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JOURNAL 42 
Namibia Wissenschaftliche Gesellschaft/Namibia Scientific Society 

• Windhoek, Namibia; 1990 

PETER.-BREUNlG 

Temperaturen und NiederschHige im Hohen Brandberg 
Zur bkologischen Gunstsituation eines Hochgebirges am Ostrand der Zentralen Namib-Wiiste 

(5 Abbildungen, 2 Tabellen, 3 Fotos) 

Zusammenfassung 
Mehrjahrige Wetterbeobachtungen in einem Hochgebirge am Ostrand der Zentra-
len Namib werden zusammengefal3t und als wichtige GrbBe eines im Verhaltnis zur 
umgebenden Wiiste bkologisch begiinstigten Systems diskutierL Die Gunstsitua-
tion wird als Argument fiir die archaologisch belegte Intensitat in der Nutzung als 
prahistorischer Siedlungsraum verwendeL 

1. Einleitung 

Langerfristige Wetterbeobachtungen sind in der Zentralen Namib nur an wenigen 
Stellen durchgeftihrt warden. Die meisten Gebiete lassen sich daher lediglich in die 
gro/3raumig erfa/3ten Klimazonen einordnen, wobei lokale Besonderheiten zwangs-
Jaufig unberticksichtigt bleiben. Hiervon betroffen ist auch das Gebirgsmassiv des 
Brandberges mit den hochsten Erhebungen im stidwestlichen Afrika (Lage siehe 
Abb. 5). 
Das etwa 750 km2 bedeckende Gebirge liegt am Ostrand der Zentralen Namib, etwa 
zwischen 21° und 21° 15' stidl. Breite und 14° 25' bis 14° 40' ostl. Liinge. Vom Brand-
berg bis zur 80 km entfernten Atlantikktiste erstreckt sich die vom Norden der Repu-
blik Stidafrika bis in den Si.iden Angolas ki.istenparallel verlaufende Namib-Wi.iste. 
lm zentralen Bereich ist sie hauptsachlich van kiesigen, di.inenlosen Flachen und 
Schuttfeldern gepragt. 
Charakteristikum der Namib ist das Auftreten van Nebel, der infolge der Kondensie-
rung feuchtwarmer Meeresluft i.iber dem Benguelastrom entsteht, regelma/3ig die kti-
stennahe Namib bedeckt und zeitweise die gesamte Wiiste bis an den Fu/3 des Brand-
berges durchquert. Ober Jahre bin ist dies oft die einzige Feuchtigkeitsquelle, der sich 
Tiere und Pflanzen angepa/3t haben, und die der Namib die Bezeichnung ,Nebel-
wuste" verlieh. Der Brandberg liegt im Bereich der Wiistensteppe, die vom Nebel nur 
noch sporadisch gestreift wird und Feuchtigkeit in Form relativ regelma/3iger Nieder-
scbHtge erhalt (BESLER 1972). 
Ober die klimatischen Verhaltnisse in dem Hochgebirge gibt es wenige und teilweise 
recht widerspriichliche Angaben. Zum Beispiel schwanken die Werte fur den jahrli-
cben Niederschlag im Brandberg oder in der Zone, der er angehort, zwischen 
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100-200 mm (VAN DER MERWE 1983: Karte 10), 50-100 mm (LESER 1982: Abb. 
19:88), weniger als 30 mm (ZELLE 1957) oder 15-20 mm (VIERECK 1968:7). 

Der Brandberg weist einen ungewohnlichen Reichtum an Spuren prahistorischer Be-
siedlung auf. Mit Hinblick auf die nahezu 50 000 Darstellungen umfassende und auf 
1 000 Fundstellen verteilte Felsbildkunst kann geradezu von einem Zentrum prahisto-
rischer Kunst im stidlichen Afrika gesprochen werden. Auch archaologische Boden-
funde treten im Vergleich mit dem weitraumigen Umfeld in hoher Dichte auf. Hier-
aus lafit sich auf eine giinstige Bewohnbarkeit des Brandberges schliefien; und es ist 
anzunehmen, daB sie durch ein vorteilhaftes Zusammentreffen verschiedener okolo-
gischer Faktoren bestimmt wurde. 

Ein Faktor diirften die klimatischen Bedingungen im Bereich des Gebirges sein. 
Auch wenn das Namibklima in der Geschichte der Wiiste gewissen Schwankungen 
unterworfen war, so lassen sich doch bei seinen nach geologischen Indizien offenbar · 
our zwischen extrem arid und semi-arid pendelnden Zustanden (WARD et al. 1983,t 
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hierzu auch COETZEE 1978; LANCASTER 1984; RUST et al. 1984; VAN:ZINDEREN 
BAKKER 1984 - jeweils rnit weiterfiihrenden Hinweisen) zurnindest ftir das Holozan 
vorsichtige Ruckschliisse aus den gegenwartigen Verhaltnissen ziehen, von denen i·rn 
folgenden einige Aspekte zu behandeln sind. 

