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TUNUS’DA ORMANCILIK

ORM ANCILIK COĞRAFYASI VE Y AKIN ŞA RK  ORM ANCILIĞI 
ENSTİSÜSÜ YAYINLARINDAN

Yazan :
Ord. Prof. Dr. Ing. Franz Heske 

Çev: Dr. Selm an U s l u

M em leket hakkında umumî ve istatistik  m alû m at:

T unus’un m esahı sathiyesi 15.583.000 h ek ta r (*) olup bunun  ortalama;
3.945.000 hek tarı zirai bakım dan kıym etlendirilen sahalar hususile, tarlalar, 
bahçeler, bağlar, çayırlar, otlaklar, ağaçlandırm a sahalarıd ır, 845.000 hek
tarı orm an sahası, 10.795.000 hek tarı çalılık, çöl, kum luk  ve kayalık  gibi ha
li arazi v.s. dir. O rm an nisbeti % 5,4, nüfusa düşen orm an sahası 0,2 hek
tard ır.

H akiki m ânada istifade edilen orm an sahası 270.000 h ek ta r olup (% 56 sı 
ibreli orm an), bunun  120.000 hek tarlık  kısm ı işletme esaslarına göre kıy- 
m etlendirilm ektedir. H ektardaki safi artım  ibreli orm anlarda 0,3 rrr, yap- 
ra k lr  orm anlarda ise 0,2 m:i dür.

Senelik  faydalanm a 1947 - 1952 seneleri ortalam asına göre; cem’an 
37-.000 m :ı olup, bunun 10.00011 ü  ibreli orm anlardan alınm akta m ütebaki k ı
sım  yaprak lı orm anlara düşm ektedir. B u m ik tarın  9 m ilyon m a ü kullana
cak odun, 18 m ilyon m'1 ü yakacak odundur. O rm an haricinde bulunan sa
halardan  yapılan kesim lerle de 520.000 m a yakacak odun istihsal edilm ek
tedir.

N üfus 2,6 milyon olup, bunun  % 10 u A vrupacılardan  % 90 ı yerliler
den m üteşekkildir. Y erlilerin büyük b ir kısm ı araplaştırılm ış berberlerden 
ibarettir. A şiretler kuzey kısm ından b u ra la ra  sürülm üş olup bu sahalara 
R om alılar zam anından beri ziraatı sokm uşlardır.

Z iraa t um um  ekonom ik hayatın  tem elini teşkil eder. Tahıl ziraatı ya
nında en m ühim  şube olarak şarapçılık ve zeytincilik gelm ektedir. Diğer

(x) W orld F orest Resources (FAO, M arch 1955)
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Taraftan m em lekette en m ühim  bitkisel zirai m adde istihsali arasında do
kum a, hasır ve halat v.s. gibi şeylerin im alinde ham  m addeyi veren ve k ıy 
m etli kâğ ıt nevileri için en iyi selülozu teşk il eden alfa otu zikredüebilir. 
H ayvancılık  eskiden beri halâ gayri rasyonel o larak hem en yalnız yerliler 
ta ra fından  yapılm aktadır.

M adenler arasında dünya fosfat istihsalinin üçteb irin i teşkil eden fos
fa t yatak ları sayılabilir.

M orfolojik yapı ve arazinin k arak teri:

Genel olarak Tunus arazi yapısı itibariyle b irb irinden  farklı dört büyük 
kısm a ayrılır.

M em leketin kuzey kısım ları dağlık b ir m anzara arzeder. Sahil boyun
ca, m em leketin iç kısım larında m ünferit yükseldik ler ve ovalar teşkil eden 
sahil A tlasları uzanm aktadır. K uzey T unus’un  dağlık kısım ları m em leke
tin  güney k ısım larına doğru büyük  S ahra A tlasların ı teşkil ederler. O rm an
la rın  büyük  b ir kısm ının burada bulunm ası baım ından kuzey kısım lar or
m ancılık  noktai nazarından bilhassa m ühim dir.

M em leketin orta kısım ları, hususile ana S ahra  A tlası güney ayakla
rında, y arı çöl şeklinde, dalgalı tepeleri ih tiva eden stepler başlam aktadır 
İd, b u n lar b ilâhare güneye doğru büyük  vaha ve su geçirmez sahalara in- 
k ilâp etm ektedir. B u su geçirmez sahalar havuz şeklinde tuzlu batak lık lar 
olup, yalnız k ışın  en  derin  kısım larında su ih tiva etm ekte, bunun dışındaki 
zam anlarda satıh ta  tuz b illû rla rı toplanm aktadır.

B u  tepelik  dalgalı stepler doğuya, denize doğru tedricen alçalm akta ye 
n ihayet sahilde Tunus S a h  e l ’i denüen verim li sahil düzlüklerine inküâp 
etm ektedir. B üyük  bataklığ ın  güney kısm ında ve m em leketin güneyinde 
kalan  üçüncü kısım  b ü tü n  ıssızlık ve sonsuzluğu ile tedricen büyük  Sah
ran ın  karak terin i alm aktadır. G üney k ısım ların  doğusunda Libya h ududu
n a  doğru olan sahalarda G üney Tunus D a h a  r ’ı geniş b ir s ırt şeklinde 
vasi çölü kesm ektedir.

T unus’un  kuzey kısım larındaki dağlar gerek sahil boyunca ve gerekse 
m em leketin iç kısım larında M arako ve Cezair A tlasların ın  sarp ve vahşi 
k arak terin i gösterm ektedir. Y ükseklikler alçalm akta, dağ şekilleri arıza ba
k ım ından  m ülâyim leşm ekte, n ihayet m anzara orta yükseklik te dağlık veya 
tepelik  şekil alm aktadır. Sahil A tlasları Cezaire doğru kuzey batı hu d u 
dundak i K h r o u m i r i e ’de 1.000 m. ye yükselm ekte, daha doğuda ise Ma- 
dos dağlarında ancak 500 m. b ir irtifa gösterm ektedir. M e d j e r  d a nehri
n in  h e r iki yakasında ve sahil dağlarına güneyde paralel olarak uzanan 
dağlarda 400 ilâ 1100 m. rakım e ulaşm aktadır. Sahra A tlasları T unus’ta 
M arako ve Cezairde olduğundan çok daha m utedil b ir dağ k arak teri gös
term ekted ir. En yüksek nokta D jebel Cham bi olup 1580 m. rakım da bu 
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lunm aktadır. (D jebel Zaghnan 1295 m., D jebel Resssas 800 m. Bor K ornein 
576 m .).

Sahille S ahra A tlasları ‘arasındaki yüksek  k ısım lar çok değişiklik gös
teren, yüksek düzlükler ve tepelik sahaları ihtiva etm ekte olup, kışın  k u 
zey batı rüzgârları ru tubetin i güney sın ır dağları yükseklik lerine kadar 
taşıdığından bura larda rölâtif bakım dan yağm urca zengindir.

Ormanların yayılışı ve ormancılık m ese le ler i:

Tunus orm an rejyonu m em leketteki dağların  esas seyrini takip etm ek- 
1 edir.

U m um  orm an sahasının 16-17 si m antar meşesi, % 45 i Aleppe çamı, 
% 8-9 u B erberthuya ve Ardıç, % 4-5 i P ırn a l m eşesinden terekküp  etm ek
te geriye kalan kısım  esas itibariyle Akasya, Zeytin, Que. M irbeckii, Que. 
Coccifera, Sahil çamı ve n ihayet m akilerden m üteşekkildir.

1884 senesinde Tunus Devlet O rm an M üdürlüğü ile A in-D raham ’da 
ilk taşra  orm an idaresi kuru lm uş oldu. O rm an m ahsullerine karşı ehem 
m iyetin  gittikçe artm ası ve b ir orm an m uhafazası lüzum unun inkişaf etm e
siyle orm ancılık araştırm aları genişletildi ve işletm e sayısı arttırıld ı. İk in
ci D ünya Savaşından az önce devlet orm an idaresi, b ir orm an m üdürü, 6 
d istirik  şefi, 22 işletme m üdürü, 65 F ransız orm ancısı’ ve 90 yerli orm an 
bakım  m em urundan m üteşekkildi. Orm an sahaları Tabarka, A in-Draham , 
El Feidja, Kuzey Tunus, G üney Tunus, Kef, Ham m am et olmak üzere 7 
d istrik te  ayrılm ıştır. Orm an idaresi ilk iş olarak o r m a n  m ü l k i y e t  m ü 
n a s e b e t l e r i n i  ve orm anların  hudutlandırılm asım  . ele alm ıştır. Bu ara
da eskiye ait devlet orm an idaresinin yapmış olduğu çalışm alara ait malî 
neticeler aşağıdaki tabloda gösterilm iştir.

P erio r
Personel

m asrafları
M ütehassıs
m asrafları

Toplam
F ran k

Gelir
F ran k

1883 — 1890 681.000 1.173.000 1.854.000 986.000
1891 — 1895 769.000 1.065.000 1.834.000 2.335.000

1896 — 1900 891.000 1.664.000 2.555.000 3.200.000
1901 — 1905 781.000 2.000.000 2.781.000 4.379.000

1906 — 1910 854.000 2.668.000 3.522.000 5.330.000

1911 — 1915 1.035.000 2.682.000 3.712.000 4.760.000

1916 — 1920 2.095.000 2.600.000 4.695.000 6.988.000
1921 — 1925 4.800.000 6.800.000 11.600.000- 18.500.000

1926 — 1929 7.881.000 8.687.000 16.568.000 39.675.000

46 senelik toplam  .......................    46.126.000 86.150.000



4 F. HESKE

Orman mahsullerinden faydalanm a:

T unus’da İktisadî bakım dan m ühim  ağaç tü rle ri arasında k ıym etlerine 
göre sırasiyle m antar meşesi, Que. M irbeckii, ve Aleppo çamı sayılabilir.

T unus’un  140.000 h ek tar vüs’atindeki m antar meşesi orm anları m em le
ke tin  kuzey batı kısm ında iki büyük  masif halinde toplanm ıştır. O rtala
m a senelik hasılat hek tarda  100 Kg. yaş m an tar olduğuna ve istihsal sahası
112.000 h ek ta r kapladığına göre, devam lı o larak senede 11,2 m ilyon Kg. yaş 
veya 9 m ilyon k u ru  m antar istihsal edildiği hesaplanabilir. Tunuss’da m an
tarı işliyen b ir endüstri m evcut değildir, m an tar ticareti F ransız ve diğer 
ecnebilerin elinde bulunm aktadır.

D em iryolu traversi için Que. M irbeckii’nin odunu ön plânda kullanıl
m aktad ır. Senelik  istihsalât 10.000 ilâ 20.000 m :i arasında değişm ektedir. 
H arp  esnasında senede ortalam a 100.000 m :ı m aden diğeri ve 10.000 m '1 ya
kacak  odun istihsal edilm ektedir. D iğer çeşitli faydalanm alar arasında Erica 
a rbo rea’nm  köklerin i işlem ek suretiy le yapılan  pipo sanayn, yerlilerin 
Aleppo çamı ve ardıç odunundan kaynatm ak suretiy le yap tık ları k a tran  ve 
A lfa o tlarından  yapılan istifadeler zikredilebilir. T unus’da alfa ot sahaları
n ın  um um  vüs’ati 1,2 m ilyon h ek tar olup bunun  900.000 h ek tarı nakliyata 
elverişli durum ddır. O tların  uzunluk ve sık lık  derecelerine göre senelik 
hasıla t hek tarda 300 ilâ 500 Kg. (yeşil), 225 ilâ 375 Kg, (kuru) olarak tah 
m in edilm ektedir. B ir ton kâğıt için 2.150 Kg. hava k u ru su  alfa otuna ve bu 
m ik ta r o tun alınabilm esi için de 7 h ek tar vüs’atte  b ir sahaya ihtiyaç var
dır. A lfa otu, halat, iplik, hasır ve bilhassa iyi kâğ ıt nevilerinin selüloz im a
lâ tında esaslı b ir ham  m adde teşkil etm ektedr. İh raç edüen o tların  büyük  
bir kısm ı İng iltere’ye sevkedilm ektedir.

