil bei der Annaherung an die 
Asauad, machen den Eindruck einer gut besetzten 

Steppe. ?Das Vorhandensein einer Sandwiiste schliefit 
keineswegs eine so extreme Seltenheit der Vegetation ein, 
wie es beim Reg (Gerdllwuste) der Fall ist" Das auf 
fallendste Merkmal war jedoch die Verarmung der 
Flora. Sie laBt nach einer anscheinend grundlichen, 
wohl durch Klima und Bodenbeschaffenheit erf olgten 
?Filterung" auf sehr weiten Flachen fast nichts an 

deres als drei Arten zu: sbot, sardun und had. Monod 

versucht, von dieser erstaunlichen und in ihren Ur 

sachen noch nicht geklarten Armut eine Vorstellung 
in Zahlen zu geben und kommt fiir eine Flachen 
einheit von 10000 qkm auf vier, wie es nur noch in 
den Polargebieten der Fall ist. (Im Mauretanischen 
Adrar sind es 150, in der mittleren Sahara 170, in der 
Mitte Australiens immer noch 300.) Ganz im Siiden 
erst findet Monod das fiir den Sahel als typisch be 
trachtete Sudan-Gras ?cramcram" (Cenchrus biflorus 
und ciliaris). Westlich davon dringt es wesentlich wei 
ter nach Norden vor (bis in die Gegend von Atar)7). 
Die Tierwelt ist arm. Relativ zahlreich jedoch sind, 

vor allem im Osten, Antilopen (Addax nasomaculatus). 
Um sie zu jagen, dringen die Nemadi in die Majabat 
mit Hunden ein. 

Es ist eine kleine Gruppe von vielleicht noch 300 
Menschen, ohne festen Wohnsitz, iiber die J. Gabus 

(14) und S. Sevenet (25) Naheres berichtet haben, 
und die nicht den Rest einer besonderen Rasse, son 

dern lediglich eine Berufsgruppe darstellen sollen. 

Zu Beginn seines Hauptwerkes (S. 2 u. 69) geht 
Monod auf des Referenten Versuch von 1950 ein, die 
Sahara in Einzellandschaften aufzugliedern (23). Der 

westliche Teil der zugehorigen Karte, nach den da 
mals vorliegenden, z.T. diirftigen Unterlagen kon 

struiert und in Einzelheiten stellenweise summarisch, 
wird auf S. 2 wiedergegeben. Sie diente auch unserer 
Karte 2 als Grundlage. 

Vier Jahre nach seiner ?GroBen Reise" unternahm 

Th. Monod abermals eine Querung der Majabat, 
abermals mit zwei Eingeborenen und mit Kamelen. 
Sie ging von El Ghallaouiya aus (21.12.1959) und 
fiihrte wieder nach Araudan (17.1.1960), im ersten 
Teil auf einer Route, die der von 1954 ahnlich ist. Von 
dort wurde bis nach Tichitt (11.2.1960) hin nun auch 
der siidliche Bereich durchzogen, so daB die Akle 
Awana und die siidliche Randstufe naher erforscht 
werden konnten. 

7) Hierzu Lit.-Nr. 8, S. 28, 30 u. 35; ferner Nr. 22, 

Fig. 65, S. 160, 163 u. 239. 
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5. Neue Forschungen %um Problem 
der saharischen Tubu {Tibbu) 

Zu P. Fuchs: 

Die Volker der Siidost-Sahara (Lit. Nr. 6) 

Wahrend die zentralsaharischen Tuareg immer nur 
unter diesem einen Namen beschrieben worden sind, 
finden sich fiir ihre ostlichen Nachbarn verschiedene 

Bezeichnungen': Tibbu, Tebu, Tu, Tubu und Teda. 
Ihr ungewohnlich groBes Verbreitungsget}iet umfaBt 
die Osthalfte des Tschadbeckens, geht aber noch 
dariiber hinaus bis zum Fessan und Kufra-Archipel. 
Es erstreckt sich so iiber 1,5 Mill, qkm, von denen das 
siidliche Drittel nicht mehr zur Sahara, sondern zum 
sudanischen Sahel gehort. Die Tubu stehen berech 

tigterweise in dem Ruf, 'die unermiidlichsten und be 
diirfnislosesten Wustenganger bis in unsere Tage 
geblieben zu sein. Zu ihnen muB man aber auch SeB 
hafte rechnen, deren Hauptzentrum das Tibesti 

