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Ton- und Schiefertongesteine von Keuper und Jura 
haben durch ihre Wasserundurchlassigkeit die hohe 
Flufidichte bewirkt, die im Ravensberger Hiigelland 
0,93 betragt (nach Scbaefer, zit. nach Stolte 1933, 
S. 32); die typische Ausgestaltung der Talform ist aber 
auf den Lofi zuruckzufuhren. Dort, wo Keuper und 
Jura direkt an die Oberflache kommen, treten kasten 
formige Sieke namlich zuriick. Sie fehlen vollig auf 
den Grundmoranen und fluvioglazialen Bildungen der 
vorletzten Eiszeit. 

Wir stellen fest, dafi sowohl Tilken als Sieke im 
wesentlichen auf zwei Gesteine beschrankt sind: auf 
unteren und mittleren Buntsandstein und auf Lofi. Die 
Boden dieser Gesteine sind durch ihre Korngrofien 
verteilung und Struktur besonders stark der Boden 

erosion ausgesetzt (vgl. Hempel 1954), die das Ma 
terial zum Aufbau der Sohle anliefert. 

Betrachtet man die landwirtschaftliche Struktur der 
Gebiete, in denen Tilken und Sieke vorkommen, so 
findet man hier ganz charakteristische Unterschiede. 
Das mittelsachsische Lofigebiet und das Untereichsfeld 
sind Landschaften, in denen der Flache nach die mittel 
bauerlichen Betriebe vorherrschen und dadurch eine 
verhaltnismafiig grofie Intensitat der Bewirtschaftung 
gewahrleistet ist. In diesen Gebieten kommen die Til 
ken vor, bei denen, wie oben gezeigt wurde, der 
menschliche Einflufi an der Formung mafiig stark ist. 
Im Ravensberger Hiigelland dagegen iiberwiegen be 
reits die Klein- und Kleinstbetriebe flachenmafiig die 
mittelbauerlichen Betriebe, was auf die besonderen 
wirtschaftlichen Verhaltnisse des Landes mit verstreut 
liegender Industrie und Heimarbeit usw. zuriickzu 

fiihren ist (Stolte 1933, S. 47). Demgemafi ist die Inten 
sitat der Bewirtschaftung hier besonders grofi, und jedes 
Fleckchen Erde ist beinahe wie ein Garten genutzt. Das 
ist das Verbreitungsgebiet der Sieke, deren Formung 
besonders stark durch die menschliche Tatigkeit be 
einflufit worden ist. 

Es ist nun die Frage, ob Talchen vom Typ der Tilke 
oder des Sieks auf die oben genannten Landschaften 
beschrankt sind. Kleine Talformen ahnlicher Grofien 
ordnung und Ausgestaltung sind verschiedentlich schon 
, beschrieben worden, so z. B. von Wetland (1938, S. 26; 

29) und Clausen (1944, S. 133) im Kaufunger Wald. 
Die Entstehung dieser Formen ist immer etwas proble 
matisch geblieben, und die gegebenen Erklarungen be 

friedigen nicht vollstandig, weil dabei vorwiegend mit 
natiirlichen Kraften gerechnet wird. Man wird in Zu 
kunft bei der Untersuchung kleiner Taler mit einer zu 
satzlichen Kraft rechnen miissen: mit dem Menschen, 
der 1. durch seine Kulturtatigkeit in den Ablauf der 
natiirlichen Ereignisse eingreift und dadurch neue Ab 

tragungs- und Aufschiittungsvorgange auslost und 2. 

mit eigenen Handen an der Veranderung der Formen 
arbeitet. Wenn man die Untersuchungen unter "diesem 

Gesichtspunkt auf grofiere Gebiete Deutschlands aus 

dehnt, so wird man wahrscheinlich die anthropogenen 
Talformen zu einer Reihe ordnen konnen, in der die 
Tilken und Sieke nur Einzelglieder darstellen. 
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KARTIERUNG VON STARKREGEN 
ZOGEN AUF GRUND IHRER 

BODENZERSTORENDEN WIRKUNG 

Wolfgang Hartke 

Mit 4 Abbildungen 

Mapping of the paths of heavy rains on the basis of their 
effects with regard to soil erosion 

Summary: In recent years meteorologists have become 
interested in the paths of clouds, precipitation and gusts. 