Silvikültür - Ağaçlandırm a:

T unus orm anlarında iktisadı bakım dan m an tar m ühim  b ir yer tu tm ak
tad ır. M antar meşesi orm anlarının taksim atına ait aşağıdaki tablo b ir fik ir 
v erm ekted ir :

K arışık  M eşçere
O rm an  işletm esi Saf m eşçere Que. M irbeckn P inus m aritim a

A in  D raham  17 326 ha. 17 327 ha.
N ord  Tunis 46 380 » 2 066 »
T abarka 15 919 » 14 973 » 5 455 ha.
E l feijdja 7 335 » 12 819 »

T o p l a m  86960 » 47185 » 5455 »

M antar meşesi bilhassa toprak yangını ile daha fazla inkişaf eden yük
sek derecede b ir sürgün veren  servete sahiptir. B u şekilde orm an yangın-
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lariy le tah rip  edilmiş m eşçereler kolayca ve sü r’atle gençleştirilebilir. Yan
gın, tensili vegetatif bakım ından inkişaf ettirm ek için b ir silv ikü ltür ted
biri o larak tatb ik  edilir. M eşelerde sü rgün  verm e kabiliyeti yüksek yaşla
ra  kadar devam  eder. Tohum  yoluyla husule gelen tensil de zengindir. To
hum un em in b ir şekilde gelişebilmesi az çok sık b ir alt tabakasının  m evcu
diyetine bağlıdır. Böyle b ir m uhafaza yoksa saha otlatm aya kapalı olsa da 
çim lenen tohum lar telef olur. Que. m irbeckii’de büyük  b ir fark  vard ır ki, 
o da bu  tü rü n  tensilinin alt tabaka m uhafazası olm adan gelişebilin asidir. 
M antar meşesi orm anlarında idare m üddeti olarak 9 ilâ 12 sene- kabu l edil
m ektedir. K abukları yani soyulan m eşçerelerde yangın ve kö tü  hava hal
leri sebebiyle husule gelecek ölüm nisbetini yükseltm em ek için m ünferit 
m eşçerelerin  hepsini değil, m evcut ağaç adedinin 1/4 veya 1/3 nün sayıl
m ası icabeder. B una göre 11 -12 senelik b ir devrede ayni m eşçertde îıer 
3 - 4  senede b ir soyma ameliyesi yapılır. Am enajası yapılacak orm an önce 
gurup veya b loklara ayrılır. H er blok için b ilâhara m antar yaşını nazarı 
itibara alm ak üzere ağaçların kabuk soyma seneleri tesbit edilir.

Misal olarak K ab u k  sovm a senesi

I. Blok 1936 - 1940 - 1944
IX. » 1937 - 1941 - 1945

III. » 1938 - 1942 - 1946
IV. » 1939 - 1943 - 1947

M eşçere içerisindeki her blok ortalam a 150 - 200 h ek ta r büyüklüğünde 
kısım lara ay rılır ve bu  saha içerisinde kalan m uayyen yaşlı m antar verebi
len ağaçların  m ik tarı tesbit edilir.

M isal olarak  :

Blok III. Soyma sen e s i: 1938 -1941 - 1946
M eşçere A: 5 yaşm a kadar 8844 ağaç

12 » » 9573 » ) K abuğu soyulabilecek
17 » » 1982 » ) ağaç sayısı 22706
23 » » 2307 » )

Aleppo çamı M edjerda’nm  güneyindeki kalkerli dağlarda intişar etm ek
tedir. Bu ağacın odunu A vrupa’da halen dem iryolu traversi, m aden direği 
ve sandalcılıkta kullanılm aktadır. Y erliler ise ev inşaatında, alet imalinde 
ve kabuğunu  da dabagat maddesi olarak kullanm aktadır.

Y abani zeytin ağacı (Olea coropea) gerek sahil kısım larında ve gerek
se ortadaki dağlık sahalar ve yüksek ovalar in tişar etm ekte olup ekseri kal
k er toprak ları üzerinde bulunur. Tecessüm tedrici, hayat süresi çok uzun
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dur. Sert, sık ve ağır olan odunu m arangozluk, oymacılık ve tornacılık ta 
.kullanılm akta ve yakacak odun için fevkalâde b ir m ateryal verm ektedir. 
M eşçereler hektarda, yüksek ovalık kısım larda 630,'aşağı kısım larda ise 100 
ilâ 300 adet olmak üzere 50 ilâ 80 yaşındaki ağaçlardan m üteşekkildir. Zey
tin k ü ltü rle rine  ait aşağıdaki tablo b ir m alûm at verm ektedir.

AĞAÇ MİKTARI

Saha 1882 1934 1938

K uzey 2.400.000 4.119.000 4.200.000
Sahel ve orta k ısım lar 4.500.000 7.062.000 7.200.000
G üney 1.240.000 5.975.000 7.600.000

G eriye kalan ve 1838 senesinde takriben  19 milyon ağaç ihate eden zey
tin lik lerin  verm iş oldukları ortalam a m ahsul T unus’u zeytin ihraç eden 
m em leketler arasında üçüncü olarak yer verm ektedir.

Akasya (Acacia tortilis) tabiaten  kurak lığ ın  dikte ettiği kök rekabeti 
sebebiyle çok geniş b ir sahayı kaplar, hek tarda 4 ilâ  25 ağaç bulunm aktadır.

T unus’ta  silv ikü ltür bakım ından yapılan çalışm alar arasında kum ulla
r ın  tesbiti işi zikredilebilir, bu  çalışm alara 1888 senesinde Nefta vahası ci
varında başlanm ış olup 1931 senesinde n ihayet verilm iştir. Kuzey T unus’ta 
sahil kısım ları, B ieserta, T abarka ve M ekna, Kap, Bone yarım adası bu çe
şit çalışm aların faaliyet sahası olarak gösterilebilir. K um ullardaki şivler ön
ce kum  kam ışları ile tahkim  edilmiş sonra ağaçlandırılmıştn*. K ireçli top
rak la rd a  Aleppo ve F ıstık  çamı, killi toprak larda sahil çamı, alçak yerler
de titrek  kavak, sahil kum ullarında Tamarix articulata, diğer yerlerde 
Acacia cyanophylla, cyclopii lophanta ve k a tırtırn ağ ı ile ağaçlam alar ya
pılm ıştır. ...................



DİE WALDWIRTSCHAFT TUNESIENS

(M ITTEILUNG AUS DEM INSTITUT FÜ R  
FORSTW IRTSCHA RFTSCH A FTSG EO GRAPHIE UND 

FORSTPROBLEM E DES NAHEN OSTENS)

Ord. Prof. Dr. Ing. F ranz H e s k  e

1) A llgem einer uııd statistischer Überblick iiber das Land :

Tunesien hat eine A usdehnung von 15 583 000 ha *)
Davon sind ru n d  :

3 945 000 Landw irtschaftlich genutzt (Acker, G ârten, W eingârten, 
Wiesen, Weiden, B au m k u ltu ren );

845 000 W ald m it Ausnahm e von Buschland und B âum en ausserhalb 
des W aldes;

10 795 000 Busch und Ödland w ie W üsten, Dünen, Felsen usw.
Das B ew aldungsprozent betrâg t je Kopf der B evölkerung 0.2 ha.
Die gesamte W aldflâche w ird  als aufgeschlossen angegeben. Die 

tatsâchlich  genutzte W aldflâche soll 270 000 ha betragen  (56 % N adelw ald). 
D avon w erden etw a 120 000 ha nach W irtschaftsplânen bew irtsehaftet. - D er 
N ettozuw achs soll im Nadelw ald 0.3 m 3 in L aubw ald  0.2 m 3 insgesamt
0.2 m 3 je H ek tar betragen. -

Die jâhrliche N utzung als D urchschnitt der Jah re  1947 - 52 betrug: 
in sg esam t: 37 000 m 3 (devon 10 000 m" Nadelholz, 9 Millionen

* m 3 Nutzholz, 18 Millionen m 3 B rennholz);
dazu karnen
etw a : 520 000 m 3 von ausserhalb des W aldes zur Gânze Brennholz. -

' la )  Die Bevölkerung von 2,6 Mili. E inw ohner besteh t zu rund  10 % 
aus E uropâern  und  90 % Eingeborenen. Die le tzteren  sind grösstenteils 
ai'abisierte Berber. Die Nomaden (N um idier) sind aus dem Norden

*) W orld F orest Resources (FAO, M arch 1955)
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v erd râng t w orden seitdem  dort, schon in röm ischer Zeit, der Ackerbau 
einzog.

Die L andw irtschaft ist die G rundlage des gesamten W irtschaftlebens. 
Die w ichtigsten A nbaufrüchte sind neberı K örnerfrüch ten  W ein und Oliven. 
Eines der w ichtigsten pflanzlichen Landesprodukte ist A lphagras, das den 
Kohstoff fü r H erstellung von Geweben, M atten, Seilerw aren usw. besonders 
aber fü r Zellstoff feiner Papiersorten  bildet. Die V iehzucht w ird  derzeit 
noch unrationell fast n u r durch die E ingeborenen betrieben.

U nter den Bodenschâtzen verdienen besonders die Phosphatlager, die 
1/3 der Phosphatw eltproduktion bestreiten, genannt zu w erden

2) O berflâchengesta ltung  u n d  L an d sch aftsch arak ter.

In grossen Zügen gesehen kann man Tunesien in v ier grosse Landschaf- 
ten aufgliedern, von denen jede ih r eigenes G eprâge trâgt..

D e r  N o r d e n  des Landes ist gebirgig. E ntlang der K üste zieht sich 
die K ette  des K üstenatlas hin, landem w ârts in ein hochlandartiges Gebiet 
m it einzelnen Gebirgsstöcken und  Ebenen übergeht. Den Abschluss des 
gebirgigen N ordtunesiens bildet, südlich dieser H ochlânder, der Saharaatlas 
mit, seinen im ponierenden Gebirgsmassiven. Forstw irtschaftlich  ist der N or
den des Landes besonders bedeutungsvoll, w eil er den w eitaus grössten Teil 
der W âlder enthâlt.

In  der M i t t e  des Landes, am Südfuss der H auptketten  des Saharaatlas 
beginnend, dehnt sich ein steppen-bzw . halbw üstenartiges stark  gevvelltes 
H iigelland hin, dessen südliche Teile in die L andschaft der grossen O a s en 
und  S c h  o 11 s übergeht. Diese Schotts sind beckenartige Salzsümpfe, die 
n u r  im W inter in ihren tiefsten Teilen W asser führen, sonst aber an der 
O berflâche Salzkrusten bilden.

O stw ârts fâllt dieses wellige S teppenhüggelland zum M eere hin 
allm âhlich ab und geht schliesslich in ein fast völlig ebenes fruchtbares 
K üstengebiet über, das Tunesische S a h e 1.

S üdw ârts der grossen Schotts, das südliche D ritte l des Landes erfüllend, 
ııim m t die Landschaft allm âhlich den C harak te r der S a h  a r  a in ali ih rer 
G rossartigkeit und U nendlichkeit an. Im östlichen Teil dieser südlıcheri 
Landschaft gegen die libysche Grenze zu, un terb rich t der südtunesische 
D a h a r, ein b re ite r Landrücken, die W eite der W üstenlandschaft.

i
Die Gebirge des nördlichen Tunesiens w eisen w eder entlang der K üste 

noch im Landesinneren den wuchtigen, schroffen und w ilden C harakter des 
m arokkanischen und algerischen A tlas auf. Die H öhen sind niedriger, die 
G ebirgsform en m ilder, so dass die L andschaft eher als M ittelgebirge oder 
H ügelland erscheint. D er K üstenatlas erreich t in der K h r o u m i r i e  an 
der N ordw estgrenze gegen Algerien Höhen von 1 000 m, w eiter östlich in
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den M ogodsbergen n u r 500 m. A uch die südlich paraleli zum K üstengebirge 
laufenden Gebirgszüge beiderseits des M edjerdaflusses erreichen n u r  Höhen 
zwischen 400 bis 1100 m. - D er Saharaatlas trâ g t in Tunesien ebenfalls 
einen w esentlich m ilderen C harak ter der Gebirgsform  als in M arokko und 
Algerien. Die höchste Erhebung, der Djebel Chambi, ist n u r 1 580 m hoch. 
(Djebel Zaghnan 1295 m, Djebel Ressas 800 m. Bou K orneiıı 576 m ).

Das Hochland zwischen dem K üsten - und dem  Saharaatlas, ein 
abw echslungsreiches Hochflâchen - und Hügelgebiet ist re lativ  niederschlags- 
reich, da die w interlichen N ordw estw inde ihre Feuchtigkeit bis an die 
H öhen der südlichen G renzberge herantragen.

D urch  dieses Hochland fliesst auch der einzige nennensw erte Fluss 
des Landes, der 365 km  lange in Algerien entspringende M edjerda, der auch 
beiderseits von zahlreichen B âchen aus den A tlasbergen gespeist w ird. Am 
Golf von Tunis hat er eine breite A lluvialküste aufgeschüttet. Im  Norden 
ergiessen sich n u r wenige kurze Flüsschen aus dem reichlich beregneten 
K üstengebirge ins Meer.

Die G ebirge und das innere Hochland N ordtunesiens sind infolge der 
relativ  günstigen Niederschlags - und hydrographischen V erhâltnisse vege- 
tationsm âssig die w ichtigsten des Landes. Die Gebirge sind je nach S tandort- 
beschaffenheit m it Nadelw ald (bes. A leppokiefer) bzw. L aubw ald (bes. 
K orkeichen) bedeckt. In den tieferen Lagen sind wilde Ö lbâum e und 
Johannisbeerbâum e in reichen M engen vorhanden. Die w eniger fruchtbaren  
und felsigen H ânge bedeckt die Macchie und Steppe. Buschland und W ald 
gehen ohne scharfe Grenzen ineinander über.