Neben eigenen Beobachtungen, gesarnrnelt irn Verlatife von archaologischen Gra-
bungsarbeiten 1984, 1986 und 1987, handelt es sich insbesondere urn Niederschlags-
und Ternperaturrnessungen, die H . PAGER an insgesarnt I 354 Tagen zwischen Okto-
ber 1977 und Mai 1985 durchfiihrte. H . PAGER hat sich irn genannten Zeitraurn irn 
Brandberg aufgehalten, urn irn Rahrnen eines von der Deutschen Forschungsgen1ein-
schaft getragenen und vorn Institut ftir Ur- und Friihgeschichte der Universitat Koln 
geleiteten Projektes die Felsbildkunst des Gebirges zu dokurnentieren (PAGER 1980). 
Die dabei erforderliche Beweglichkeit gestattete nicht die Einrichtung einer festen 
Wetterstation. Vielrnehr wechselten die Mel3stellen ihren Standort in einern von Was-
serverftigbarkeit und arbeitstechnischen Erfordernissen diktierten Rhythrnus uber 
den gesarnten Bereich des Brandbergrnassivs. 
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Abb. I. Minimum, Maximumtemperaturen (Monatsmittel) und Niederschlage im Hohen Brandberg/ Namibia im Zeitraum vom Oktober 1977 bis 
Mai 1985 (nach Messungen von H . PAGER- Tagebucheintragungen). Bei den Temperilturen sind die Zeitraume, aus denen keine-Messungen vorliegen, 
gestrichelt, dargestellt. Das Balkendiagramm gibt die Niederschlage wieder. 
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2. Temperaturen 
Qie gemessenen Tagestemperaturen sind im tvJonatsmittel vereint und zusammen mit 
cb monatlichen NiederschHigen in Abb. 1 graphisch dargestellt. Der aus alien Jah-

errechnete Durchschnitt ist in Abb. 2 wiedergegeben. In den Sommermonaten 
Oclember, Januar und Februar liegen demzufolge die hochsten Temperaturen vor. Es 

tiber 30° C Tagesmaximum und Mindesttemperaturen zwischen 17° C und 
20° C erreicht. Die hochste Temperatur wurde in der Karoab-Schlucht mit 43 o C ge-
messen (am 21. 11. 1982). Es handelt sich aber urn einen ungewohnlich hohen Einzel-
wert. Von Marz an sinken die Werte rasch und liegen im Juni bei maximal 22,5° C 
und minimal 12,5° C. Von Juli an steigen die Temperaturen allmahlich wieder. Es 
gibt im Hohen Brandberg offensichtlich keinen oder nur auf3erst selten Frost, denn 
die absolut tiefste Temperatur betrug noch 2° C (am 28. 8. 1981 in der Numas-
Schlucht). Auch hierbei handelt es sich urn einen Einzelwert, denn Mindesttempera-
turen unter 10° C sind in den Wintermonaten nicht allzu haufig. 

Brandberg 

Gobabeb 

Temperatur Niederschlag -I CJ 
•uU D 

"C/mm 

40 

30 

20 

10 

Abb. 2. Minimum-, Maximumtemperaturen und Niederschlagt: im Hohen Brandberg/ Namibia, OurL·h-
schnitt aus den Monatsmitteln vom Oktober 1977 bis Mai 1985. Als Vergleich filr die offene WUste sind 
die Werte aus Gobabeb (SEELY UND STUART 1976) dargestellt. 
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Abb. 3. Temperaturverlauf in der RiesenhOhle (Amis 10), Amis-Schlucht, Brandberg, vom 1.11.1984 bis 
12.11.1984. (Mellstelle: im hinteren Bereich des etwa 6 m tiefen Felsschutzdaches, ganztagig im Schatten). 
Im Vergleich dazu Tagesmaximum- und Tagesminimumwerte im Freiland (Umuab-Schlucht) gemesssen. 