Gebirge ist. Den in seinen beiden nordlichen Dritteln 
vollwiistenhaften und auBerordentlich lebensfeind 
lichen Raum erfullen sie punktweise in den Berg 
landern, die das Tschadbecken umrahmen, mehr aber 
noch, und dann in groBerer Zahl auftretend, als Vieh 
zuchter im weidebegiinstigten Siiden. Doch der echte 
Tubu erweist seine Qualitaten auf Handelsreisen von 
unwahrscheinlicher Ausdehnung. Sie fiihren immer 
nur einzelne oder ganz kleine Gruppen dieser iiber 
schlanken Gestalten zu den Oasenmarkten des Fessan 
und hinab nach Kanem, andere von Tibesti, zu FuB 
neben dem Kamel her lauf end, in die Oasengarten von 
Kufra, wo sie die Ernte von den ihnen gehorenden 
Dattelpalmen einholen. Ihnen gleich tun es die wie sie 
mit einem Armdolch oder anderem bewaffneten 
Frauen, das Kleine auf dem Riicken, das Tragtier zur 
Seite. 

Ihrem ausgepragten Individualismus, verbunden 
mit unbandiger Streitlust, konnten sie die Jahrhun 
derte hindurch bis zur Pazifizierung ungestort huldi 

fen, 
da die isoliert auf ragenden schluchtenreichen Ge 

irge Schlupfwinkel genug boten. Als einzelne und 
in kleinen Gruppen nahmen sie bestimmenden Ein 
fluB auf die Entstehung der Lander im Siiden, bald 
wieder wegen ihrer Rankiinen vertrieben, wie auch 
Flucht vor Blutrache haufig zu Wanderungen und 

Neubildung eines Klans fiihrte. Kaum mehr als 10000 
von ihnen werden je in Tibesti gelebt haben, aber die 
Furcht vor den unberechenbaren, rasch auftauchen 
den und wieder verschwindenden Menschen erfiillte 

jahrhundertelang die ostliche Sahara, ahnlich wie es 
bei den Tuareg des Hoggar fiir die Nordgebiete der 
Fall war. {Karte 4. Eckige Klammern im Text verwei 
sen auf die gleichen, in ein Viereck gefaBten Zahlen 
dieser Karte. Sie kennzeichnen die Volkerbewegun 
gen). 

So einheitlich die Distanz, die die ubrigen Wiisten 
bewohner einhielten zu allem, was Tubu war, so 

diflerenziert erwies sich, namentlich im letzten Jahr 
zehnt der Forschung, ihr volklisches Gefiige. Keine 
Untersuchung, die nicht mit Herodot beginnt. Kein 
Satz, der so oft und so verschieden interpretiert 

wurde, wie der von den Garamanten, die die troglo 
dytischen Athiopier jagten, mit Hilfe von Wagen, die 
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A^rte 4: Entwicklung im Raum der saharischen Tubu (Ttbbu) 

Karten-Darstellung auf Grund der Forschungen von 
P. Fuchs u. a., Entwurf von H. Schiffers. 

I i 1 Die Sao oder So, alteste Schicht (nilotisch?) 
I 2 | Kara, aus dem Osten (Jemen?); daraus die Dosaund 

Imrad (J), die Vasallenschicht der Tuareg, 
= I 2a | J 

I 3 | Garamanten-Volker (Libyer; daraus die Tuareg [?]) 
I 4 I Einfalle der Araber 
14a | Wanderung der Garamanten nach Siiden, infolge der 

Araber-Einfalle 

I 5 | Elemente der Tubu 

I ̂  | Wanderungen der Tubu, auch I ?a | 

I 8 1 Stiitzpunkte der siidwarts vordringenden Senussi 

I 9 | Randgebiete der Sahara, mit mehr als 150 mm Nieder 

schlag 

Jahreszahlen: Vordringen der Franzosen von Siiden 

y Libysche Handler kommen in den Tubu-Raum (bis zur 
Gegenwart) 