Das feuchte innere Hochland ist seit den altesten  Zeiten K ultu rland  
und  seine Besiedlung re ich t in w eite vorgeschichtliche Fernen. Es w ar auch 
einst die K ornkam m er des alten Rom, dessen Siedlungen noch aus den 
vorhandenen R uinen kenntlich sind. A uch heute sind die ebenen Teile dieses 
Hochlandes A ckerland, w enn auch zu röm ischer Zeit ein w eit grösserer 
Teil des Landes u n te r dem Pflug gestanden haben mag, den spâter w ieder 
die M acchie oder der W ald zurückeroberte. Seit dem N iedergang der 
R öm erherrschaft ist der W ald an einzelnen Stellen vorgedrungen, aber in 
den letzten Jah rh u n d erten  durch den steigenden B edarf an B rennholz und 
H olzkohle,durch eine überm âssige V iehw eide und  durch unvorsichtiges 
B rennen  w ieder zurückgedrângt, vernichtet bwz. zu Macchie und Busch 
degrad iert worden. Im  Süden des • Gebietes hat m an zahlreiche in der 
E ingeborenensprache «Sornat» genannte Hochflâchen gerodet und in A cker
land  um gew andelt.

Ostlich des Saharaatlas, die A usbuchtung des Festlandes gegen das 
M eer hin zwisehen dem Golf von Ham m am et und dem Golf von Gabes 
bildend, erstreck t sich die zw ar niederschlagsarm e, trotzdem  aber fruchtbare
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M ittelm eersteppe des tunesischen S a h e l .  Ih re  m ergelhaltigen Böden 
liberziehen sich im Sommer w eith in  m it einer harten  K ruste , von der 
bisw eilen der bisw eilen der Wmd m âchtige Staubm assen aufw irbelt, bleiben 
aber in tieferen Lagen feueht. Bei aller S pârlichkeit reichen die Niedersch- 
lâge aus, um das Land mit Pflanzenw uchs iiberziehen zu lassen. Im  feuch- 
teren  N orden gedeiht Weizen und Gerste, im trockeneren Süden w erden 
F eld er und G ârten  r.pârlicher, der W einbau verlie rt an B edeutung und der 
Ö lbaum  beherrsch t in grossartigen w eitausgedehnten Pflanzungen die 
Landschaft.

Nach yWjesten bzw. Südw esten zu geht das Sahel in Steppenland und 
W üste über. Aufgelöste und aneinandergelehnte Bergzüge w echseln m it 
langgestreckten K etten  und Plateaum assen sowie ausgedehnten Ebenen ab. 
Die Olivenhaine und Felder des Sahel w eichen der Steppe und W üste, 
aus deren w eiter Leere sich dort, wo W asser der Tiefe entquillt, die 
lebensfrischen Flecke der Oasen erheben. «Dem gelben dunkelgefleckten 
Fell des P an thers hat die Phantasie der A lten dieses südl'ıche Oasenland 
verglichen. Im  Norden grüsst aus weiteı* Ferııe liberali h in ter dem Gelb 
un d  B raun  ein duftiges, blaues Gebirge herab; die Bergfesten Innertunesiens, 
die die H aupterhebungsachse des tunesischen A tlas bilden» (S chm itthenner).

Richtige Flüsse in unserem  Sinııe gibt es in dieser Landschaft nicht. An 
ih re  Stelle tre ten  die sog. «Wadis» d.h. T rockentâler bzw. trockene Fluss- 
lâufe, die n u r nach grossen N iederschlagen stundem veise W asser führen,.um  
n icht selten jahrelang w asserleer zu stehen. Viele enden in S a l s ü m p f e n  
(Schotts). Die W asserversorgung beruh t fast völlig auf dem G rundw asser, 
das m ittels B runnen erschlossen w ird, bzw. auf Sam m lung von Regenw asser 
in Zisternen. N ur im südlichen Teil gibt es auch Quellwasser. Slidwestlich 
von K airuan  gegen die algerische Grenze zu gew innt die gelbbraune 
Landschaft auf w eiten Strecken den blâulich - g rünen Glast der A 1 f a g - 
r a s s t e p p e .  Zahllose Büschel des grau bis blâulich, ja silbrig schim m ern- 
den Grases erfüllen die Landschaft und geben ih r ein charakteristisches 
G eprâge. Südlich der A lfagrassteppe beginnt dann das Reich der grossen 
Oasen oder Salzsümpfe, das in die schweigencle W elt der unendlichen 
W üsten  überleitet.

Das K l i m a  von Tunesien w ird von aussen h er beeinflusst und zw ar 
in sta rk  gegensâtzlicher Richtung: die tunesische H auptkette  w irk t als 
K lim ascheide, zwischen dem nördlichen m editerranen  und dem südlichen 
sahariensischen Klima. Die regenbringenden W inde des W inters kommen 
aus N.W und begünstigen dam it die N ordhânge der Gebirge. Im Sommer 
w eh t - un terbrochen  durch den Südw ind aus der W üste - NordosUvind.

D e r  K t i s t e n s t r i c h :  N ördlich der M edjerda im W iııter ausgiebige 
Regen, die sich im K listengebirge niederschlagen. Mildes M ittelm eerklim a.
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Die T em peraturen  sind im Sommer und W inter ohne besondere Extrem e, 
daher fü r Kolonisation gut geeignet. Die Temperatuı* der Som m erm onate 
b e trâg t 20 bis 35° C kann  aber u n te r dem Einfluss der heissen, trockenen 
Saharaw inde auch 50° C im Schatten erreichen. Um die M ittagszeit ştellt 
sich m eist eine kiihlende Seebrise ein. Die N âelıte bringen m erkliche
A bkühlung m it Tauniederschlâgen. Die W in tertem peratu r schw ankt
zwischen 10 - 18° C.

Das G e b i r g l a n d  und die S t e p p e n z o n e n  im Inneren  zeigen 
grössere Tem peraturschw ankung'en als die K üste. In den engen F elsen tâlern  
und auf den kahlen K alkplateaus steigt die T em peratur nicht selten auf 
40° C im Schatten und sinkt im W inter of t auf den G efrierpunkt. In den 
B ergen sind Schneefâlle keine Selteııheit. A uf den H ochsteppen im Inneren 
sind die N iederschlâge gering, die T em peraturen  im W inter und Frühling 
oft um  0°C . Osttunesien, besonders der Sahel m it seinen O lbaum kulturen 
h at im W inter milde Tem peraturen, aber unregelm âssige Niederschlâge, 
also ein fü r den O livenbau gut geeignetes Klima.

Nach S ü d e n zu steigern sich die Gegensâtze. Von den Schotts an
steh t das Klim a un ter dem Einfluss der S ahara und ist durch ausserordent- 
liche Trockenzeit charakterisiert. N ur ab und zu bringen die Osttvinde vonı 
M eere Feuchtigkeit oder Tau.

3) V erb re itım g  des W a!des ıınd P rob lem e der W aldw irtschaft.

Die tunesische W aldregion folgt dem H auptverlauf der Gebirge. In 
einer V erlângerung des A ures im N orden stim m t die W aldgrenze fast genau 
m it jener der num idischen Sandsteine überein, deren V erw itterungsböden 
fü r die L andw irtschaft wenig geeignet sind.

D ie K ü s t e n  w  â l d e r  sind vornehm lich durch die K orkeiche und die 
Q uercus M irbeckii gekennzeichnet. In  den zentralen  Gebieten herrschen  die 
A leppokiefer und die Steineiche, w eiter südlich der W acholder (Juniperus 
phoenicea) und der w ilde Olbaum, hâufig begleitet von der A leppokiefer 
und  von Pistazien. Südlich der Eisenbahnlinie Sfax-Gafsa (in B led Talha) 
kom m en in einer G esam tflâche von etw a 25 000 ha W âlder der Acacia 
to rtilis vor, die nördlichsten Vorposten einer in A rabien, N ubien und im 
Senegal hâufigsten  Holzarten.

Von der gesamten W aldflâche sind  etw a 16 - 17 % K orkeichem vâlder, 
45 % W âlder der A leppokiefer, 8 - 9 % B erberthuya und jlVacholder, 4 - 5  
% Steineiche. D er Rest verteilit sich der H auptsach 'e; naclı auf Akazien, 
Olbaum, Pistazien und M acchien, im geringeren Ausm ass auf Q uercus 
M irbeckii, Q. coccifera und Seestrandkiefer. - Iıısgesamt dürften  etw a 55 
% N adelw ald und 45 % Laubw ald sein. -
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Die W alder bilden nördlich und südlich des M edjerdaflusses zwei dem 
W ert und der A usdehnung nach verschiedene G ruppen *).

Die im N o r  d e n  gelegenen, hauptsâchlich aus der K orkeiche und 
M irbeckeeiche bestehenden W aldungen erstrecken  sich einschliesslich der 
\venigen w ertvollen B estânde der N efusa und  M ogodberge über ru n d  250.000 
ha. Ih r W ert w ar schon den türk ischen  S tad thalte rn  bekannt. A ber erst die 
französische Forstverw altung  hat die Erschliessung des «Djebel» durchge- 
führt. Die K orkgew innung und die Erzeugung von E isenbahnschw ellen fü r 
das tunesische E isenbahnnetz entw ickelten sich betrâchtlich  und sichern 
einem  grossen Teil der Bevölkerung dieser G ebiete ihre Existenz.

In  den W âldern  der s ü d l i c h e n  Hochebene sind die V erhâltnisse 
w eniger günstig. Sie bedecken e ine F lâche von 750 000 ha, die vor der 
,strichweise fü r kurze Zeit u rb a r gem acht oder in W eideland verw andelt 
\vurde und dann liegen blieb. Inzw ischen hat die F orstverw altung  die 
E rhaltung  und V erbesserung dieser verw ilderten  W aldgeiete u n te r grossen 
Schw ierigkeiten in Angriff genommen. Die Schutzm assnahm en w urden  seit 
3900 und besonders seit dem ersten W eltkrieg in Angriff genommen. Die 
durch  die Entvvicklung des tunesischen Bergbaues bedingte steigende Nach- 
frage nach G rubenholz schuf gute Absatzm öglichkeiten fü r das Holz der 
Kochplateaus, su dass Holzschlâge in den A leppokiefernw âldern eingerichtet 
w erden  konnten. D er kaum  ersehlossene A bsatzm arkt w ar jedoch trotz 
allem  in der Zwischenkriegszeit fü r eine planm âssige B ew irtschaftung nicht 
aufriahm efâhig genug. Nach A usbruch der W eltw irtschaftskrise besonders 
in der Zeit von 1926 bis 1932 fiel die A ufnahm efâhigkeit der G rubenholzin- 
dustrie, deren A ufschw ung vielfach n u r  kriegsbedingt gewesen war, fast 
auf den N ullpunkt. Ob der Bergbau die ganze H olzproduktion der HoChebe- 
nen dauernd  w ird  aufnehm en können, b leibt zu bezweifeln. Diese Tatsache 
darf aber nicht zu einem Verzicht auf die rationelle A usnutzung von 75 ',1 
der tunesischen W aldgebiete führen. D ie aus klim atischen G ründen wichtige 
E rhaltung  des W aldbestandes muss durch eine angemessene N utzbarm ach- 
ung der H olzproduktion ergânzt w erden.

Dieses s ü d l i c h e  W a l d l a n d  kann in drei grosse G ruppen aufgeg- 
liedert w erden:

Die sich 150 km  von Norden nach Süden und 50 km  von W esten nach 
Osten an der algerischen Grenze entlang ziehende w estliche Zone um fasst 
250 000 ha  im allgem einen gut gewachsenen, grösstenteils aus Aleppokiefer 
und  im m ergrünen Eichen bestehenden Hochwald.

Östlich dieses Gebietes erstreck t sich die Zentralzone, die w estlich von 
def Sers-Ebene, östlich von den letzten A uslâufern  der Hochebenen, süd-

*) Vgl. Z eitschrift fü r W eltforstw irtschaft, Bd. X S. 433/434
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östlich von dem Becken von K airuan  und nördlich vom M edjerdafluss 
begrenzt w ird. Sie um fasst un ter Einschluss d er Cap-Bon-Zone 350 000 ha 
noch s tâ rk e r  verw ilderten  vorw iegend aus A leppokiefern, im m ergrünen 
Eichen, Pistazien, Olbaum  und W acholder bestehenden hohen Buschwald. -

Die 100 000 bis 150 000 ha um fassende südlich von .Feriana und Sbeitla 
gelegene und die Schotts als hohe Terrasse überragende Südzone besitzt 
n u r  noch unzusam m enhângende oft von B r ânden  verw üstete, verküm m erte 
Aleppokiefer-, Eichen- und W acholderbestânde, die n u r  der Deckung des 
örtlichen Bedarfes dienen können, aber ih re r W ohlfahrtsw irkungen wegen 
erhalten  bleiben sollen. Dagegen können die W aldbestânde der westlichen 
und der Zentralzone dui'ch rationelle B ew irtschaftung verbessert w erden 
um höhere E rtrâge abzuwerfen.

Die aus A leppokiefern bestehenden H ochw âlder sind vielfach sehr dicht, 
so dass Zuw achs und N achw uehs stagnieren. Gelegentlich auftretende 
W aldbrânde m achen den R aum  fü r die V erjüngung frei. Die E ichenbestânde 
sind hâufig  überdicht und krüppelw üchsig und nicht selten n u r als hohes 
D ickicht oder B uschw ald anzusprechen. -

V orlâufig sind die Absatzm öglichkeiten fü r grössere M engen Holzkohie, 
G ruben- und B rennholz unzureichend. Ein norm aler Absatz kann durch 
A usfuhr kaum  erreich t w erden, da das qualitativ  überlegene auslândische 
G rubenholz selbst auf den tunesischen M ârkten  als K onkurren t auftritt. Die 
W âlder des H ochplateaus w ürden  bei regelm âssiger B ew irtschaftung jâh r- 
lich 1 Mili. R aum m eter Brennholz ergeben, eine Menge, die w eder das 
schwach bevölkerte um liegende Gebiet, noch die in steigendem  Masse m it 
S teinkohle versorgten S tâd te Tunis, K airuan, Sfax und Sousse aufnehm en 
können. Zu Beginn des zw eiten W eltkieges übersch ritt der jâhrliche 
E rennholzverbrauch  nicht 150 00 R aum m eter.