Die zugrunde liegenden Werte sind auf freier FHiche und in etwa 2 m Hohe tiber dem 
Boden (im Schatten) ermittelt worden. Unter den grof3eren Felsschutzdachern, die 
aufgrund der Felsmalereien und der archaologischen Bodenfunde durchweg als pra-
historische Aufenthaltsstatte bezeichnet werden konnen, liegen mikroklimatische Be-
sonderheiten vor, die ftir die Wahl als Aufenthaltsort sicher mitbestimmend waren. 
Und zwar herrscht hier im Hinblick auf die Temperaturen eine auffallige Ausgegli-
chenheit zwischen Tages- und Nachtwerten. Im Verlauf von Ausgrabungsarbeiten 
wurden im November 1984 in der Riesenhohle, einem etwa 6 m tiefen Felsschutzdach 
im stidlichen Teil des Gebirges, maximale Unterschiede von nur 4° C gemessen (Abb. 
3). Es wurde nachts nicht kalter als 22° C und tagstiber nicht warmer als 26° C. Die 
entsprechenden Werte fOr die Messungen auf freier Flache vor den Abris ergeben im 
gleichen Zeitraum (November 1984, gemessen in der Umuab-Schlucht) Mittelwerte 
von 20,5° C Minimum und 34° C Maximum bzw. etwa 18° C Minimum und 30° C 
Maximum im langjahrigen Monatsmittel (Abb. 2). Die Temperaturdifferenzen sind 
also etwa dreimal so grof3. Aber selbst hier liegen die Extremwerte nicht so weit aus-
einander wie in der offenen Wtiste. In der am unteren Kuiseb, etwa 60 km von der 
Atlantikktiste entfernt und mitten in der Namib gelegenen Forschungsstation Goba-
beb beispielsweise betragen die Monatsmittel ftir November im Zeitraum 1976-1981 
31,2° C Maximum und 11,8° C Minimum (LANCASTER et al. 1984: Thb. 8 und 
9:32f.) bzw. 30,7° C und 12,3° C ftir den Zeitraum 1962 - 1972 (SEELY und STUART 
1976:7), was fast der 5fachen Differenz der Riesenhohle und der 1,6fachen Differenz 
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lan&iahrigen Monatsmittel aul3erhalb der Abris im Brandberg entspricht. LAN-
t ASTU et al. (l984:10f.) geben auch den Temperaturverlauf bei anderen Mel3stellen 
Mt ckt weiteren Umgebung der Forschungsstation an. So fern es sich nicht urn Mel3-

' Mdkn an der 'Kiiste, wie z.B. Pelican Point, handelt, weisen sie sehr ahnliche Werte 
i.(. Glciches gilt mit 33,1 o C und 15,5° C (gemittelt a us neun Jahren) ungefahr fiir 

Ostlich des Brandbergs gelegene Minendorf Uis (WALTER und BRECKLE 
:270). Wahrend die Maximalwerte im Mittel noch recht eng beisammen liegen, 

wdl sich in Gobabeb vielleicht bereits hitzemildernde Einfliisse des Atlantiks be-
merkbar machen, sind im Brandberg die Minimumtemperaturen gegeniiber der offe-
ncn Wuste auffallig angehoben. 
Die Ursache des ausgeglichenen Temperaturverlaufs im Gebirge liegt bekanntlich in 
der hohcn Warmespeicherfahigkeit von Gestein. Durch die Masse der weitgehend 
unbedeckten Felsflachen kommt dieser Effekt ganz besonders zum Tragen. Tagsiiber 
wird dcr Granit aufgeheizt, und nachts baut die Abstrahlung eine den Berg vor Kalte 
.chUtzende Warmehiille auf, die erst in den friihen Morgenstunden an Wirkung ver-
Liert. Besonders effektiv ist der Temperaturausgleich bei den Felsschutzdachern, die 
nkht dauernd, sondern meist our einer kurzfristigen direkten Sonneneinstrahlung 

sind. Temperaturmessungen mit 0,1 o C Genauigkeit in verschiedenen Ab-
tanden vor einer von der Nachmittagssonne bestrahlten Abriwand haben gezeigt, 

da6 den ganzen Abend und selbst noch weit nach Mitternacht ein Temperaturgefalle 
von 3 - 4 o C zwischen dem Abri und dem davorliegenden, freien Gelande besteht. . 
Die kiihlen Nachttemperaturen im Freien werden also im Bereich der giinstig gelege-
nen Felsschutzdacher spiirbar gemildert. 
Damit boten sich den prahistorischen Bewohnern des Hohen Brandberges offen-
sichtlich klimatisch angenehmere Verhaltnisse als in der umgebenden Wiiste. Dies be-
trifft bereits allein die Temperaturabnahme des bei zunehmender Hohe und trocke-
ner Luft wirksamen Warmeriickgangs. Da die Gipfelbereiche des Gebirges durch-
schnittlich I 500 m iiber der Namib liegen, diirfte mit merklichen Unterschieden zu 
rechnen sein. Im Verlaufe der Grabungen im September und Oktober 1987 wurden 
die Temperaturen im Gebirge und an einigen Tagen im Basiscamp am Bergful3 gemes-
sen. Wahrend die Gipfeltemperaturen in ihrem Tagesverlauf 25° C kaum iiberschrit-
Len und meistens bei 20-25° C Maximum lagen, wurden in der Ebene am spaten 
Nachmittag bis 33° C erreicht. Der Hohenunterschied bewirkte also eine beachtliche 
Temperaturdepression von mindestens 10° C. . 
Erwahnenswert ist sicher auch der Schutz vor der Sonne, den der Brandberg reichlich 
bietet, wohingegen in der umgebenden Wiiste our sporadisch und in vielen Gebieten 
gar kein Schatten zu finden ist. 