Sagbaua Volker bzw. Gruppen A. G. Am Galakka 

mit Pferden bespannt waren. G. Nachtigal erreichte 
als erster Europaer den Westen und Norden von 
Tibesti, wo man die Heimat der Verf olgten vermutete. 
Sein von Bedrangnis und Flucht beeintrachtigter, 
aber dennoch glanzender Bericht blieb eine Haupt 
quelle bis zur Gegenwart (12). Daneben gilt als 
griindlichste Quelle die Arbeit des Ehepaares Le 
Coeur, ein Volksspiegel, aus der Sprache gewonnen, 
wie das Worterbuch der Tuareg-Sprache des Paters 
de Foucauld (10). Der Amerikaner W. Cline dehnt 
einen Teilnamen, den der Teda, auf alle von ihm be 
schriebenen nordlichen Gruppen aus (4). Der Oster 
reicher A. Kronenberg beschrankt sich auf die 
Tibesti-Gruppe und lehnt es ab, ihre Vergangenheit 
in den Athiopiern oder Garamanten Herodots zu 
sehen (8). Einmal gab es nach ihm entscheidende 

Volker-Umgruppierungen und -wanderungen ab 
9. Jh. im Gefolge der Arabereinfalle; dann sind Ein 
wanderungen vom 15. Jh. an aus den Sudgebieten 
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erfolgt. Mit dem Hinweis auf eine mogliche Chri 

stianisierung wahrend des. 3. bis 7. Jh., unter dem 

EinfluB der koptischen Kirche, lenkt er unsere Auf 
merksamkeit auf Einwirkungen aus dem Nil-Raum. 

J. d'Arbaumont analysiert die einzelnen Klans, 
sucht ihre Kopf starke zu ergriinden und legt die Ver 

teilung der Gruppen kartenmaBig fest (5). Dabei faBt 
er sie zu zwei miteinander verwandte Hauptgruppen, 
die Teda (im Norden) und die Dasa (im Siiden), zu 
sammen. Die umfassendste Monographic aller Grup 
pen gibt sein Landsmann J. Chapelle (3). Er ent 
schlieBt sich, frappiert vom Aussehen der Tubu, das 
sie schwarzer als Sudanneger erscheinen laBt, obwohl 

alles sonst, Physiognomie, Lebensweise, geistige 
Welt, anders ist, sie unter dem Titel ?Nomades noirs 
du Sahara" einzufiihren. Bestehen bleibt das Problem 
der Herkunft, der rassischen Gliederung, der ver 

wandtschaftlichen Beziehungen zu Nachbarn. 

Glucklicherweise besitzen wir nun auch eine neuere 

geographische Beschreibung wenigstens von Teilen 
der ?domaine toubou" in R. Capot-Rey, ?Borkou et 

Ounianga, Etude de geographie regionale", Algier 1961, 
Inst. Rech. Sah. Mem. Nr. 5. 

Der Wiener Ethnologe P. Fuchs spricht, nach lan 

geren Aufenthalten bei alien wichtigen Gruppen, in 
seiner 1961 erschienenen Zusammenfassung nur von 

den Volkern der SiidostSahara (6). Er engt, im Gegen 
satz zu d'Arbaumont, den Begriff Dasa, lange Zeit 

fiir die Siidgruppen verwendet, auf eine Gruppe ost 
lich des Tschad ein. Wenn er auch umfangreiche 

Literatur heranzieht, muB er doch, was den histori 

schen Komplex angeht, im wesentlichen sich mit 

Analysen der Klan-Traditionen und einem Teil der 

Felsbilderforschung bescheiden. Beides zwar notwen 

dige, aber auch miihselige und im letzten doch viel 

deutig bleibende Quellen. Das sieht man schon bei 
der den gleichen Raum einschlieBenden Untersuchung 
von P. Huard (7), der, gesttitzt auf die Thesen von 
H. Rhotert (13) und K.W. Butzer (1), als eine der 
altesten Schichten die Rinder ziichtenden ?6stlichen 
Hamiten" einfiihrt, deren Spuren sich deutlich bei 
den Dinka und Nuer (Nilotiden) finden. Die Sitte der 