Die früheren  Regenten von Tunesien haben der W alderhaltung weniger 
A ufm erksam keit geschenkt. N ur aus der R egierungszeit von A h m e d 
B e y ,  eines der bedeutendsten tunesischen H errscher, sind A nsatze in dieser 
R ichtung bekannt.

D ie E ichenw âlder der K hroum irie, deren  W ert schon die türkischen 
S tad thalte r kannten, w urden  seit etw a der M itte des 19. Jah rh u n d erts  als 
Entgeld fü r dem S taate geleistete D ienste verschiedenen hohen Persön- 
lichkeiten z. B. dem G eneral M u s t a f a  K h a s n a d a r  zur A usnutzung 
überlassen.

N ach E roberung des Landes durch die Franzosen, w urden  zunâchst 
verschiedene W a l d e r k u n d u n g s e x p e d i t i o n e n  organisiert, denen 
auch V orschlâge zur N utzung und Erschliessung der W âlder zu verdanken 
sind. Die bekannteste dieser İst wohl die Expedition des C l e m e n t  d e  
G r a n d p r e y  zu Anfang der 80er Jah re  in die W âlder der K hroum irie.



14 F. HESKE

W ohl m it als ih r Ergebnis w urde im Ja h re  1884 die D i r e k t i o n  d e r  
t u n  es i s e  h e n  S t a a t  s f ö r s t e  und der erste Forstaussenbezirk 
A i n - D ı- a h a m begründet. Mit steigender B edeutung der W aldnutzun- 
gen und der waclısenden N otw endigkeil des W alderschutzes w urden  die 
W alderkundungen vviederholt und die Zahl der F o rstam ter erw eitert. K urz 
vor 'dem  zw eiten W eltkrieg bestand die staatliche Forstverw altung  aus einem 
Forstd irek tor, 6 D istriktforstm eistern, 22 O berförstern (B rigadiers), 65 fran- 
zösischen Förstern  und 90 eingeborenen W aldhegern. Die W aldflâche w ar 
auf auf 7 D istrik te aufgegliedert : Tabarka, Ain Draham , El Feidja, Tunis 
Nord, Tunis Süd, Kef, Hammamet.
Eine der ersten Tatigkeiten der F orstverw altung  w ar dei K  1 â r  u n g 
d e r  W a l d e i g e n t u m s v e r h â l t n i s  s e und die A b g r e n -  
z u n g  u n d  V e r m a r k u n g  d e r  W â l  d e r. Nach dem 
T exte des K o r a n  gehören die W âlder zur K ategorie der toten Böden 
und sind dem nach nicht privates Eigentum , sondern allgemeines W eideland 
(Allm ende) derer, d i e  i n  e i n e r  E n t f e r n u n g  v o n  e i n e m  
H a l b t a g e r a a r s c h  w  o h  n  e n .

Nach der D oktrin  des S i d i  - K h e l i l ,  des hervorragendsten  Ko- 
m entators des m alekitisehen Ritus, können die W alder v o r ü b e r -  
g e h  e n d durch  das S taatsoberhaupt auch P rivaten  iiberlassen werden. 
Von diesem muss ausdrücklich jedes private R echt am  W alde bestâtig t 
w erden. -
In  Ü bereinstim m ung mit dieser D oktrin  hat die Regierung von Tunesien im 
Jah re  1881 ailen eingeborenen Stam meschefs in E rinnerung gebracht, dass 
die N otare keinen W aldverkauf rechtlich  durchftihren  diirften ohre vorher 
der Regierung Anzeige zu erstatten. H âufig sind private W aldeigentum sti- 
tel, die w eit zurückgehen. In der M ehrzahl handelt es sich um  m ehr oder 
w eniger bebaute Bodenteile, die in diesen W aldparzellen eingeschlossen 
sind, auf die das E igentum srecht m it übertragen  w urde. Freilich sind die 
B esitztitel m eist zw ifelhaft und die G renzen sehleeht kenntlich, was Spe- 
ku lation  und Prozesse erleichtert. Da fü r die E in luhrung  einer Waldeı*haltung 
und geregelten W aldnutzung eine B ereinigung der R echtsverhâltnisse die 
V oraussetzung bildet, w urde eine solehe m it dem Gesetz vom 4. April 1890 
angeordnet. Die A b g r e n z u n g  und V e r m a r k u n g  des S taats- 
w aldes begann 1903 und w ar 1910 beendet. Die so klargestelten  W âlder 
w u rd en  als v e r m u t l i c h e r  S taatsbesitz erk lâ rt, der durch P rivate  
rechtlich  jederzeit angefochten v/erden kann, soferne k lare R echtsansprüche 
vor dem  Gesetz nachgewiesen w erden  können. Dem nach kann die Gesamt- 
ausdehnunğ des Staatsw aldbesitzes in verschiedenen Regionen durch die 
in verschiedenen Regionen durch die Entscheidung der G erichte nicht un- 
w esentliche V erânderungeri erfahren. -
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Im  Ja h re  1914 w urde die F o r s t v e r m e s s u n g  in Angriff genommen. 
K urz  vor dem zw eiteıı W eltkrieg w ar etw a 1/5 der S taatsforste vermessen. 
Nach der internationalen  W aldbestandsaufnahm e der FAO (1953) sind 
120 000 ha m it W irtschaftsplânen versehen.
V erbuschte Teile des Staatsw aldbesitzes ohne forstw irtschaftlichen Inte- 
resse aber zur landw irtschaftliclıen B enutzung geeignet, w urden  zur Siedlung 
oder Bodenbefestigung freigegeben. A uf diese W eise sind von 1911 bis 1929 
beispielsweise der allgemeinen G üterverw altung  ru n d  77 000 ha übergebeıı 
vvorden, um  sie in O livengârten bzw. landw irtschaftlichen G elânde urazuvvan- 
deln. A uf diese W eise kam  eine gewisse A btrennung re la tiver W aldböden 
zustande. -

Die A rbeiten  der Forstverw altung  bezogen sich w eiterhin auf eine Nutz- 
barm achung des ih r anvertrau ten  W aldbesitzes, wobei die Erschliessung 
der K orkeichenw âlder der K hroum irie im V ordergrund stand.

M it der N utzbarm achung der W alder und ihrem  system atischeri Schutz 
lıângt auch ihre v e r k e h r s m â s s i g e  E r s c h l i e s s u n g  durch Wege 
und  W aldstrassen, D ienstgelânde und Fernsprecheinrich tungen  zusammen. 
Diese A ufbauarbeiten  w urden  besonders in den K orkeichenw âldern  
durchgeführt. In  den W âldern der Aleppokiefer stehen sie im Zusam m enhang 
m it deren N utzungserschliessung zum eist noch aus.

Die Forstschutzarbeiten  und Problem e konzentrieren sich nuf den 
S c h u t z  g e g e n  W a l d b r â n d e ,  die besonders zur Zeit des Sirocco 
die vvichtigste G efâhrdung des tunesischen W aldes darstellen. A uch darüber 
\vird im N achstehenden ausfiihrlicher berichtet.

Frtihzeitig  w urde den fü r Tunesien besonders w ichtigen D ü n e n v e r -  
b a u u n g e n  A ufm erksam keit zugewendet. Schon 1884 w urde eine 
Expedition nach den südlichen Landesteilen geschickt, um  M assnahm en 
gegen die V ersandung der Oasen auszuarbeiten. In  der Folgezeit w urden 
dann sowohl im N orden des Landes an der Seeküste, w ie im Süden 
D ünenverbauungen ausgeführt.

> Die f i n a n z i e l l e n  E r g e b n i s s e  d e r  S t a a t  s f o r s tv e r  w  a 1 - 
t u n g  aus den Jahrzehn ten  des Aufbaues gehen aus nachstehender Zu- 
sam m enstellung hervor.
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Periode Personalausg. Sachausgaben insgesam t F ran k

1883 -1890 681 000 1 173 000 1 854 000 986 000
1891 -1895 769 000 1 065 000 1 834 000 2 335 000
1896.- 1900 891 000 1 664 000 2 555 000 3 200 000

781000 2 000 000 2 781 000 4 379 000
1906 -1910 854 000 2 668 000 3 522 000 5 330 000
1911 -1915 1 035 000 2 682 000 • 3 712 000
1916 -1920 2 095 000 2 600 000 4 695 000 6 988 000
1921 -1925 4 800 000 6 800 000 11 600 000 18 500 000
1926 -1929 7 881 000 8 687 000 16 568 000 39 675 000

insgesam t fü r 46 Jah re 46 126 000 86 150 000

Die aus dieser Zusam m enstellung ersichtliche Entw icklung der Bilanz 
eines typischen E rstaufbaues geregelter W aldw irtschaft zeigt wie sich in 
relativ  kurzen  Z eitrâum en Erschliessungsm assnahm en solcher A rt finanziell 
auszuw irken vermögen.

D er H o l z v e r b r a u c h  Tunesiens w ird  zu einem betrâchtlichen  Teil 
durch E infuhr gedeckt, trotzdem  - wie gezeigt w urde - noch entw icklungs- 
fahige aber derzeit unentw ickelte H olzrohstoffquellen vorhanden sind. Ge- 
wiss w ird  das Holz der Aleppokiefer um die es sich in diesem Zusammen- 
hange besonders handelt, das Im portholz nicht in ailen seinen V erw endungs- 
weisen ersetzen können. Ohne Zweifel w ird ies aber - eine rationalle Bew irt- 
schaftung der W âlder vorausgesetzt - in m annigfacher R ichtung und nicht 
ganz unbetrâchtlichem  Umfang möglich sein.

4) Forstbenutzung

Die w irtschaftlich wichtigen H olzarten von Tunesien sind in der Reihen- 
folge ih re r B edeutung folgende :

K orkeiche, Q uercus M irbeckii und die Aleppokiefer.

a) D i e  K o r k n u t z u n g :  D er K ork  des H andels bildet die âussers- 
ten  R indenpartien  der K orkeichenrinde, die bei der E rn te  m it entsprechender 
V orsicht abgelöst w erden und sich im V erlaufe einiger Jah re  neu bilden. 
D ieser Vorgang kann m ehrerem ale w iederholt w erden  ohne dass der Baum 
abstirb t.

D er N a t u r k o r k ,  der bei der ersten  Schâlung gewonnen w ird  und 
« m â n n l i c h e r »  K ork  heisst, İst rissig, w enig elastisch und besonders 
fü r die H erstellung von Flasschenpfropfen w enig geeignet. D er bei den
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iolgenden Schâlungen anf ailende «Weibliche» K ork  heisst «R e p r  o - 
d u k t i o n s k o r k » ,  ist w eniger rissig, sehr elastiseh und besonders für 
F laschenverschlüsse geeignet.

Die etw a 140 000 ha um fassenden K orkeichenw âlder Tunesiens (etw a 
8 r/c der gesam ten K orkeichenw âlder) konzentrieren sich insgesam t im 
nordw estlichen Teil des Landes auf zwei grosse Massive: jenes der
K üstenregion der K hroum irie zwischen der algerischen Grenze und dem 
Oued M aden und das Massiv von Nefza Mogod zwischen dem Oued M aden 
und  G eraât Achkeul. Sie sind der N utzung leicht zugânglich, fast insgesamt 
system atisch beıvirtschaftet und liefern im allgem einen guten H andelskork. 
Da der durchschnittliclıe Jah resertrag  je ha etw a 100 kg Frisch-K ork 
betrâg t und die nutzbare F lâche 112 000 ha umfasst, kann m it einer 
uachhaltigen Jahresproduktion  von ru n d  11,2 Mili, kg frischen, oder 9,0 
Mili, kg trockenen K orkes gerechnet w erden.

Die ersten  system atischen K orkschâlungen w urden  im Jah re  1884 
begonnen und bis zum Jah re  1917 regelm âssig durchgeführt. D ann erfolgte, 
bedingt durch die Kriegs- und N achkriegzeit ein S tillstand bis 1927.

D ie gesam ten Korlceichenbestânde sind Staatseigentum . Die N u t z u n g  
und  die Bringung bis zu den Korkdepots im W alde in der N âhe der Strassen, 
B ahnstationen oder H âfen sowie die gesamte M anipulation in den Depots 
erfolgt in eigener Regie der Staatsforstverw altung. D er V erkauf findet im 
öffentlichen A uktionsverfahren jed jâhrig  zu Anfang O ktober statt. Die 
K orkauktionen beginnen regelm âssig um  diese Zeit und folgen einander 
dann bis M ittel Novem ber von Ost nach W est durch ganz N ordafrika. Anbot 
und V erkauf versteh t sich je m etrischen Q uiintal (100 kg). D er «mânnliche» 
K ork  w ird  W aldort oder an kleinen fliegenden Depots verkauft.