3. Niederscbliige 

Niederschlage fallen.im Brandberg hauptsachlich in den Sommermonaten Januar bis 
Marz (Abb. 1). lm Jahresmittel sind es zwischen 15 und 20 mm pro Monat (Abb. 2). 
Die Niederschlage nehmen im April und Mai erheblich ab und setzen im November 
und Dezember mit der ,kleinen Regenzeit" zaghaft ein. Die Herkunft der Sommer-
niederschlage im mittleren Teil Namibias wird mit dem im Sommer iiber der Kalahari 
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Abb. 4. Jahrliche Niederschlagsrnengen "irn Hohen Brandberg/ Narnibia von 1978 bis 1985 (nach Messun-
gen von H. PAGER. Tagebucheintragungen). 

aufgebauten Hitzetief in Verbindung gebracht, das feuchte Luftmassen aus dem 
aquatoria1en Raum ansaugt (HOSER, in BLOMEL et al. 1979:56f.). Vollig nieder-
sch1agsfrei war im Beobachtungszeitraum nur der August. Der September kann auch 
a1s trockener Monat bezeichnet werden. Im gesamten Beobachtungszeitraum fie1en 
nur wahrend der Grabungen 1987 einige Millimeter Regen. Bemerkenswerterweise 
gibt es auch in den Wintermonaten Juni und Ju1i ge1egentlich Niedersch1age, dies so-
gar in der Grofienordnung der Sommerregenmenge. Sie sind aber norma1erweise 
nicht mit der g1eichen Rege1mafiigkeit zu erwarten und vermutlich auf die ungew6hn-
1ich weit nach Norden ausgreifende kap1andische Winterregenzone zurtickzuftihren, 
von der Sturmaus1aufer meist nur den Stiden Namibias erreichen (LESER 1982:86f.). 
Eines der k1imatischen Kennzeichen der stidwestafrikanischen Trockengebiete ist die 
von Ost nach West zunehmende Unrege1mafiigkeit, mit der Niedersch1age fallen. Der 
Brandberg gehort aufgrund seiner ktistennahen Lage in die Zone sehr hoher Variabi-
1itat (VAN DER MERWE 1983: Karte 12). Die Niedersch1agsmessungen von 1978 bis 
1985 bestatigen dies. Die ersten vier Jahre sind sehr trocken gewesen. Von etwa 
60 mm jahrlich zu Beginn der Messungen sinken die Werte auf Null: 1981 kam es 
zu einem fast vollstandigen Ausfall der Regenzeit. In den fo1genden Jahren hingegen 
fie1en zwischen 90 und 110 mm (Abb. 4). Das Jahresmitte1 (1978 -1985) betragt 
67 mm. Da die Wetterbeobachtungen in einem 1andesweit a1s regenarm bezeichneten 
Zeitraum durchgeftihrt wurden, dtirften im 1angjahrigen Mitte1 die Niedersch1ags-
mengen etwa 100 mm betragen, wie es die Lage des Gebirges im westlichen Tei1 der 
100-200 mm Zone (Abb. 5) vermuten 1a13t. 
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)ID km ,H.tlich vom Brandberg, im Minendorf Uis, betragt das Jahresmittel von 
•• 122 mm (KOENEN 1977:15), und ftir 1981-1986 liegen Oaten vor, die ein 
Jab.ra.nurtcl von 90,5 mm ergeben. Auf die freundlicherweise vbn der Verwaltung der 
/ .uuun inc: Uis zur Verftigung gestellten Oaten der Niederschlagsmengen sei noch 
•• eingegangen, weil sie aus dem gleichen Zeitraum wie die Br.and-
bc1twertc stammen und die Verhaltnisse unmittelbar ostlich des Gebirges charakteri-
..acn. Oie folgende Tabelle 1 gibt die monatlichen Regenmengen von 1981 bis Juni 
1917 teder. Oabei .sind jeweils zwei Werte aufgeftihrt, namlich a us zwei Me/3stellen 
(riM im Dorf Uis und eine auf dem Minengelande), die etwa 2 km voneinander ent-*"'"' hq ;en. 
fim \\-rgleich der Werte der benachbarten Mel3stellen verdeutlicht , wie sehr Nieder-

gclegentlich lokal begrenzt sein konnen. Im Marz 1982 beispielsweise fielen 
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Tabelle I - Monatliche Niederschlagsmengen von 1981 bis Juni 1987 in Uis (ea. 30 km bstlich des Brand-
bergs). Angegeben sind nur die Monate mit Niederschliigen. Die Mellstellen .,Dorf" und .,Mine" liegen 
etwa 2 km voneinander entfernt. · 