Horndeformierung fiihrt auch ihn auf Herodot, der 
von jenen Rindern spricht, deren Horner nach vor 

warts gebogen seien und die daher nach riickwarts 
weiden sollten. P. Fuchs geht nicht so weit zuriick. 
Als gemeinsamen Namen schlagt er Tubu vor, mit 
Ausnahme der Dasa und Kecherda. Die Sprachen der 

Gruppen sind verschieden, haben aber Beziehungen 
zu der der negerischen Tschad-Anwohner, der 

Kanuri (Tu 
= Felsen, Bu [kan.] 

= Mensch; Felsen 

bewohner). Teda gilt nur fiir die Bewohner Tibestis, 
und der in Borku und weiter siidlich oft gehorte Name 
Goran ist eine arabische Bezeichnung fiir die dort 
lebenden Stamme. Der Mittelpunkt ist Faja (14). 
Da ungeklart bleibt, wem die eindrucksvollen 

Steinsetzungen Tibestis zuzuschreiben sind (siehe bei 
Lit.-Nr. 8, S. 124, 130), halt P. Fuchs sich, nach den 

ergebnisreichen Forschungen von J.-P. Lebeuf und 
A. Masson Detourbet (9) und gestiitzt auf Y. Ur 
voys Autoritat (16), an die Trager der nach ihm wahr 
scheinlich nilotischen So-Kultur [1] als alteste Be 

wohner von Tibesti-Borku. Von Siidosten, vom Nil, 
erreichte noch vor dem 6. Jh. die Welle der Rinder, 

Pferde und Kamele fuhrenden, aber auch Jagd aus 
iibenden, athiopiden Kara die Lander nordlich des 
Tschadsees [2], Vermischt mit den Dosa Borkus 
sollen sie weit nach Westen gekommen sein und die 

Grundlage fiir die sozial abhangige Vasallenschicht 
der Imrad bei den Tuareg abgeben [2a]. Die arabi 
sche Invasion [4] hatte eine Wanderungsbewegung 
der Garamanten-Volker ausgelost [3], einer Volker 
gruppe, in sich (nach S. Sergi) so differenziert wie 
die Tubu heute (15). Aus den Garamanten [4 a], den 

Kara-Dosa und den Resten des So-Volkes habe sich 

dann, im 7. und 8. Jh., das eigentliche Tubu-Substrat 

gebildet [5]. 
In der Folgezeit war Tibesti Schauplatz fortgesetz 

ter Auswanderungen [6] (z. Z. der groBten Ausdeh 
nung des Bornu-Reiches nach Norden [7]), dann 
wieder von Zu wanderungen [7a]. Auch das Gebiet 
der Sahel-Gruppen blieb von solchen Bewegungen 
nicht verschont. Hier sind noch die Fragen nach dem 
Ursprung der Saghaua und der Tundscher zu klaren. 

In der Neuzeit wird das ganze Gebiet bis nach 
Kanem eine Domane der den Islam der Bewohner 
vertiefenden Senussi (2). Die Befriedung durch 
die Europaer leitete nicht etwa eine Entwicklung zur 

SeBhaftwerdung ein, sondern for derte ? wenn auch 

nicht sie allein ? den Nomadismus. Es ist das 
Verdienst von P. Fuchs, bemerkenswerte Einzel 

heiten dazu beigebracht zu haben. Die Dosa-Bauern 

(von Borku) entwickeln sich verhaltnismaBig rasch 
iiber das Zwischenstadium der Halbnomaden zu 

Vollnomaden, ?um dadurch eine hohere soziale Stellung%u 
er langen" (6, 159). Die Bale (ar. 