D er tunesische K ork w ird  roh exportie rt und zw ar zum eist nach USA, 
A lgerien und Frankreich. -

D er w ichtigste Exporthafen ist Tabarka. Eine tunesische K orkverarbei- 
tungsindustrie gibt es nicht. Auch der K orkhandel liegt in den H anden 
grosser französischer und frem der H âuser. -

Die N u t z u n g  d e r  K o r k r i n d e  beginnt m it der E ntfernung der 
geringw ertigen ersten («mânnlichen») Rinde, der sog. «demasclage», je 
nachdem  die Stâm m e einen Umfang in B rusthöhe von w enigstens 70 cm 
erre ich t haben. Die durch diesen Vorgang bloss gelegte lebende Schicht 
bildet nach und nach eine neue K orkschicht (R eproduktionskork) von 
hohem  H andelsw ert, der nach 9 bis 12 Jah ren  je nach der W achstum sinten- 
s itâ t aberm als geerntet w erden kann  («recolte»). Nach der erstm aligen 
E ntfernung der Korlerinde troeknen bei B erührung  m it der A tm osphâre 
die blossgelegten Schichten an der O berflâche u n te r A nnahm e einer 
zunâchts lebhaft ro tbraunen, spâter graubraunen  Farbung. Nach innen zu
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aber bleiben sie aktiv und bilden im Wege jâhrlicher Schichten, deren 
D icke m it der L ebenskraft des Baum es und seinen W achstum sbedingungen 
wechseln, die neue K orkrinde, die sich von der ursprünglichen durch 
kleinere und  w eniger hâufige Lentieellen, w eniger tiefe Risse, höhere 
E lastizitât und eine dünnere K ruste  vorteilhaft unterscheidet. Diese 
V erbesserung der K orkqualitâ t steigert sich bis etw a zur d ritten  oder vierten 
Schâlung. Von da ab findet dann eine Rückkehı* zu den schlechten 
Eigenschaften der ersten  R inde statt. Die alten Eichen geben n u r K ork 
von sehr m ittelm âssiger B eschaffenheit. Die K orkqualitâ t hâng t von der 
L ebenskraft des Baum es, dem S tandort und dem S tandraum  ab. L ebhafter 
Z uw achs geht m eist m it gu ter K orkproduktion H and in Hand. M an kann 
also schon nach der Zuw achsleistung der B estânde auf die Beschaffenheit 
des K orkes schliessen.

Von der Technik der Entrindung hâng t G esundheit und Ü berleben der 
B âum e im  hohen G rade ab. N achdem  die zu entrindenden Eichen von einem 
B eam ten ausgezeichnet w urden, entfernen zunâchst die m it den Entrindungs- 
operationen durch  lange U bung und E rfahrung  bestens v ertrau ten  einge
borenen W aldarbeiter ailen U nterw uchs und Bestandesabfall. D ann w ird  in 
der gew ünschten Höhe durch  einen dem B aum um fang folgenden kreisförm i- 
gen E inschnitt m it A xt oder Sâge («souronnem ent») der abzuschâlende 
S tam m abschnitt von dem übrigen Stam m  abgetrennt. Bei diesem delikaten 
Eingriff darf d e r B ast keinesfalls verletzt w erden. D araufhin  w ird  der 
abzulösende K orkrindenzylinder nach M öglichkeit entlang natü rlicher Spal- 
ten  in der Rinde der Lânge nach einmal, oder bei s tâ rk eren  B âum en m ehre- 
rem ale gespalten und  schliesslich die R inde in Form  eines Rohres oder 
m eh rerer B re tte r abgelöst. Nachdem  dies geschehen, w ird  m it Hilfe eines 
besonders scharfen M essers der B ast am entrindeten  B aum teil je nach S târke 
des B aum es ein oder m ehrerem ale in der L ângsrichtung bis ins Kam bium  
eingeschnitten. Dies hat den Zweck, an den E inschnittstellen die Bildung 
einiger w eniger Spalten in  den neu  entstehenden K orkschichten zu provozie- 
ren  und  dam it eine regollose E ntstehung zahlreicher w ertm indernder Spalten 
zu verbindern , der spâteren  Ablösung des K orkes und da m an entlang ih rer 
W ânde die jahresw eise K orkschichtenbildung gleichsam ablesen kann, auch 
e iner B eurteilung  der E rntereife zu ermöglichen. - E in gu ter A rbeiter kann 
tâglich  30 - 40 Eichen durchschnittlicher Dim ensionen schâlen.

Die R indenschâlung w ird  zur Saftzeit, also in  Tunesien beginııend etw a 
zw ischen dem  25. M ai und 10. Ju n i bis gegen Ende Ju li oder Anfang Augusl, 
durchgeführt. W arm e oder feuchte W inde können eine derartige Verlangsa- 
m ung des Saftsteigens hervorrufen, dass die Schâlung unterbrochen  w eruen 
muss. Die frisch en trindeten  S tâm m e sind sehr em pfindlich und  können vom 
Sirocco und heftigen Regengüssen sogar abgetötet w erden. Diese G efahr



DİE WALDWİRTSCHAFT TUNESİENS 19

droht besonders in B estânden ohne schützenden U nterstand. Eine siehere 
W ettervoraussage fü r einige Tage w âre zweifel!os von hoher Bedeutung. 
Ira übrigen  schw âcht selbst u n te r günstigen W etterbedingungen den Baum, 
verm indert seine W iderstandskraft und verm ag besonders bei Stam m en mit 
grosser O berflâche den Tod herbeizuführen. D er B aum  muss eine oestimrate 
S tâ rk e  besitzen, w enn er die Schâlung vertragen  soll (m indestens etw a 
50 cm Umfang in B rusthöhe). A ndererseits m uss aber, um  das S ierblichkeits- 
prozent in  geschâlten B estânden so niedrig als möglich zu halten, die durch 
die Schâlung zu entlössende Stam m flâche in einem richtigen V erhâltnis zur 
L ebenskraft des betr. Baum es stehen. Je  grösser diese İst umso grössere 
Teile des Stam m es können durch Schâlung entblösst w erden. Sie w ird  durch 
die Höhe der Entrindung reguliert. D eren M axim um  ist durch  die Höhe 
bestim m t, in der ein norm aler M ann am B rustum fang die heikle Opera- 
tion des kreisförm igen Einschnittes zur A btrennung der zu schâlenden 
R indenpartien  durchführeıı kann, also etw a 1,70 m über dem Boden. Bei 
B âum en von 50 - 80 cm Umfang rechnet m an m it Einschnitthöhen von 1,00 
-1,60 m. Bâum e, deren Stam m lânge die A usbeute einer w eit höher ange- 
setzten Schâlung ermöglichen w ürde, können in Z w ischenrâum en von 3 
Jah ren  durch  übereinander gesetzte Schâlungen so oft geschâlt w erden als 
es die Höhe des schâlbaren Stam m teiles gestattet. Besonders m âchtige und 
ıneist auch alte Baum e dürfen  freilich n icht geschâlt w erden. Sie liefern 
auch keine besonders w ertvolle Rinde. -

Die eigentliche N utzung des K orkeichenw aldes ist der nach der ersten 
Schâlung gebildete R eproduktionskork. Das unreife P ro d u k t ist weich, 
schw am m ig und zieht sich beim Kochen zusammen, s ta tt sich auszudehnen; 
das überreife w iederum  verliert seine E lastizitât, verholzt und  dehnt sich 
in d er H itze nicht aus. F rü h er bevorzugte der H andel besonders die dicken 
K orkplatten . G egenw ârlig  w ird  diesem Um stand nicht n u r keine B edeutung 
m ehr zugemessen, sondern die dünnen P la tten  w erden  sogar besser bezahlt. 
Die beste Reife w ird  m it etw a 12 Jah ren  erreicht. Danach sinken die 
E lastizitât und die sonstigen vvertbildenden Eigenschaften.

D er geschâlte K ork verliert nach völliger A ustrocknung etw a 20 - 22 % 
seines Frischgew ichtes und es em pfiehlt sich daher m it der A usbringung 
diese G ew ichtsverm inderung abzuw arten. D er T ransport zu den Korkdepots 
erfolgt je nach Zugânglichkeit m ittels K arren, T ragtieren  (Pferde, M aul- 
tiere, Kam ele) oder Lastkraftw agen.

Die D urchführung der R indeıınutzung und  die A usbringung der Pro- 
duk te w ird  durch die seit 1884 in Angriff genommene Aufschliessung der 
W âlder der K hroum irie wesentlich erleichtert. U rsrünglich sollten n u r 1 m 
b re ite  Steige errich te t w erden. Bald w urde aber die Unzulânglichkeit 
solcher prim itiver V erkehrsanlagen erkann t und  die K onstruktion fahrbarer,
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zum  Teil gepflasterter Wege auf genommen. Zahlreiche B rücken, darun ter 
auch grössere O bjekte w urden  errichtet.

G leichzeitig w urden  auch zahlreiche Forstverw altungsgebâude zur 
B ehausung und D ienstausführung des Forstpersonales errichtet.

J e  nach Beschaffenheit des K orkes w erden  drei K lassen gebildet und 
am  D epot getrennt gestaffelt: gu ter H andelskork von üb er 27 m /m  S târke 
in  drei Q ualitâtsstufen; schw acher oder B astardkork  von u n te r 27 m /m  
S tâ rk e  ebenfaUs in drei Stufen; m inderw ertiger K ork  oder Ausschuss. G uter 
R eproduktionskork  soll folgende Eigenschaften aufweisen: leicht, w enig ris- 
sig und  gespalten, an der Innenseite hellgelb, m it wenig Lenticellen, re- 
gelm âssigen Zuwachsschichten. K orkschicten die von vorw üchsigen Wölfen 
gebildet w erden, ergeben geringerw ertiges fü r die H erstellung von Flaschen- 
korken  vielfach ungeeignetes M aterial. Schw ache Zuwarchsschichten 
dagegen einen ausgezeichneten Kork, vorausgesetzt, dass die B âum e nicht 
zu a lt sind und  die Schâlung zum richtigen Z eitpunk t vorgenomm en w urde. 
Am  B aum e alternde Korkschichten verlieren  ih re  E lastizitât und verholzen. 
Dies t r i t t  sehr deutlich nach etw a dem  zwölften Jah re  ein, so dass die 
Schâlung des R eproduktionskorkes ü b e r diesen Z eitpunkt hinaus nicht 
verzogert w erden  soll.

U n ter den Feinden des K orkes stehen die A m e i s e n  w eitaus voran. 
Sie leğen ihre zahllosen Gânge in den K orkschichten an, m indern die
Q ualitâ t des M ateriales und  erschw eren die Schâlung. Oft w erden  die
W aldarbeiter beim  Schâlen von den H eeren der Am eisen d era rt aııgegriffen, 
dass sie ih re  A rbeit aufgeben müssen.

A n alten fü r die K orkrindenschâlung nicht m ehr geeigneten Eichen 
erfolgt die Gew innung von G erbrinde.

b) E i s e n b a h  n s c h  w e 11 e n  e r  z e u g u  n  g :

D ie Q uercus M irbeckii ist der H auptlieferant. Die Entw icklung der
N utzungen in den Wâldeı*n dieser Eiche ist seit 1884 vorangetrieben w orden 
und  bew egte sich in Jahresdurchschnitten  von 10 000 bis 20 000 m :ı. -

c) G r u b e n - u n d  B r e n n h o l z :

V or 1914 w urden  die A leppokiefernbestânde nicht exploitiert. In der 
Zw ischenkriegszeit w urden  im Jahresdurchschn itt etw a 100 000 fm  G ruben- 
holz und  10 000 rm  Brennholz erzeugt.

d) V e r s c h i e d e n e  N u t z u n g e n :

Nach dem ersten  W eltkrieg w urde erstm alig in T abarka und Ain 
D raham  das R echt zu r N utzung der W u r z e l n  d e r  B r u y e r e  
(Erica arborea) fü r 5 Jah re  verpachtet m it der V erpflichtung, die W urzel- 
m asem  an O rt und Stelle zu verarbeiten, aber keinen Rohstoff zu exportie-
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ren. Die V erarbeitungsanlagen w urden  in T abarka erriehtet. Die Maseı* 
dient bekanntlich der H erstellung feiner Tabakpfeifen. -

D ie B ruyere bildet einen sehr hohen A nteil im  U nterholz der K orkeiche. 
Die Entnahm e erfolgt plenterw eise entsprechend dem Vorkom m en der 
brauchbaren  W urzeln. Die geerntete W urzel ist em pfindlich gegen A ustrock- 
nung  und w ird  im feuchten Zustand transportiert,

E rs t nach einem zehn- bis zwölfstündigeıı B ehandeln in siedendem 
W asser verschw indet die G efahr des Reissens und Spaltens. -

In  den K okkeichenw âldern w ird  geregelte S c h w e i n e m a s t  betrie- 
ben. Die W âlder w erden  in Blöeke zu etw a 100 ha geteilt und fü r einen 
Pachtschilling von 50 Centimes je ha und J a h r  verpachtet. Die Zahl der 
Schw eine ist m it 1 S tück je 10 ha begrenzt. Das Abschlagen der Eicheln m it 
S tangen und Einsam m eln ist verboten.