Niederschliige in mm 

Zeitraum Me6stelle Dorf Me6stelle Mine 

April 198 1 - 12.00 

- 12.00 SUMME 1981 

Januar 1982 15 .00 14.55 
Februar 1982 4.00 5. 75 
Marz 1982 37.00 57.50 
April 1982 12.20 8.50 
Juli 1982 2.00 2.00 
September 1982 5.00 8.50 
Dezember 1982 19.20 15 .00 

94.40 111.80 SUMME 1982 

Januar 1983 77.00 56.00 
Marz 1983 12.00 13 .00 
A r ril 1983 5.50 7.00 
Juni 1983 15 .50 18.50 

11 0.00 94 .50 SUMME 1983 

Janua r 1984 51.50 47 .50 
Februar 1984 26.00 23 .00 
Marz. 1984 32.50 43.50 
Apri l 1984 26.50 21.00 
November 1984 3.70 3. 75 

140.20 138.75 SUMME 1984 

Januar 1985 17.50 20.75 
Fehruar 1985 35.25 36.75 
Marz 1985 30.00 35 .00 
Arri l 1985 10.00 7.00 
Oktober 1985 2.00 2.00 
November 1985 8.00 7.00 

102.75 108. 50 SUMME 1985 

Januar 1986 68.50 64.50 
Februar 1986 5.50 6.50 
Marz 1986 4.50 9.00 
Juni 1986 4.50 4.00 
September 1986 - 3.50 
No vembe r 1986 1.00 2.00 

84.00 89.50 SUMME 1986 

Februar 1987 28 .00 28.00 
Marz 1987 39.00 31.00 
April 1987 2.00 
Mai 1987 3.00 3.00 
Juni 1987 0.50 1.50 
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Jis (ea. 30.km Clstlich des Brand-

,Dorf" und "Mine" liegen 

• 

SUMME 1981 

SUMME 1982 

SUMME 1983 

SUMME 1984 

SUMME 1985 

SUMME 1986 

' 

; 
t 
f 

\hnengelande tiber 20 mm mehr Regen als 2 km entfernt im Dorf. Im Januar 
•v es genau umgekehrt. Im Monatsmittel und in der Jahressumme gleichen 

h die Unterschiede allerdings wieder weitgehend aus . 
• 

Hl l Vcrgleich der Werte ftir Vis und ftir den Brandberg fallt eine synchrone Nieder-
111agsverteilung auf. So blieb 1981 der Regen in Vis und im Brandberg nahezu glei-

dlcr mallen aus (vgl. Tabelle 1 und Abb. 1). 1982 fie! im Brandberg etwas Regen im 
Jamuu, ctwas weniger im Februar, erreichte im Marz die Jahresspitze, urn anschlie-
lknJ im April rasch abzunehmen. Der Mai war regenfrei, ein wenig fie! im Juni und 
Juli und erst im Dezember ist reichlich zu verzeichnen. Bis auf 5 mm im September 
folgcn die Viser Werte diesem Muster. Ahnlich ist es 1983, mit vie! Regen im Januar, 
bum oder gar keinem im Februar, erneutem Anstieg im Marz und einer Differenz 
im April. Der Mai ist trocken, und die ungewohnlichen, verhaltnismafiig n!ichen Nie-

2 - Monatsmittel der Niederschlage in Uis von 1981 bis Juni 1987. 

Niedersch1age in mm 
Monat 

Me6stelle Dorf Me6stelle Mine 

Jan u.u 32 .80 29.00 
I chruar 14.10 14.30 

''"'" 22.10 27.00 
Ap11l 8.00 8.60 
M.u 0.40 0.40 
Ju rH 2.90 3.40 
J u1 o 0 .30 0.30 