= 
Bidejat) in West 

Ennedi, urspriinglich Halbnomaden, sind, unter dem 
EinfluB der nomadischen Gaeda und Anakaza, Voll 
nomaden geworden. ?Sie haben das Kegeldachhaus mit 
dem Matten^elt vertauscht" (6, 49). Im Verein mit 
der Sklavenbefreiung wirkt sich das in der Gegen 
wart negativ auf die Oasenkulturen aus. Eine andere 

wenig bekannte Erscheinung ist im so kinderarmen 
Gesamtraum die ungewohnliche Bevolkerungszunah 
me bei den Vieh haltenden Siidgruppen, den Kreda 
und Kecherda (Bez. Mussoro, Kanem): 1911 = 14921, 
1953 = 51549, 1957 = 60000. Zugleich vermehrten 
sich die Herden auf 323000 Stuck, das sind mehr als 
fiinf je Kopf der Bevolkerung (3,149/150). Auf Grund 
der uberall in diesen Landern gemachten Erfahrungen 
kann man das Doppelte der amtlichen Schatzungen 
(fiir die Steuer) annehmen (siehe hierzu auch Lit. 

Nr. 11). 
Am politischen Leben in der jungen Republik 

Tschad nehmen die Tubu, wie ihre Vorfahren im 
Bornu-Reich, regen Anteil. Ungeachtet neuzeitlicher 

Entwicklungen, die auch die Klans aufsplitterten und 
damit die Bewahrer des geistigen und sozialen Ge 

fiiges schwachten, hat die Mehrzahl der Tubu ? zum 
mindesten bei den Nordgruppen 

? das Wesen echter 
Saharier bewahrt. 

Wenn P. Fuchs in seinem Werk selbst an verschie 
denen Stellen sagt, was iiber die feme Vergangenheit 
dieser immer noch ratselvollen Volkergruppe nicht 
mehr zu klaren ist, und manche seiner Aussagen gegen 
andere stehen, so bringt er uns doch eine Fiille von 
bisher unbekannten, auf eigener Beobachtung be 
ruhenden Angaben, auch aus dem Bereich der mate 
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riellen Kultur, der Wirtschaftsformen, des Gewohn 

heitsrechtes, der sozialen Gliederung und der Religion 
(Magie). Das geschichtliche Hin und Her versucht 
die beigegebene Karte, im wesentlichen nach der An 

sicht von P. Fuchs gestaltet, mit der gebotenen Ver 

einfachung darzustellen. 

Schrift turn ̂ um Teil 1 : Zur neueren geologischen Erforschung 
Afrikas 

1 a. Furon, Raymond, Les ressources minerales de l'Afri 

que, Paris 1944. 
lb. ?, Geologique de l'Afrique, 1. Aufl., Paris 1950. 
lc. ?, Le Sahara, geologie, ressources minerales, mise 

en valeur, Verlag Payot, Paris 1957. 300 S., 22 Abb., 
br. DM 20,?. 

ld. ?, Les causes de la repartition des etres vivants, 
Paris 1958. 

le. ?, Manuel de prehistoire generale, 4. Aufl., Paris 
1958. 

If. ?, Geologie de l'Afrique, 2. vollst. erneuerte Aufl., 
Paris 1960, 400 S., 32 Abb., brosch. NF 39,?. 

2a.?, und Mitarbeiter: Esquisse struct urate provisoire 
de VAfrique, 1:10 Mill., Congres geologique inter 

national, Association des Services Geologiques Afri 

cains, Paris 1958, 95,5x96 cm, Documents originaux 
des Services Geologiques, Mehrfarbendruck, NF25,-. 

2b. ?, und Daumain, G., Notice explicative (zu 2a). Ein 

leitung von F. Blondel. Paris 1959,16 S. kart.NF3,-. 
2c. ?, La carte structurale de l'Afrique, franz. und 

englisch, in ?La Chronique des Mines d'Outre-Mer 
et de la Recherche Miniere", Paris, Marz 1959, Nr. 273, 
S. 79?88. 

3a. Krenkel, E., Geologie Afrikas, 4 Bd., 1925?1938. 
3b. ?, Geologie und Bodenschatze Afrikas, 2. Aufl., 

Leipzig 1957, 597 S. 
4. Carte geologique internationale de VAfrique, 1:5 Mill., 

Bureau d'etudes geologiques et minieres, 9 BL, letz 
tes 1952. 