Aus dem Holz der A leppokiefer und des W acholder w ird  von den 
Eingeborenen T e e r  gesiedelt. Dazu w ird  totes Holz vorgezogen. D er Teer 
vvird n u r einheim isch verw endet.

e) D i e  A l f a g r a s n u t z u n g :

Die A lfagrasflâchen w erden zum  Teil von der Forstd irek tion  verw altet 
und ist daher diese N utzung als eine A rt forstlicher N ebennutzung anzu- 
sehen.

Die G esam tflâche der tunesischen A lfabestânde um fasst etw a 1,2 Mili, 
ha, w ovon etw a 900 000 ha tranportgünstig  zu beiden Seiten der Eisenbahn 
von Sfax nach Gafsa und von Sousse nach E uchir Sonatir gelegen sind. 
H ier finden sich auch die w ichtigsten A lfam ârkte w ie : Thelipte, Feriana, 
Thala, M adjen, Kasserine, Zaunouche, Sheitha, Hadjeb-el-A ioun, Gafsa, Se- 
ııed, M akuassy, Mezzouna, M areth und M edenine. Nach B esitzart gehören 
die A lfagrasflâchen zu 190 000 ha der S taatsforstverw altung, zu 170 000 
anderen staatlichen W irtsehaftsbereichen, zu 590 000 ha Gem einden und 
Religionsfonds an  Aus den staatlichen A lfagrasflâchen können die Einge- 
borenen kostenlos ihren Eigenbedarf decken. F ü r  Erw erbszw ecke sind 
entgeltliche Grasscheine zu lösen.

In n icht staatlichem  Besitz w ar bis 1926 eine regellose N utzung durh  
eingeborene U nternehm er üblich. D ann w urde eine Regelung nach folgenden 
G esichtspunkten erzielt: rationelle und nachhaltige Nutzung, W ahrung der 
In teressen der Eingeborenen; Begünstigung der einheim ischen Industrie  und 
jener im M utterlande. Diese Regelung w ar notwendig, da der R aubbau der 
Eingeborenen den ganzen G rasbestand gefâhrdet hatte. Im  Jah re  1930 
beschloss die 6. nordafrikanische K onferenz zu Algier, die Reglem entierung 
der A lfagrasnutzung und V erbot der G ew innung w âhrend  der Vegeta- 
tionszeit.
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D er Jah resertrag  ist je nach Lânge und Dichte der G rasbüschel pro ha 
auf etw a 300 bis 500 kg grüner bzw. 225 bis 375 kg trockener Alfa anzuschât- 
zen. Eine Tonne Papierzellstoff erfordert 2150 kg lufttrockenen Alfagrases 
und  daher bei nachhaltiger G ew innung eine F lâehe von etw a 7 ha. Bei 
E inrechnung verschiedener U m stânde w ie R âum digkeit des Bewuchses, 
geringer Besehaffenheit infolge Ü bernutzung, E ingeborenen-K ulturen usw., 
kann  man insgesam t in Tunesien m it etw a 150 000 t  g rüner Alfa rechnen, 
w as etw a 65 000 t Papierzellstoff eı-gibt.

Alfa bildet den Rohstoff fü r H erstellung von Seilen, S tricken, M atten 
und dergi, besonders aber von Zellstoff fü r  die feinsten Papiersorten. Die 
Pflanze w ird  von den Eingeborenen geplückt und an bestim m te O rte in der 
N âhe der Eisenbahn, S trasse oder der H âfen gebracht. Die trockene in Ballen 
zusam m engepresste A lfa w ird dann fü r den E xport in Schobern aufgestapelt. 
D er w eitaus grösse M engenanteil des Grases geht nach England.

4) Forstschutz

Die w ichtigste Aufgabe des aktiven Forstschutzes ist die V orbeugung 
und B ekâm pfung von W  a l d b r a n d e n ,  Jedes J a h r  w âhrend der Sommer- 
zeit, besonders w enn der Sirocco w eht, sind die W âlder von Tunesien 
hâufigen Waldbı*anden ausgesetzt. Sie verbreiten  sich mit einer grossen 
Geshw indigkeit und können in wenigen S tunden  H underte, ja Tausende von 
ha vernichten. Die M assnahm en bestehen in regelm âssigem  Bew achen der 
W âlder in der trockenen und w arm en Jahreszeit und in der Alage von 
lıolzfreigehaltenen Feuerschneissen. Vom 1. A ugust bis 1. O ktober patroulli- 
eren  P artien  von 4 M ann und einem K orporal m it W erkzeugen durh  die 
W âlder. H ierzu w erden  ortskundige, w achsam e Eingeborene ausgew âhlt, 
die nach dem zurückgelegten Weg bezahlt w erden und jeden Tag un ter 
K ontrolle bestim m te W aldteile abpatroullieren  müssen. W âhrend  der N acht 
w erden  die P atrou llen  auf Berggipfel stationiert, um  W aldbrânde rechtzeitig 
\vahrzunehm en und zu signalisieren. Im  Ernstfall alarm ieren die Posten den 
ııâchsten  vorgesetzten Forstm ann. W enn nötig w erden  G egenfeuer angelegt, 
Wozu aber nicht n u r eine genaue K enntnis der örtlichen V erhâltnisse gehört, 
sondern auch eine richtige Einschatzung des Zeitpunktes der Anlage. D afür 
sind m anche Eingeborene von N atu r aus hervorragend geeignet. Die F eu er
schneissen verlaufen auf B ergrücken oder entlang von S trassen und teilen 
die W aldm assive in eine Anzahl von A bteilungen entsprechend der G elân- 
deausform ung. Ih re  B reite ist nicht w eniger als 100 m. Das S trauchw erk  
und Gebüsch w ird  aile 3 Jah re  entfernt. Die Gesam tanlage ist 1914 fertig- 
gestellt gewesen (Gesam tflâche der Feuerschneissen bis 1914 ru n d  3000 ha). 
S either smd ntiir -Verbesserüngen -und 'E rw ei'terungen ausgeführt -worden.- -• •
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Zusâtzlich dienen die Feurschneissen zur A usbringung von W aldpro- 
dukten, als provisorische M ateriallager und  als L inien fü r W alderkundung.

5) W aldbaıı uııd Aufforstungswesen

a) Die B ew irtschaftung der K orkeiehenw âlder :
D ie tunesischen K orkeichenw âlder stocken überw igend auf num idischem  

Sandstein (oberes Eozân), auf sandigen und  m ergeligen Böden von 
w echselnder Bonitât. Das T errain  besteh t aus paraleli der K üste laufenden 
Bergzügen, deren Seehöhe von der algerischen Grenze gegen Osten zu von 
1100 m  bis auf wenige m über dem M eeresspiegel abnim m t. D ie jâhrlichen 
N iederschlâge schw anken zwischen 1800 m /m  bis 800 m /m . Die B estânde 
sind zu r H alfterein , zu r H âlfte gem ischt m it der Seestrandkiefer oder m it 
der Q uereus M irbeckii. Die M ischung m it der Eiche ist m eist eine horst- 
und  gruppenweise. Z ur Einzelmischung kom m t es m eist n u r an  den Kon- 
taktzonen der Horste. H âufiger ist durchgehende Einzelm ischung m it der 
Seestrandkiefer. Beide M ischholzarten überw achsen rasch die K orkeiche 
und haben die Tendenz sie zu verdrângen.

Eine Ü bersicht über die V erteilung der K orkeichenbestânde verm ittelt 
nachstehende Zusam m enstellung:

Forstbezırk R einbestânde
M ischbestânde 

Q. M irbeckii P inus m aritim a

A in D raham 17 326 ha 17 327 ha
N ord Tunis 46 380 ha 2 066 ha
T abarka 15 919 ha 14 973 ha 5 455 ha
El Feijd ja 7 335 ha 12 819 ha

Summa: 86 960 ha 47 185 ha 5 455 ha

Das re la tiv  lichte B lâtterdach  der K orkeiche lâsst einen dichten ja 
undurchdringlichen U nterw uehs an S trâu ch ern  aufkomm en, u n te r dessen 
Schutz die jungen K orkeichen allm âhlich aufw achsen. D er ân diesem 
Untervvuchs lebende Sehakal h a lt hâufig  die Ziegen fern  und schützt 
dam it die V erjüngung vor Verbiss. - A ber auch als Schutz fü r den Altbe- 
stand kom m t dem U nterw uchs eine hohe B edeutung zu. Um die Ausbrei- 
tung  von W aldbrânden zu verhindern, hat m an im  W ald von M ekka 
(zwisehen Tabarlca und Beja) üb er 500 ha vom Unteı*wuchs gesaubert. Die 
Folge w aren  schw ere Beshâdigungen fast aller Bâum e an der W etterseite 
(NW ) in G eştalt tiefer, eine schw arze F lüssigkeit ausscheidender Risse 
im S tam m körper und ein allm âhliches A bsterben. D er nach einer Schâlung 
seiner schützenden Rinde beraubte Stam m  ist w ie bereits erw âhnt, etw a
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oinen M onat gegen Hitze, K â lte  und R egenschauer selıı* empfindlich. Ein 
Sirocco oder ein k alter S turm regen  kann das A bsterben zahlreicher 
S tâm m e zufolge haben. Ein d ichter und hoher U nterw ucbs bildet einen 
sehr w irksam en und w ertvollen Schutz in dieser gefâhrlichen Periode, 
dessen Beseitigung daher tro tz der dam it verbundenen V erringerung der 
Feuergefahr einen schw eren Fehler bedeutet. Eine entsprechende V erjün- 
gung der K orkeiche ist ohne den Schutz der S trauchschicht gegen das 
W eidevieh und gegen A tm osphârensc hâden fast unmöglich.

Die Dichte der N aturbestânde wechselt m it dem Standort. Zwischen 
200 - 600 m Seehöhe auf frischen, guten Böden w achsen die besten Bestânde, 
die im D urchschnitt etw a 150 B âum e von 50 cm (Umfang) aufw ârts 
enthalten. A uf den besten S tandorten  steigt diese Zahl auf 537 Stâm me, 
um  auf den schlechtesten auf 22 zu sinken.

V erjüngung :

Die K orkeiche besitzt ein hohes Ausschlagverm ögen, das besonders 
durch  B odenfeuer stim uliert w erden kann. Die durch W aldbrânde zerstörten 
B estânde können auf diese Weise leicht und rasch verjüngt w erden. Da 
die W urzelstöcke oft ihre L ebenskraft noch bew ahren, w enn der Stamm 
durch  F eu er getötet w urde, genügt es meist, die toten Stâm m e zu 
râum en, um  eine m ehr oder w eniger dichte V erjiingung durch 
Stockausschlag zu erhalten. Nach etw a 12 bis 15 Jah ren  kann  die Rinde 
erstm alig geschâlt, etw a 24 Jah re  nach dem. W aldbrand kann der erste 
Reproduktionslcork gewonnen w erden. Das F eu er w ird  auch absichtlich 
zur Förderung der vegetativen V erjüngung als w aldbauliche Hilfsmassnahme 
angew endet. Das AusschlagsvermÖgen der K orkeiche h â lt bis in hohes 
A iter an. Um selbst sehr alte Stöcke noch zum Ausschlag zu bringen, w ird 
nach dem  A bhieb des Baumes m it der A xt Reisig um den Stock gehâuft 
und angeziindet. In den m eisten F âllen  folgt eine dichte vegetative V er
jüngung.

A uch die V erjüngung durch Sameıı ist leicht und reichlich. A ber ein 
gesichertes Gedeihen des Aufschlages erfordert einen m ehr oder weniger 
d ıchten U nterw uchs, ohne dessen Schutz die Keim linge absterben, selbst 
w enn die betreffende F lâche gegen W eidetiere geschützt ist. In diesem 
P u n k t besteht ein w ichtiger U nterschied zu r Q uercus M irbeckii, deren 
V erjüngung auch auf unterw uchsfreien  Flâcheıı gedeiht, w enn n u r die 
W eide ausgeschlossen bleibt. -

Betriebssystem  :

Die E rtragsregelung der K orkeichenw âlder beruh t auf dem Zeitraum , 
d e l 'z ü r  P ro d u k tiö tr eirrer nöuen,' -nutzuııgsfâhigen ■ K orkschicht' von guten 
technischen Eigenschafteri notw endig ist. D ieser liegt zwischen 9 -1 2  Jah-
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ren. M an nim m t gewöhnlich 12 Jah re  als D urchschnitt an. D ieser Zeitraum  
ist als der U m trieb anzuselıen, d.h. als der D urchschnitt der individuel- 
len N utzungsreifealter und der Zeitraum , nach dessen A blauf die K orknut- 
zung w ieder zum gleichen Bestand zurückkehren  soll. Da wie w eiter oben 
erw âhnt, der über 12 Jah re  alte K ork brüchig zu w erden beginnt und in 
seiner technischen Q ualitât soll keine nachw âchst, A nhâufung von Bes- 
t.ânden mit d erart überalternden  K orkrinden geduldet werden.

Um  das S terblichkeitsprozent in frischgeschâlten Bestânden durch 
F eu er und W etterunbilden nicht allzuhoch ansteigen zu lassen, w erden die 
einzelnen B estânde nicht total, sondern n u r zu 1/4 oder 1/3 ih re r Baum- 
zahl geschâlt. D afür k eh rt die Schâlung (bei 11 bis 12 Jah ren ) aller 3 oder 
4 Jah re  in den gleichen Bestand zurück.