To the geographer a clarification of these problems is 

important for instance for studies of soil erosion or regio 
nal differentiation of the agricultural landscape. This paper 
deals with attempts to map the strength and course of 

heavy rains in the Rhine-Main area on the basis of their 

micro-morphological effects. The examples show that such 

mapping becomes possible when the rainfall exceeds a 

certain minimum which differs regionally, and it is even 

possible in cases where rain gauge data are insufficient 
to give a clear picture of the actual course of a rainfall 

path. The further development of this method sems im 

portant since, as a result of the comparatively wide mesh 
of the rain gauge stations, about 50 to 60 per cent, of the 

heavy rains either escape registration completely or are 

otherwise registered in an geographically unsatisfactory 
manner. 

Wolkenstrafien, Hagelziige, Niederschlagsstrafien 
und Boenziige sind in den letzten Jahren wiederholt 
wissenschaftlich von Meteorologen untersucht worden. 
Insbesondere Schirmer hat sich in den letzten Jahren 
dieser streifenformig auftretenden Phanomene beson 

ders angenommen. Eine Klarung dieser Erscheinungen 
hat nicht nur wissenschaftliches Interesse. Segelflug, 
Landwirtschaft, Beregnungstechnik, ja sogar das Ver 

sicherungsgewerbe sind hieran aus praktischen Griinden 
sehr interessiert. Zur Frage der Regen- undHagelsicher 
heit vermogen uns diese Untersuchungen vielleicht neue 

Gesichtspunkte zu vermitteln. Die Frage des Einflusses 
der Topographic auf die Niederschlagsverhaltnisse 
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wird neu beleuchtet. Und die Arbeiten mogen in 
Zukunft auch wertvolle Hinweise geben, wie das Netz 
der Niederschlagsmefistationen verbessert werden 

kann, um insbesondere fiir landwirtschafbliche Zwecke 
bessere und typischere Angaben zu vermitteln. 

Als Beitrag zu diesem Fragenkreis sei hier iiber 
einige Arbeiten berichtet, die im Rahmen der von mir 
seit 1948 eingeleiteten Studien iiber die Bodenerosion 
und ihre landschaftliche Differenzierung im Rhein 
Main-Gebiet mit einer Reihe von Mitarbeitern betrieben 
worden sind. Es stellte sich sehr bald bei diesen Arbeiten 
heraus, dafi die Dichte des Netzes der Niederschlags 
mefistationen selbst in gut mit Stationen besetzten Ge 
bieten nicht ausreichend ist, um fiir das Studium der 
Bodenerosion geniigende Aufschlusse iiber den Typus 
der Niederschlage zu geben. Die Mefiwerte durften 
wenigstens in gewissen Gebieten, Mindestwerte sein. 

Gegenwarti) hat bereits darauf hingewiesen. 
Es zeigte sich bald auch, dafi die in Zusammenhang 

mit den Arbeiten zur Bodenerosion interessanten 

Starkregenniederschlage offenbar haufig an Nieder 
schlagsstrafien gebunden sind. Eine mittlere Breite von 
7?10 km diirfte im Rhein-Main-Gebiet schon als recht 
ansehnliche Breite eines Starkregenzuges gelten. Es ist 

daher verstandlich, dafi nur ein kleiner Teil der Ziige 
von den Mefistationen wirklich erfafit wird. Unseren 
gewifi regional bisher begrenzten Erfahrungen nach 
konnten es vielleicht 50 bis 60 ?/o sein, die irgendwie 
erfafit werden. Sehr schwer diirfte es sein, allein aus 
den Stationswerten den wirklichen Verlauf der Nie 
derschlagsziige auf der Karte nachzuzeichnen. Beson 

ders die wirkliche Lange und die wechselnde Nieder 

schlagsintensitat der Ziige ist auf der Grundlage der 
Mefiwerte schwer zu iiberschauen. Je nach der Wetter 

lage und je nach der Gegend kann man aber im Gebiet 
mit der fiinf- bis zehnfachen Lange bei Starkregen 
strafien rechnen. Eine statistische, irgendwie brauchbare 