5. Katchevsky, A., Carte geologique de l'Afrique, 
1:8 Mill., 1933. 

6. Holmes, A., und Cahen, L., Geochronologie afri 
caine 1956, Briissel 1957. 

7. Dixey, F., The East African Rift System, Bull. Col. 
Geol. Miner. Res., 1956. 

8. Haughton, S. H., Gondwanaland and the distribu 
tion of early Reptiles, Geol. Surv. South Afr. 1956, 

Annex Bd. 56. 
9a. Besairie, H., La recherche geologique a Madagascar 

de 1948 a 1958, Publ. Serv. Geol. Mad., 1959. 
9b. ?, La carte tectonique de Mad. 1957 et la geochrono 

logie, Tananarive 1957, Serv. Geol. Mad. 1957. 
10. Sonder, R. A., Mechanik der Erde, 1956. 
11. Monod, Th., Majabat al-Koubra, Contribution a 

l'etude de 1' ?Empty Quarter" ouest-saharien, Dakar 
1958. 

Schrift turn %um Teil 3: Sahara-Klima 

1. Hubert, H., ?Les mouvements generaux de l'air 

atmospherique au-dessus des colonies f ran Raises", 
Annales de Physique du Globe, Febr. 1935. 

2. Perret, P., ?Le climat du Sahara", Annales de Geo 
graphie, 44, 1935, S. 162?186. 

3. Queney, P., ?Classification aerologique des types de 
temps du Sahara Francais", Travaux de l'lnst. de Rech. 
Sahariennes, III, 1945, Algier, S. 13?26. 

4. Dubief, J., ?Essai sur Phydrologie superficielle au 
Sahara", Algier 1953. 

5. Brooks, C. E. P., ?Le climat du Sahara et de FArabie" 
in M. Hachisuka, ?Le Sahara", I, Paris 1932. 

6. Capot-Rey, R., ?Le Sahara Francais", Paris 1953. 
7. Koch, K., und Schultze, A., ?Klima-Atlas Afrika", 

Hamburg 1956. 
8. Flohn, H., ? Studien zur allgemeinen Zirkulation der 

Atmosphare", Bad Kissingen, 1950. 
9. ?, ?Neue Anschauungen iiber die allgemeine Zirkula 

tion der Atmosphare", Erdkunde, 4,1950, S. 141?162. 
10. ?, ?Zur Didaktik der allgemeinen Zirkulation der 

Atmosphare", Geogr. Rundschau, 4/5, 1960, S. 129 
bis 142, 189?195. 

11. Font Tullot, J., ?E1 clima del Sahara", Madrid 1955. 
12. Fantoli, A., ,,Clima", in ?I1 Sahara Italiano", I, 

Rom 1937. 
13. ?, ?Le pioggie della Libia", Rom 1952. 
14. Meckelein, W., ?Forschungen in der zentralen Sa 

hara", I, Klimageomorphologie, Braunschweig 1959. 
15. Schiffers, H., ?Die Sahara, eine Klimawiiste", in 

?Die Sahara und die Syrtenlander", Stuttgart 1950, 
S. 47?108. 

16. ?, ?Bemerkungen zum Begriff ,Innere Sahara' und 
zum Problem der Isolierung", in ?Die innersaharische 
Landschaft Borku und ihre Bewohner", Die Erde, 
Berlin 1957, 2, S. 104?109. 

17. Troll, C, ?Wustensteppen und Nebeloasen im Siid 
nubischen Kustengebirge", in Ztschr. f. Erdkunde, 
Berlin 1935, 7/8, S. 241?281. 

18. Dubief, Jean, ?Le clima du Sahara", Bd. I, Mernoire 
(hors serie), lnstitut de Recherches Sahariennes (Uni 
vers. Algier), Algier 1959, 312 S., 121 Tab., 190 Abb. 
im Text, 109 Karten, 25x35 cm, br. NF 50,?. 

Schrifttum %um Teil 4 : 
Die Durchf orschung eines der letzten ?empty quarter" 

in der Sahara 

1. Augieras, M., Le Sahara occidental, Paris 1919. 
2. Bagnold, R. A., The transport of sand by wind, 

Geogr. Journ. 89, 1937, S. 409?438. 
3. ?, Early days of the Long Range Desert Groupe 

London 1945, Geogr. Journ., CV, Jan.-Febr., S. 30 
bis 46, Karte. 