D er einzurichtende W ald w ird  zunâchst in eine Anzahl von Gruppen 
oder Blöcken unterte ilt. F ü r jeden Block w erden  dann un ter Berücksich- 
tigung des K orkalters seiner m eisten B âum e die Jah re  der Schâlung 
bestim mt.

Zum  Beispiel:

G ruppe oder Block Schâlpahre
I 1936 — 1940 — 1944
II 1937 — 1941 — 1945
III 1938 — 1942 — 1946
IV 1939 — 1943 — 1947

Je d e r Block w ird  dann in eine Anzahl von B estânden von durchseh- 
n ittlich  etw a 150 - 200 ha Grösse u n terte ilt und fü r jede dieser die Anzahl 
der B âum e mit bestim m tem  A lter der K orkrinde festgestellt.

Zum  B eisp ie l: Schâljahre: 1938 — 1941 — 1946
Block III 5 jâh riger K ork 8844 B âum e
B estand A : 12 jâhriger Kork 9573 B âum e j Gesam tzahl schâlfahiger

17 jâh riger K ork 1982 B âum e j Bâum e: 22706 
23 jâh riger K ork 2307 B âum e

Dem Schâljahr 1938 weı*den dann, um  eine w eitere Ü beralterung  zu 
verm eiden, die drei letzten «Altersklassen» zugeteilt, also 13 800 Bâume. 
D ie zu erw artende E rn te w ird  in Q uintalen (dz) ausgedrückt, wobei .im 
grossen D urchschnitt je Baum  etw a 6,6 kg trockener 12 jâh riger K ork 
geern tet vverden kann. Bei Annahm e von 150 korkerzeugenden B âum en 
je da (eine praktisch  brauchbare D urchschnittsziffer) ergibt sich je Jah r 
und je ha eine E rn te  von 1 Q uintal (=r 1 dz) R eproduktionskork. Eine 
überşchlâgige K alkulation der nachhaltig möglichen K orkern te  ist -also sehr 
leicht.
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Die Regelung von Nutzung, d.h. Z uteilung der B âum e zu den einzelnen 
S châljahren  rich te t sich nach verschiedenen G esichtspunkten, w ie A lter 
des K orkes, A rbeiterverhâltnisse, der allgem einen G eschafts-und Absatzlage, 
N otw endigkeit neben überaltertem  K ork  auch jüngeren auf den M arkt zu 
bringen usw. -

b) D i e  B e w i r t s c h a f t u n g  d e r  i i b r i g e n  E i c h e n w â l d e r :

Neben der K orkeiche, m it der sie lıâufig verm ischt vorkom m t, ist die 
Q uercus lusitanica (M irbeckii) zu erw âhnen, zu der sich zum eist auch die 
Q uercus afares beigesellt. Das H auptverbreitungsgebiet in Tunesien sind 
die num idischen Sandsteine der K hroum irie *). H ier bestockt sie vornehm - 
lich die feuchtkühlen Talklingen, tiefen E inschnitte und die Nordhânge. 
E rst von 700 m Seehöhe aufw ârts w âchst sie auch auf den Südhângen. Die 
B estânde folgen streifenm assig den ^Schluchten, Hânge die der K orkeiche 
tiberlassend. Wo der Boden frischfeucht ist, dringen sie m it Erfolg in den 
K orkeichenw aId ein. Die B estânde sind zum eist alt, der Boden bedeckt mit 
Stockausschlag, den B odenfeuer hervorriefen, und K erm vüchsen, die sie 
verschonten. Die natürliche V erjüngung der Q uercus lusitanica ist leicht. 
N ach wenigen Jah ren  bedeckt den Boden der Holzschlâge ein undurchdring- 
liches D ickicht von Jungw üchsen. Es iıandelt sich um eine Lichtholzart, 
deren V erjüngung im reichsten Ausm asse durch  entsprechende L ichtungen 
im Oberstand ausgelöst wird.

Im  allgem einen sind infolge vielfach m angelnder A bfuhrm öglichkeiten 
die B estânde nicht nutzbar. Aus einigen W aldm assiven w ird  das Holz m it 
D rahtseilbahnen ausgebracht. Das Ausm ass der N utzungen w ird  bisher 
n icht nach dem Zuwachs, sondern nach der N achfrage am M arkt bestim mt, 
von dem B estreben geleitet, den P reis nicht durch U berangebot zu şenken.

Das relativ  rasch gewachsene Holz ist schw erer und dichter als das 
der laubabw erfenden europâischen Eichen. Im  trockenen Z ustand hat es 
ein R aum gew icht von etw a 920 kg. H ervorzuheben ist seine besondere 
W iderstandskraft gegen Fâulnis und  dam it seine Eignung fü r E rdbauten  
und  zur H erstellung von Eisenbahnsclıw ellen. Seine hohe Biegefestigkeit 
eignet es w eiterhin  fü r den B rückenbau. A uch als Fassdaubenholz findet 
es hâufig V erw endung, w enn seine B earbeitung schw er ist. Nachteilig ist 
seine Neigung zum W erfen und Reissen. Seine Eigenschaften hângen 
übrigens in hohem  Masse vom S tandort ab. In  niedrigen Seehöhen ünd auf 
w arm en S tandorten  gewachsenes Holz ist h â r te r  und eher zum W erfen 
und  Reissen geneigt als solches von N ordhângen, Hochlagen und frischen, 
tiefgründigen Böden. Das erstere eignet sich fü r Eisenbahnschwellen,

*) Die besten  B estânde sowohl w as B estanresd ich te w ie H olzquâlitat und  
günstige T ransportlage b e trifft sind jene von El Feja.
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Piiotierungen, W asser- und B rückenbau, das letztere fü r Fassdauben, P arke tt- 
böden und dergi. Da aber auf den üblichen grossen Holzschlâgen von 10 000 
fm und m ehr, Holz verschiedener Lagen und Eigenschaften zusam m enkom m t 
u n d  vervvendet w ird, gehen die den natürlichen  Eigenschaften dieses 
Eichenholzes zugesehriebenen M ângel m indestens im geleichen M asse auch 
auf organisatorische U nzulânglichkeiten bei der Exploitation zurück.

Als N ebennutzung gew âhrt die Eiche eine H o l z k o h l e  m ittlerer 
Beschaffenheit, die durch Verm ischung m it der Holzkohle von Beihölzern 
w ie Phillaria, wildeı* Olbaum u.a. verbessert w erden  kann.

Die S t e i n e i c h e  (Q uercus ilex) bedeckt oft in V erm ischung mit 
der A leppokiefer die K alkgebirge südlich der M edjerda. M eist ist sie von 
buschartiger Beschaffenheit und n u r in den Gebirgen von Q uergla und 
B argou sind B âum e grösserer Dim ensionen zu finden. Das Holz ist schwer, 
h a r t und unterlieg t leicht dem Schwinden, W erfen und  Reissen. Es kann 
fü r dieselben Zwecke verw endet w erden wie jener der Q. lusitanica und 
w ird  von den Eingeborenen als W erk- und G erâteholz benutzt. Die Rinde 
ist ausgezeichneter Gerbrohstoff.

D ie K e r m e s e i c h e  (Q. coccifera) ersetzt die Steineiche auf den 
Sandsteinböden N ordtunesien. A uf den D ünen der N ordküste binde t sie in 
V erm ischung m it W acholder und Pistacia lentiscus den Sand. Die vvichtigsten 
Vorkom m en sind in den D iinengebieten von Tabarka, im Gebirgsmassiv 
von Mogod, in der Um gebung von Bizerta, in Porto F arina  und  in den 
G ebirgen des Cap Bon. Im  allgemeinen von buschartiger V erfassung zeigen 
doch die baum artigen B estânde von Ain, Sebâa im D ünengebiet von Ta- 
barke wes W uchses die K erm eseiche u n te r U m stânden fâhig ist. Das llolz 
ist hart, schw er und hat die gleichen F ehler w ie jenes der Steineiche. Als 
"VVerk- und W agnerholz ist es sehr geschâtzt. Seine Holzkohle ist von guter 
B eschaffenheit. Die Rinde, besonders jene der W urzeln, ist sehr gerb- 
stoffhaltig und im Handel un ter dem Namen «garouille» geschâtzt. -

c) N u t z u n g  u n d  B e w i r t s c h a f  t u n g  d e r  W â l d e r  
d e r  A l e p p o k i e f e r .

Die A leppokiefer bedeckt die K alkgebirge im Süden der M edjerda, 
vom M eeresniveau bis zum Gipfel des D jebel Chambi (1500 m ). Die 
w aldbauliche B ehandlung der alten, durch zahlreiche B rânde und  ungere- 
gelte N utzungen herabgebrachten  A ltbestânde beschrânken  sich gegen- 
w ârtig  auf ih re Erhaltung, soweit sie als Schutz fü r nachw achsende Jung- 
bestânde notw endig sind, auf D urchforstungen, sow eit es der L ichtbedarf 
d er le tzteren  erfordert und auf N utzungen fü r D eckung des Lokalbedarfes, 
sow eit sie als Schutz nicht m ehr gebraucht wer.den— Das.. Hol? dieser 
A ltbestâîıde ist von schlechter Beschaffenheit. Jene norm al gew achsenen
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ım d nicht m isshandelten B estânde können eingeführtes Nadelholz fü r 
T ieschlerei und Zim m erei ersetzen. D erzeit w ird  das Holz von den E uropâern  
n u r  fü r Eisenbahnschwellen, G rubenstem pel und K isten benutzt. Die 
Eingeborenen verw enden es zum H âuserbau, als W erkholz, die Rinde als 
Gerbstoff. D er Teer w ird ebenfalls sehr geschâtzt.

d) N u t z u n g  u n d  B e h a n d l u n g  d e r  B e s t â n d e  v e r -  
s c h i e d e n e r  a n d e r e r  H o l z a r t e n .  Die S e e s t r a n d l c i e f e r  
( (P inus m aritim a) kom m t n u r in den Gebirgen zwischen T abarke und der 
algerischen G renze vor. Von B rânden  haufig heim gesucht, bestehen die 
B estânde zum eist aus nicht erntereifen  Jungw üchsen, die vom F euer 
vershont blieben. Das Holz w ird fü r Piloten, Telegraphensâulen, K isten- 
b re tte r, F âsser fü r trockenes S tückgut und dergi. verw endet.

D er w i l d e  O l b a u m  (Olea europaea) kom m t sowohI im K üsten- 
gebiet w ie im Gebirgsland der M itte und auf den Hocbebenen vor und 
w ird  in den Oasen des Südens kultiv iert. E r erı-eicht als W ildling zum eist 
n u r  m ittlere Grösse, obzwar B âum e von 3 - 4 m und 1 0 -12  m Höhe auf 
fruch tbaren  Ebenen oder entlang der F lussufer nicht selten sind. Das 
m âchtig entw ickelte W urzelw erk gestattet eine Besiedlung auch sehr arm er 
un d  troekener Standorte. K alkböden weı*den hâufig, Sandböden selten 
bestockt. D er Zuw achs ist langsam, die Lebensdauer sehr hoch. Die Ver- 
jüngung durch  Stockausschlag ist leicht. Das harte , dichte, sehr schw ere 
und gleichmâssig gewachsene Holz karnı fü r K unsttischlerei, E inlegearbeiteıı 
u n d  D rechslerei V erw endung finden und gibt ausgezeichnetes B renm ateriale 
u n d  Holzkohle. Die B estânde des w ilden Ölbaum es können wohl als 
A usschlagw ald fü r Brennholz und  H olzkohlenerzeugung bew irtschaftet 
w erden, ih re V eredelung ist aber allgem einw irtschaftlich vorteilhafter.

Tunesien *) hat drei grosse O l i v e n k u l t u r g e b i e t e :  das nördliche 
G ebiet und die Hochebene, das Sahelgebiet m it den zentralen D istrik ten  
und  das südliche Gebiet. Die nördliche Zone m it den Hochebenen (Beja, 
B izerta, Tabarka, Souk el A rba, Tunis, Zughonon, Grombalia, Teboursouk, 
El Kef, M aktar und Medjej el Bab) zâh lt etw a 4 Mili. Ölbâum e. Die 
N iederschlâge schw anken zwischen 400 - 540 mm. Die K u ltu r ist leichter 
als in den übrigen Gebieten. Die Pflanzungen bestehen aus 50 bis 80 
jahrigen B âum en m it einer Pflanzungsdichte je ha von 100 bis 300 B âum en 
die in  den Hochebenen auf 630 B âum e anw achsen kann. Die K ultu ren  des 
eigentlichen Sahelgebietes beginnen an der K üste, erreichen eine B reite von 
60 km  und erstrecken sich fast 90 km  w eit ins Innere. Das T errain  ist wellig 
und  kleine Ham adas (Felsenhügel) sind charakteristieh. Die Niederschlags- 
ınenge sehw ankt zwischen 300-340 mm. Die Pflanzungsdichte erreicht in eini-

*) V erg i. 'H e n ry  BENA: Revue In tern a tio n al d ' A gricu ltu re (Rom) 1940.