'""'<·mber 0 .80 2.00 
0.30 0.30 

Nv,crnbe r 2.10 2. 10 
Dc1<m ber 3.20 2.50 

derschlage im Winter fallen auch in Vis. Der Rest des Jahres 1983 bleibt an beiden 
Stdlen ohne Regen. 1984 allerdings sind die Verhaltnisse geradezu gegenlaufig, so 
daB aus der Ahnlichkeit des jahrlichen Niederschlagsverlaufes einzelner Jahre in bei-
den Bereichen keine Regelhaftigkeit abzuleiten ist. 
Die groJ3ten Niederschlagsmengen im Brandberg wurden in den Schluchten im We-
stcn und Norden gemessen. Ob sich darin allerdings die typische Verteilung der Nie" 
der,chlage innerhalb des Gebirgsmassivs widerspiegelt, ist unwahrscheinlich und ver-
mutlich eher darauf zurtickzuftihren, daJ3 sich H. PAGER im stidlichen und ostlichen 
Bcrcich des Brandberges selten und meist in den trockenen Jahreszeiten aufgehalten 
hat. 
E.s is t nicht erkennbar, ob der Berg als topographisch markantester Gelandepunkt in 
dc1 gesamten Zentralnamib das lokale Wettergeschehen in der Weise beeinfluJ3t, daB 
in ,ci nem Einzugsgebiet hohere Niederschlage fallen als in den Namibebenen. Zwei-
feho hne mtissen die hydrologischen Verhaltnisse im Brandberg aber gtinstiger sein, 
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weil sich die Dichte der Vegetation und der Artenreichtum der Pflanzen durch die 
gemal3igteren Temperaturen allein nicht erklaren lassen. Der Hauptgrund durfte im 
wasserundurchlassigen Felsuntergrund des Gebirges liegen. Wahrend in den Ebenen 
die Niederschlage meist rasch und kaum genutzt versickern, leitet der Felsuntergrund 
im Brandberg das Regenwasser nach der Durchfeuchtung des aufliegenden Bodens 
auf verzweigten Wegen talwarts. Dabei steht es den Pflanzen !anger und in grol3erer 
Menge zur Verfiigung als in der Ebene. Aul3erdem wird es in Wasserfallen aufgefan-
gen und fiillt Thusende von Spalten und l.Ochern. In tiefen Kliiften haben langwurze-
lige Pflanzen dadurch standig Zugriff auf Feuchtigkeitsreserven. Weiterhin gibt es in 
den Hauptentwasserungsrinnen oder am Ful3e der weitlaufigen Granitflachen des 
Brandberges Vertiefungen, die nach einem Regen iiber Monate und teilweise bis zur 
nachsten Regenzeit offenes Wasser speichern. 

4. Gunstraumcharakter des Brandberges 

Die zusammenfassend dargestellten, langjahrigen Wetterbeobachtungen H. PAGERs 
charakterisieren das gegenwartige Klima im Hohen Brandberg. Die Temperaturen 
sind ausgeglichener und gemal3igter als in der Namib. Die Aufheizung der Felsmas-
sen tagsiiber liegt aufgrund der Hohenlage deutlich unter den Hitzewerten der 
Na.mibebenen, bewirkt aber dennoch eine merkliche Milderung der nachtlichen Kiih-
le infolge der Abstrahlung gespeicherter Warme. In manchen Felsschutzdachern fiih-
ren diese Effekte zu ausgesprochen angenehmen Temperaturverhaltnissen. 

Die Niederschlage fielen im Beobachtungszeitraum hauptsachlich zwischen Novem-
ber und April, bemerkenswerterweise aber auch im Juni und Juli. Bei einem Jahres-
mittel von 67 mm ist eigentlich extreme Wiiste zu erwarten (W ALTER und BRECKLE 
1983:177L). Der Brandberg beherbergt aber im Gegensatz hierzu an vielen Stellen 
eine iippige, artenreiche Pflanzenwelt. Denn angesichts der 415 aus der gesamten 
Zentralen Namib bekannten Arten (GIESS 1971; 1981) sind die 373 bislang erwahn-
ten Arten in dem wesentlich kleineren Area! des Brandberges (WISS 1957; NORDEN-
STAM 1974; 1982; GIESS 1982; MOISEL 1982) Zeichen einer erstaunlichen pflanzlichen 
Vielfalt. Einer aktualisierten Artenliste zufolge, die dankenswerterweise P. CRAVEN 
(Swakopmund) anhand dieser zitierten Quellen und der Pflanzen erstellte, die H. 
PAGER und D. CRAVEN sammelten, kommen im Brandberg sogar nahezu 500 Arten 
aus 78 Gattungen vor (CRAVEN 1987), also erheblich mehr, als die Zentralnamib ins-
gesamt aufzuweisen hat. Nicht nur der Artenreichtum ist bemerkenswert, sondern 
auch die Dichte der Vegetation. Zahlreiche Regionen im Berg haben aufgrund des 
mannigfaltigen und tippigen Wachstums im Vergleich mit der umgebenden Land-
schaft den Charakter einer Oase. Dadurch wirkt der Brandberg wie eine Inset,' auf 
der sich eine in direkter Nachbarschaft zur extremen Wiiste der Zentralnamib nicht 
zu erwartende Pflanzengemeinschaft in eine botanische weitaus armere Welt vor-
wagt. 