Auswertung fehlt wohlgemerkt bisher. Weiter durch 
laufende Starkregenziige sind uns nicht bekannt ge 

worden la). 
Um daher doch einigermafien eine Vorstellung von 

den wirklichen Verhaltnissen zu erhalten, um vielleicht 
eine Fehlerrechnung einigermafien stiitzen zu konnen 

*) W. Gegenwart, Die ergiebigen Stark- und Dauerregen 
im Rhein-Main-Gebiet und die Gefahrdung der landwirt 
schaftlichen Nutzflache durch die Bodenzerstorung. Unter 

suchungen iiber die Bodenzerstorung im Rhein-Main 
Gebiet III. Rhein-Mainische Forschungen, herausgegeben von 

Prof. Dr. W. Hartke, Heft 36. Frankfurt a. M. 1952, 
S. 28 ff. 

la) Nach Drucklegung des Manuskriptes ist eine Arbeit 
von R. Aniol: Ober starke Niederschlage im Gebiet Taunus 
Odenwald. Ber. des Deutschen Wetterdienstes Nr. 11 Bad 

Kissingen 1954, erschienen. Der Verfasser unternimmt darin 
einen interessanten Versuch der Auswertung lediglich der 
gemessenen Niederschlagswerte des amtlichen Stationsnetzes 
des Wetterdienstes fiir einen langeren Zeitraum (1903? 
1918, 1922?1944). Die Frage, wie weit die Ergebnisse zwar 
im ublichen, konventionellen Rahmen als statistisch ?ge 
sichert" gelten diirfen, aber wegen der Lage und Weit 

maschigkeit des Stationsnetzes nicht auch geographisch, ware 
wert einer besonderen Untersuchung. Die Mittel und Ein 

richtungen hierfiir sind jedoch heute wohl nur noch bei den 

Meteorologischen Amtern gegeben, denen daher diese Arbeit 
iiberlassen bleiben mufi. 

sowie aus anderen geomorphologischen Griinden wurde 
daher im Laufe der Arbeiten versucht, derartige Stark 
regenziige mit anderen Mitteln zu erfassen und wo 

moglich auch in Tatigkeit zu beobachten. Ich darf bei 
dieser Gelegenheit den Herren des Wetterdienstes und 
insbesondere dem Leiter des Amtes fiir Wetterdienst in 
Frankfurt, Herrn Dr. H. Christians sowie Herrn Dipl. 

Ing. W. Schiittler danken, die jahrelang nach Kraften 
versuchten, uns iiber gefallene Starkregenniederschlage 
sobald als moglich zu informieren oder uns sogar Hin 

weise zu geben, wo und wann solche Starkregennieder 

schlage zu erwarten waren. Nur auf diese Weise ist 
es moglich gewesen, auch in einige Niederschlags- oder 
Gewitterziige hineinzukommen und wenigstens teil 
weise mit ihnen mitzufahren. Der Deutschen For 

schungsgemeinschaft und dem Bundesministerium fiir 
Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten sei hier noch 
mals gedankt, dafi sie Mittel fiir Forschungsassistenten 
bzw. fiir Sachkosten zur Verfugung gestellt haben. 
W'. Gegenwart hat in seiner Arbeit Mitteilung iiber ein 
solches Beispiel gemacht. Hier soil iiber zwei weitere 
von meinem Mitarbeiter O. Schmitt im Gelande kar 
tierte und bearbeitete Starkregenziige berichtet werden. 

Ahnlich wie im Jahre 1953 sind im Jahre 1949Stark 
regenfalle im Rhein-Main-Gebiet besonders zahlreich 
und ausgepragt gewesen. Hier wird iiber die beiden 
Falle vom 25. 4. 1949 und vom 17. 5. 1949 berichtet. 

I. 