DİE WALDWİRTSCHAFT TUNESİENS 29

gen G ebieten bis 100 B âum e je ha. H ier w urden  gelungene V ersuche mit 
S tauanlagen durchgeführt. Im  Z entrum  (K airouan und Thala) sinken die 
N iederschlâge auf 290 mm. Seit 1882 hat h ier die E ntw icklung der Pflanzun- 
gen einen bem erkensw erten  A ufschw ung genommen. Das südliche Gebiet 
um fasst die D istrik te um Sfax m it einigen Olivenoasen bei Gafsa, M aknassy, 
Gabes, M atm ata und Tathouine. B edeutende W âlder sind auch bei Zatzis 
und  D ejerba. Die Zahl der B âum e schw ankt als Folge der unregelm âssigeıı 
N iederschlâge und des grösseren W urzelraum anspruches w âh ren d  der 
T rockenjahre zwisehen 16 und 20 je ha. Vor der Besetzung durch F rank- 
reich standen  hier auf einer F lâche von 18 000 ha 360 000 Ölbâum e. In- 
zw ischen ist die Zahl auf 7 M illionen B âum e auf einer F lâche von 450 000 
ha herangew achsen. D am it ist viel A rbeitsgelegenheit geschaffen \vorden, 
da die O livenkultur nicht durch die M aschine verd râng t w erden kann.

Eine G esam tübersicht üb er die O livenkultur verm ittelt nachtehende 
Tabelle:

Zahl der B âum e in:
G ebiet 1882 1934 1938
N orden 2 400 000 4 119 000 4 200 000
Sahel und M itte 4 500 000 7 062 000 7 200 000
Süden 1 240 000 5 975 000 7 600 000

D er im übrigen rech t schw ankende D urchschnittsertrag  der im Jah re  
1838 etw a 19 M illionen B âum e O livenkultur stellt Tunesien an die d ritte  
Stelle der O livenausfuhrlânder.

F rü h e r w urde ein qualitativ  m inderw ertiges Öl in prim itiven Steinm üh- 
len gewonnen. G egenw ârtig  bestehen mit m odernsten M aschinen ausgerüs- 
te te  Ölm ühlen, deren P roduk te  qualitativ  einw andfrei sind. A uch die In 
dustrie der Nebenerzeugnisse ist technisch und organisatorisch vervoll- 
kom m net worden. Zahlreiche Fabriken  gew innen Öl aus Ö ltrestern  ergânzt 
durch  R affinerien und Seifenfabriken. Alles was aus des Olive gewonnen 
w erden  kann, w ird  so im Lande selbst erzeugt. Selbst die zum Ö lexport 
benötigten Spezialgefâsse und  B ehâlter weı*den in Tunesien fabıûziert. E tw a 
die H âlfte der Bevölkerung Tunesiens lebt von der Ö hvirtschaft.

D ie G u m m i a k a z i e n  (Acacia tortilis) bilden heu te  noch in der 
Region von B led Thalha zwischen Gafsa und M ahres R estbestânde einer 
ehemals w ohl w eit ausgedehnten W aldparklandschaft des nördlichten 
Vorkom m ens dieser tropischen H olzart *)• Von N a tu r aus sind diese Be-

*) L a v a u d e n  verm utet, dass einst die ganze L andschaft zvvischen Gabes 
und Gafsa eine A kaziensavanne w aı\ V ielleicht lasst sich die Am vesen- 
heit d ieser tropisch afrikanischeıı H olzart in einer G egend d era rt lıoher 
B reite  du rch  den  Schutz vor den N ordw inden erk laren , den die vor- 
gelegte G ebirgskette  des Bon Iiodna gew ahrt. -
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stânde infolge der trockenheitsbedingten W urzelkonkurrenz sehr râum dig. 
D ie W urzeln breiten  sich in einem U m kreis von bis zu 40 m und m ehr aus 
und  haben noch in einer Tiefe von 8 m D aum enstârke. Es stehen also n u r 
etw a 4 -2 5  B âum e je ha. D er S tam m abstand betrâg t etw a 20 - 25 m. Dieser 
norm ale S tandraum  in den W aldsteppen ist aber durch  ungeregelte N ut
zungen, bis zum  gelegentlichen V orkom m en einzelner B âum e ja grössten- 
teils bis zu r baum losen W üstensteppe, geândert w orden. Es entstand die 
w iederholt angeführte «Zone pseudodesertique». Die W âlder von Bled 
Thalha w aren  nach L a v a u d e n  im A ltertum  der letzte Z ufluchtsort 
nordafrikanischer E lefanten (P linius). Noch M itte des vergangenen Jah r- 
hundertes bestand h ier ein heute ausgetrockneter See m it einem Flüsschen. 
- D er Boden zw ischen den vereinzelteıı B aum en ist von Zizyphus lotus und 
R hus oxyacantha spârlich bestaııden. Das schöne zu K unsttischlerei und 
D rechslerei geeignete Holz der Akazıe ist dicht, h a r t und schw er. D er W uchs 
is t langsam. Zu einem Durchmesseı* von 40 cm w erden 120 - 130 Jahre , von 
90 cm über 300 Jah re  gebraucht. Das Ziel der W irtschaft muss strik teste 
E rhaltung  dieses interessanten R eliktes tropischer K lim averhâltnisse sein.

Die re la tiv  seltenen, in feuchtfrischen T âlern  vorkom m enden Esche, 
Ulme, Pappel und E rle haben wohl lokale Bedeutung, w erden  aber w aldbau- 
lich nicht bew irtschaftet.

e) A u f f o r s t u n g s w e s e n .

Z u den w ichtigsten A rbeiten  der L andesku ltu r m it w aldbaulichen 
M itteln  gehören die Befestigungen und A ufforstungen der D ü n e n in Süd- 
tunesien  und  im K üstengebiet.

Im  S ü d e n  d e s  L a n d e s  en tsteh t die G efahr der W anderdüneıı 
du rch  W indtransport des Sandes aus der Sahara oder den U fern der Schotts 
sowie durch M obilisierung des Bodens im Gefolge von V ieh tritt in s ta rk  
bew eideten  Gebieten. Gegen die W üstensanddünen w erden  einige H undert 
M eter vor der Oase schrâg zur W indrichtuııg, Palissaden aus Palm w edeln 
angelegt, die die herangebrachten Sandteilchen teils vor der H ürde zum 
A nhaufen  bringen, teils in der R ichtung der Palissade ablenken und in der 
W üste sich verlieren  lassen. Die angehaufte Sanddüne w ird  bepflanzt und 
dadurch  befestigt. D er V ersandung durch  Bodenm obilisierung im Gefolge 
der V iehw eide tr it t  m an m it Weideveı*boten entgegen. D er so geschützte 
Boden bedeckt sich nach den ersten  Regenfallen m it einer leichten Vege- 
tation, deren B efestigungsw irkung durch A nplanzung gesteigert w ird.

Die D ünenbefestigungsarbeiten w urden  im Jah re  1888 bei der Oase 
N efta aufgenom m en und  in einer Reihe w eiterer Oasen fortgesetzt. Die 
erste Etappe der diesbezüglichen A rbeiten  der Forstverw altung  w ar 1931 
abgeschlossen. Die w ichtigsten D ünen w aren  befestigt. Indessen ist dies
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Program m  dam it noch nicht abgeschlossen. Z u r S icherung der aus den 
Oasen fliessenden Quellen w urden ausserhalb der Oasen in  einer B reite 
von m ehreren  K ilom etern w eitere Schutzarbeiten in Angriff genommen, 
um  die Böschungen der befestigten D ünen und das flâche Land dieser 
Schutzzonen vor w eiteren  Zerstöruııgen zu bew ahren. Eine stândige Uber- 
w achung und  sofortige Ausbesserung von E inbruchstellen, eine K ontrolle 
des W eideverbotes erha.lt und konsolidiert die Schutzarbeiten.

In  N o r d t u n e s i e n  handelt es sich um einen Kam pf gegen die Ver- 
w ehung durch  K üstensand, un terstü tz t durch die Folgen überm âssiger 
V iehw eide und  unbesonnener U rbarm achung. D ie F orstverw altung  hat be
sonders in  B iserta, T abarka und M ekna sowie auf der Halbinsel von K ap 
Bone bemerkensweı*te B efestigungsarbeiten ausgeführt. Dabei w urde nach 
dem berühm ten  in der Gascogne erprobten V erfahren vorgegangen. Nach 
A ufbau von künstlichen V erteidigungsdünen w u rd en  deren Böschungen 
zunâchst m it Sandrohr befestigt, dann je nach der Bodenbeschaffenheit mit 
verschiedenen H olzarten aufgeforstet. Die Befestigung der D ünen von 
B i s e r t a  w urde zum Schutze der W asserversorgung der S tadt und versch- 
iedener m ilitârischer B auten im Jah re  1905 in Angriff genommen. Die 
vom M eer herangeführten  Sandm assen w urden  durch  eine künstliche, im 
Anschluss an eine 10 m hohe Holzpallisade entstandene K üstendüne auf- 
gehalten. Im  Inneren  w urden  in E ntfernungen von 1500 m zwei w eitere 
paralelle Pallisaden senkrecht zur R ichtung der vorherrschenden W inde 
errichtet. Die Böschungen dieser Dünen w urden  zunâchst m it Sandrohr 
befestigt und  schliesslich aufgeforstet. A uf K alkböden brachte man Aleppo- 
k iefer und Pinien, auf tonhaltigen Böden Seestrandkiefer, in den Niede- 
rungen Z itterpappeln und Eukalypten, auf Tuffstein- und Puddingsteinbö- 
den Q uercus ilex, auf die K üstendüne Tam arix articulata , auf die übrigen 
S tandorte Acacia cyanophylla, Cyclopii lophanta und eburnea sowiie Te- 
tan ia raetam  und G inster ein. Nach 25 Jah ren  w ar die nördliche Dünen- 
zone endgültig auf 4 km  Lânge befestigt. An den übrigen Teilen der K üste 
bildete das der V iehw eide entzogene B uschw erk  stellenw eise in Geştalt 
einer dichten Macchie ein w irksam es H indernis gegen das V ordringen 
des Sandes. E tw a 800 ha w aren  aufgeforstet und zum  Teil m it w üchsigen 
B estânden bedeckt. Nach w eiteren 20 Jah ren  w ollte m an eine gleich grosse 
F lâche aufgeforstet haben. Zu diesen S ieherungsarbeiten gehört auch die 
Um siedlung der eingeborenen B evölkerung aus einigen Gebieten um  die An- 
pflanzungen vor den Z erstörungen von V iehw eide zu schützen.

D ie D ünen von T a b a r k a  bildeıı zw ei deutlich verschiedene Massive, 
ein nördliches und ein südliches. Die V erbauung dieser Gebiete zum  Schutz 
der B ahnstrecke M ateur - T abarka w urde 1913 in A ngriff genommen. Auch 
hier begannen die A rbeiten  zunâchst m it der E rrieh tung  künstlicher Dünen.
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Die D ünensande sind zum grösseren Teil kalkhaltig, zum geringeren stark  
lcieselhaltig. Die A ufforstung der letzteren erw ies sich auch m it der genüg- 
sam en A leppokiefer als sehr schwierig; n u r in feuchten N iederungen haben 
Pappelsetzlinge gute R esultate ergeben. A uch Schilfrohr, Raetam  und Gins- 
te r  w urden  m it Erfolg eingebracht. Nach etw a 15 Jah ren  w ar die Eisenbahn 
praktisch  gesichert, Um aber die U ııterhaltskosten zu reduzieren, w urden 
die noch nackten Sandflâchen m it eineı* lebenden Pflanzendecke befestigt.

Die D ünen von K a p  B ö n e  sind jenen von B izerta und T abarka 
iihnlich. Eine von ihnen ist 22 km lang und 2 - 6  km bre it und erstreck t 
sich über die ganze B reite des Kaps (7500 ha). Ih r sehr feinkörniger Sand 
schreite t jâh rlich  6 -8  m voran und bedeckt ausgedehnte K ulturflâchen. 
U nbedacht angelegte Buschfeuer und U rbarm achung erschw eren die Lage. 
Im Jah re  1929 w urde mit den B efestigungsarbeiten begonnen. Da das K ap 
Böne durch  seine Lage sehr heftigen W inden aus oft entgegengesetzten 
R ichtungen ausgesetzt iist, m usste die Sandebene auch durch allerlei Zwisch- 
enhürden  in F âcher eingeteilt w erden, um neben den eigentlichen H aupt- 
dünen  noch sekundâre D ünen zu bilden. Das Gleichgewichtsprofil dieser 
S ekundârdünen  w ar oft schon in 2 - 3 W ochen erreicht. D er Sand w urde 
durch  eine Decke aus Zweigen und B lâ tte rn  zusam m engehalten. Dazwisch- 
en w urden  in breiten  S treifen G râser, Gemüse und grasartige raschw üch- 
sige Pflanzen m it Kriechvvurzeln und kriechenden Stielen gesetzt, deren 
lebender Teppich die Festigung der Sanddecke übernim m t. Wo jede Bewe- 
gung des Sandes aufgehört hat, w erden Seestrandkiefern, A leppokiefern, 
P inien, Akazien (cyanophylla und cyclopis), K asuarinen, Eukalypten, Par- 
kinsonien und Tam arisken angepflanzt, -
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