Die Griinde fiir die offenkundige Gunstsituation, die die Pflanzen in dem Hochge-
birge antreffen, sind komplexer Natur. Bedeutsam fur die Artenvielfalt diirften die 
nach Hohe, Exponierung und Oberflachenmorphologie sehr verschiedenartig ausge-
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...,ten Standortbedingungen sein, die der Brandberg auf engstem Raum vereint und 
die in der Namib nur insular und weitraumig verteilt anzutreffen sind (MOISEL 
1982); 

' ' Okologische Besonderheiten, die sich auf die Pflanzen, aber auch auf die 
Ticrwelt und schlieBlich die Nutzung als menschlicher Lebensraum auswirken, sind 
cbenfalls in der Gebirgssituation verwurzelt. 

Dcr Granit, aus dem der Brandberg aufgebaut ist, zerfallt durch die 
Tcrnperaturausdehnungen seiner grobkornigen Bestandteile schneller in einzelne Mi-
onalien als dies bei feinkornigen Ausgangsgesteinen der Fall ist. lnsbesondere aber 
teheinen die Verwitterungsprodukte des Granits fruchtbarer als andere Boden der 
Namib zu sein. 
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Da das Gebirge pflanzenfressenden Grol3saugern den Zutritt mit Ausnahme des klei- .· 
nen Klippspringers (Oreotragus oreotragus) verwehrt, ist die Vegetation vor Grol3-
wildfra13 geschtitzt. Gelegentlich intensiver Verbil3, den man bei den gro13en Tierher-
den frtiherer Zeit in der Ebene annehmen mu13, ftihrte zu einer sicher nicht den Be-
stand bedrohenden, aber vermutlich doch merklichen Dezimierung der pflanzlichen 
Biomasse und in manchen Fallen zu einer Artenselektion, bei der verbi13resistente 
Arten im Vorteil waren. Durch Oberweidung auf Farmen ist dieses Phanomen in 
einer extremen Auspragung im Lande bekannt. Sie ist fiir ·den Brandberg naturlich 
nicht als Argument in Anspruch zu nehmen, da zwischen der Intensitat des Verbisses 
durch Vieh und Wild ein Unterschied besteht (WALTER 1960:554f.). 

Die im Brandberg somit weitgehend ungestarte Entwicklung und Vermehrung der 
Pflanzen .und ihr ebenso ungestortes Absterben dtirften zu Detritusablagerungen · 
und Humusanreicherungen sowie denim allgemeinen damit verbundenen Bodenver- \ 
besserungen fiihren. In den Namibebenen ist dies allein schon aufgrund der fast f 
standig wirksamen aolischen Verlagerungen leichter Substanzen keine flachen- f 
deckende Erscheinung. Im Gebirge hingegen wird der Wind in den weitlaufigen Ta-
lern und tiefen Schluchten zu Wirbeln abgeschwacht und erreicht normalerweise nur 
in den Gipfellagen Starken, die in der offenen, flachen Wuste weitaus tiblicher sind. 
Gerade bei den Ktistenwinden sind haufige und starke Winde ein typisches Kennzei-
chen (Louw und SEELY 1982:12). Leichte organische Stoffe, eben jene abgestorbenen 
Pflanzenteile, die auch fur die Entwicklung van Mikroorganismen und den darauf 
zuruckgehenden Nahrungsketten bedeutsam sind, haben daher im Brandberg eine 
bessere lokale Ablagerungschance. 

Entscheidend fur das Okosystem sind aber auch die verschiedenen Einfltisse, die eine 
gunstige Wasserversorgung bewirken. Dabei spielt der schon im Zusammenhang mit 
den Niederschlagen erwahnte Umstand eine Rolle, dal3 der wasserundurchlassige 
Felsuntergrund die sparlichen Niederschlage in weitaus gunstigerer Weise der 
Pflanzen- und Tierwelt zur Verfugung halt als dies der Wustenboden aul3erhalb der 
gro13en Trockenflul3betten vermag. Daneben wirken sich die Temperaturverhaltnisse 
gunstig aus. Durch die absolute Hohe ist die Hitze gemildert. Infolge der stark ge-
gliederten Landschaft des Gebirges gibt es zahlreiche Stellen mit verminderter Son-
neneinstrahlung. Das in Felsspalten gespeicherte Regenwasser und die Bodenfeuch-
tigkeit aufweisenden Bereiche liegen daher oft in zumindest abschnittweise schatti-
gen Stellen, was einer lokalen Temperaturreduzierung gleichkommt. Den Zeitraum, 
in dem das Wasser im Boden und in den Wasserstellen zur Verfilgung gehalten wird, 1 

bestimmt in erster Linie die Verdunstungskapazitat, die bei der mit Feuchtigkeit fast 
imrner ungesattigten Luft (die Werte lagen im September und Oktober 1987 ilberwie-
gend zwischen 40-60% relative Luftfeuchte) hauptsachlich temperaturabhangig ist. 