4. Barth, H., Reisen und Entdeckungen in Nord- und 
Zentralafrika, Gotha 1858, Bd. 5. 

5. Beraud-Villars, J., L'empire de Gao, Paris 1942. 
6. Bernard, Aug., Le Sahara, Paris 1939, in Geogr. 

Univ., Bd. XI. 
7. Bovill, E. W., The golden trade of the Moors, 

London 1958. 
8. Capot-Rey, R., Le Sahara Francais, Paris 1953. 
9. ?, R. und F., Le deplacement des sables eoliennes et 

la formation des dunes desertiques d'apres R. A. 
Bagnold, Algier 1948, in Trav. de FInst. des Rech. 
Sah., 5, S. 47?80. 

10. Chudeau, R., L'Azaouad et le Djouf, Paris, La Geo 
graphie 1914/1915, XXX, Nr. 6, S. 417?436. 

11. Dubief, J., Essai sur l'hydrologie superficielle au Sa 
hara, Algier 1953. 

12. El-Bekri, Description de FAfrique septentrionale, in 
der Ausgabe Algier 1913. 

13. Furon, R., Le Sahara, Paris 1957. 
14. Gabus, J., Contribution a Petude des Nemadi, chas 

seurs archaiques du Djouf, Bull. Soc. Suisse Anthrop. et Ethnol., 1951/1952, S. 49?83. 
15. Gautier, E.-F., Le Sahara, Paris 1928. 
16. Ibn Batoutah, Voyages dTbn Batoutah, Obersetzung aus dem Arab., Paris 1879. 
17. Kervan, L., Revigorer le cceur du Sahara, in Notre 

Sahara Nr. 7, Paris 1959, S. 70?87. 
18. Monod, Th., Essai de synthese structurale de POuest 

Saharien, Melanges E.-F. Gautier, 1937, S. 368?387. 
19. ?, Meharees, Explorations au vrai Sahara, Paris 1947. 
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20. ?, Une ?promenade" au Sahara, Cahiers Charles de 

Foucauld, 1955, S. 157?172. 
21. ?, Majabat Al-Koubra, Contribution a l'etude de 

P ?Empty Quarter" ouest-saharien. IFAN-Dakar 1958. 
407 S., 135 Fig., 4 Faltbeil., davon 1 Obersichtskarte 
1:2 Mill. ? Nr. 52 der Mem. de PInst. Franc. d'Afrique 

Noire. Kart. DM 62,50 (2500 CFA). 
22. Ozenda, P., Flore du Sahara septentrional et central, 

Grenoble 1958. 
23. Schiffers, H., Begriff, Grenze und Gliederung der 

Sahara, Peterm. Geogr. Mitt., Gotha 1951, Heft 4, 
S. 239?249. 

24. ?, Neuere Feldforschung in der Sahara, Peterm. 

Geogr. Mitt., Gotha 1960, Heft 1, S. 1?22. 
25. Sevenet, S., Etude sur le ?Djouf" (Sahara occid.), 

Bull. I FAN, V, 1943, Dakar 1943, S. 1?25. 

Schrift turn %um Teil 5 : 

Zum Problem der saharischen Tubu 

1. Butzer, K.W., Das okologische Problem der Neo 
lithischen Felsbilder der ostlichen Sahara, in ? Studien 
zum vor- und fruhgeschichtlichen Landschaftswandel 
der Sahara". Ak. Wiss. u. Lit., Wiesbaden 1958, 
S. 20?49. 

2. Capot-Rey, R., Introduction a une geographie humaine 

du Borkou. Trav. Inst. Rech. Sah., Algier, XVI, 2me 

semestre, 1957, S. 41?72. 
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EINE GEOGRAPHIE DES MODERNEN, 
HOCHPRODUKTIVEN 

FRUCHTWECHSELBETRIEBES 
Bemerkungen iiber einen neuen Beitrag 

zur allgemeinen Agrargeographie an einem Beispiel 
aus Nordfrankreich 

W. Hartke 

Kiirzlich ist in der weiterhin fruchtbar wachsenden 
Reihe der grofien franzosischen regionalen Doktor 
thesen ein neues Werk erschienen 

Das Buch ist ebenso thematisch wie methodisch be 
merkenswert. Es ist aber eigentlich keine Landerkunde 
mehr, obwohl es zur Kenntnis und zum geographi 
schen Verstandnis der Landschaft sehr viel Entschei 
dendes und Neues beitragt, mehr als es vielleicht eine 
herkommliche Landerkunde konnte. Die vom Refe 
renten schon in einem friiheren Sammelbericht (1938)2) 
herausgearbeitete Hinwendung der klassischen, gro 
fien landerkundlichen Thesen der franzosischen Geo 

graphie zum Problem ist hier nun ganz deutlich zum 
Ausdruck gekommen. 

Das Buch ist eine Geographie des modernen, hoch 

produktiven Getreide-Zuckerruben-Fruchtwechselbe 

triebes am Beispiel eines Ausschnittes aus seinem regio 
nalen Pro to typ in Frankreich. Das Untersuchungsge 
biet verkorpert okonomisch den Typ der industrie 

gesellschaftlichen Marktlandwirtschaft, die in der Lage 
ist, z. B. Getreide zu den niedrigen Weltmarktpreisen 
immer noch rentabel und wesentlich billiger als z. B. 
in Deutschland zu produzieren. 

Der Verfasser wahlte den regionalen Ausschnitt ein 

mal offenbar deshalb, weil er bisher wenig bearbeitet 
wurde. Er wahlte ihn aber dann auch, weil der okono 
mische Prototyp hier in Mischung mit weniger durch 
rationalisierten, traditionellen Betriebstypen und un 

ter verschiedenen physisch-geographischen Verhaltnis 
sen gebietsbildend vorkommt. Zugleich liegt das Ge 
biet am Rande der Zone der agrarischen Spezialisie 
rung des Pariser ?Umlandes". Diese Zone wurde 

schon von Phlipponneau unter ahnlichen problem 

typischen Gesichtspunkten wie hier untersucht3). 
Das gibt dem Verfasser die Moglichkeit, zugleich 

auch die Rangordnung dieser Einflusse der Naturaus 

stattung, der Grofistadtentwicklung im Nachbarraum, 

der hemmenden Tradition im eigenen Gebiet auf die 

Entwicklungsprozesse seines Arbeitsgebietes zu priifen. 
So ist das Buch ? auch wenn der Verfasser es viel 

leicht ursprunglich gar nicht so aufgefafit wissen will 
? ein wertvoller Beitrag zu einer geographischen 
Theorie der regionalen Entwicklung. Das ist um so 

wertvoller, als auch in Frankreich die Diskussion um 

den Neubau der Geographie nicht weniger heftig ent 

brannt ist als in Deutschland. Auch in Frankreich wird 
die Geographie sich von der Aufgabe, an dem Ausbau 
der Theorie der Entwicklung mitzuarbeiten, auf die 
Dauer nicht dispensieren konnen. Und das ware wie 

derum gut, weil dadurch vielleicht mancher offenbare 

Umweg, den z. B. die bereits umfangreiche amerikani 

sche ? development" Literatur ohne genixgende geo 

graphische Gesichtspunkte gegangen ist, vermieden 
werden konnte. 

Fiir den Kenner Frankreichs bieten sich zugleich 
wertvolle Vergleiche mit den nicht wenigen ?unter 
entwickelten" Problemgebieten, die es in diesem Lande 

gibt. 
In sehr straffer, klarer Weise bringt der Verfasser 

vor jedem Kapitel kurze, zusammenfassende Bemer 

kungen, die nochmals auf den Gedankengang des 
nachsten Kapitels hinfiihren. Zunachst zeigt er an gut 

*) Pierre Brunet. Structure agraire et Economie rurale 

des Plateaux tertiaires entre la Seine et POise. Caen 1960, 

552 S., 108 Abb. u. Photos, 7 Kten. 

2) Einige Quellen zur franzosischen Landwirtschafts 

geographie. Zeitschrift f. Erdkunde. 1938. S. 246. 

3) M. Phlipponneau. La vie rurale dans la banlieue 

parisienne. Paris 1956. 
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