Die positiven Auswirkungen des im Verhaltnis zur Wilste reichen Wasserangebots 
sind nicht nur bei den Pflanzen, sondern auch bei der Tierwelt zu erkennen. Die ge-
mal3igteren Umweltverhaltnisse verursachen im allgemeinen einen geringeren Selek-
tionsdruck als in der Wilste, wo extreme Anpassungsanforderungen in Wechselbezie-
hung mit dem reduzierten Nahrungsangebot in der Regel Artenvielfalt und grol3e Po-
pulationen verhindern. Wie bereits erwahnt, gibt es im Hohen Brandberg zwar kein 
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...,._,.lrnscndes GroJ3wild, daftir aber eine reiche Kleinsaugerfauna, die bei der 
;h den Jagdmoglichkeiten ftir die prahistorischen Bewohner eine Rolle spie-

ft!>ter unie sind hier die KlippschliHer (Procavia capensis) zu nennen. Sie 
a.nllbia weit verbreitet, wobei der Brandberg zur westlichen Verbreitungs-

(JOUBERT und MOSTERT 1975:34). Die prahistorischen Faunenreste 
--.'twn daftir, daJ3 die etwa 50 cm langen und bis 4,5 kg schweren Tiere, neben der 

liWf nidll unwichtigen, archaologisch aber im allgemeinen schwieriger nachweisba-
ptlarulichen Ernahrung, am haufigsten gegessen wurden. Der Brandberg bietet 
ldncr reichen Vegetation zwischen den zerkliifteten, steinigen Berghangen und 

einen idealen Lebensraum fur die in Kolonien auftretenden Klippschlie-
kl. die: auf Leoparden, Adler und groJ3e Schlangen hier keine weiteren natiirli-
.ttcn FeinJe haben. Entsprechend groJ3 sind die Populationen, die im Moment aller-

dinp infolge langjahriger Trockenheit stark zuriickgegangen sind. Das Territorium 
uocr Kolonie verraten weithin sichtbar die gelbweiJ3en Flachen der Kotplatze. Wenn 
elk Ticre ihren Unterschlupf verlassen, sind sie mit Fallen oder SchuJ3waffen leicht 
tu nbeuten. Solche Jagden mogen ftir den Jager nicht so ertrags- und auch ruhm-
fCKb wie die Jagd auf Grofiwild gewesen sein. Die Versorgung mit Fleischnahrung 

':at aber dadurch im Brandberg leichter und bestandiger gesichert als in den weitlau-
t\,cn Ebencn, wo das Wild vermutlich nur sporadisch und in Abhangigkeit von Re-
P'n und Prtanzenwuchs in das Jagdgebiet einer Gruppe eindrang. Blieb die Kleinsau-

f)ajd crfolglos, so konnte man im Brandberg auf ein weitgehend sicher verfiigba-
ra Angcbot an ,Veldkost" zuriickgreifen. 

l>';amit ist kurz angesprochen, daJ3 die klimatischen Verhaltnisse einen posittven 
fJfc:k t au f die Entfaltung der Pflanzen- und Tierwelt haben. Zusammen mit dem 

bestimmen sie die Bewohnbarkeit einer ariden Landschaft fiir 
dcm Es sind primare Faktoren, namlich ohne spezielle Strategien - wie 
bcupicb.wcise Haustierhaltung und Pflanzenkultivierung - unveranderbare, direkte 
aLt!Cilliclle Notwendigkeiten. 

· l>K' Rclikte der prahistorischen Besiedlung des Brandberges (siehe RUDNER 1957; 
VU:kt;C K 1968; JACOBSON 1977; 1980; KINAHAN 1984; 1986; BREUNIG 1986 a, 1986 
b; 1989; PAGER, 1989) lassen in ihrer Reichhaltigkeit den SchluJ3 zu, daB qie hier 
bfl skiuierten giinstigen oder im Vergleich mit dem Umfeld giinstigeren Lebensbe-
dingungen im heutigen Brandberg seit den friihen Abschnitten der Menschheitsge-
Khichte in ahnlicher Weise bestanden haben und genutzt wurden. 
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