Die fiir den 25. April 1949 mafigebende Wetterlage 
ist gekennzeichnet durch ein ausgedehntes Azorenhoch 
im Westen und ein Hochdruckgebiet iiber Westrufi 
land. Dazwischen hat sich ein ausgedehnter Nord-Siid 
verlaufender Giirtel niederen Drucks iiber Mitteleuropa 
entwickelt (Vgl. Wetterkarte, Abb. 1). Gesteuert durch 
das iiber Spanien und Algerien liegende Tief, wehten 
auf der Ostflanke der Tiefdruckrinne am Boden Siid 
winde und braditen Warmluft von Afrika nach Norden 
bis hinauf ins Nordmeer. Die Temperaturen im Rhein 
Main-Gebiet stiegen daher bei ungehinderter Einstrah 
lung iiber 25 Grad an. Aus dem Gebiet nordlich Schott 
land dringen dagegen auf der Ruckseite des nordlich 
von Schottland gelegenen Tiefdruckgebietes kiihlere 
Meeresluftmassen nach Mitteleuropa vor. DieKaltfront 
erreicht Mittelfrankreich am 25. 4. 1949 und erreicht 
gegen 16 Uhr nachmittags das Rhein-Main-Gebiet. 

Hier treten wolkenbruchartige schwere Niederschlage 
auf, die von einer erheblichen Abkuhlung begleitet 
sind. 

Hierbei entsteht amSiidrand desRhein-Main-Gebie 
tes im Leiningertal, etwa um 15.30, ein Gewitterzug, 
der sich von der Nordpfalz iiber Rheinhessen bis zum 
Rheingau und an den Taunusrand iiber 80 km er 
streckt. Am Siidrand des Rhein-Main-Gebietes tritt das 

Unwetter etwa um 15.30 Uhr auf. Der Gewitterzug 
hat eine Breite von 7 bis 8 km. An der Westseite ist er 
besonders scharf abgegrenzt. Er erreicht den Rheingau 
bei Erbach gegen 17.00 Uhr. Drtlich dauert der eigent 
liche Starkregen in der Regel 60 bis 90 Minuten. 
Die Kartierung der Formen der Bodenzerstorung er 

moglicht es nun festzustellen, dafi das Gewitter mehrere 
Hohepunkte des Niederschlages entwickelte. Ein erster 
solcher Schwerpunkt lag im Leiningertal. Er wurde von 
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den zu weit auseinander liegenden Niederschlags 
stationen nicht erfafit2). 
Wie die Abbildung 2 zeigt, ist bei Gollheim der An 

satz fiir einen weiteren Schwerpunkt zu beobachten ge 
wesen, der jedoch bei weitem in den Schatten gestellt 
wird durch den Niederschlagsschwerpunkt westlich 
Stetten und Kettenheim und bei Worstadt. Die Regen 
mefistellen in den drei genannten Orten haben den 

Abb. 1: Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes in der 
US-Zone vom 25. 4. 1949y 7 Uhr 

Starkregen offenbar gut erfafit. Die beobachteten For 
men der Bodenzerstorung machen es wahrscheinlich, dafi 
diese Stationen nahezu im Zentrum gelegen haben. Das 
gilt besonders fiir die Station Worstadt. Sie zeigten 
gleichzeitig, dafi zwischen Kettenheim und Worstadt 
offenbar ein Nachlassen der Intensitat stattgefunden 
hat. Sie zeigten ferner im Gelande, was auch dieRegen 
mefistationen zeigen, dafi dieWestgrenze desGewitter 
zuges aufierordentlich scharf ausgepragt war und nach 
Osten hin offenbar eine langsamere Abnahme der Nie 
derschlagsintensitat stattfand. Im Rheingau zieht die 
Niederschlagsstrafie dagegen zwischen den beiden amt 
lichen Mefistellen Hattenheim (24 mm) und Eltville 
(27 mm) hindurch. Diese beiden Werte lassen nichts von 

2) Photographien hiervon sind bei O. Schmitt, Grundlagen 
und Verbreitung der Bodenzerstorung im Rhein-Main 
Gebiet mit einer Untersuchung uber Bodenzerstorung durch 

Starkregen im Vorspessart. Untersuchungen iiber Boden 
zerstorungen im Rhein-Main-Gebiet I. Rhein-Mainische 

Forschungen. Herausgegeben von Prof. Dr. W. Hartke, 
Heft 33, Frankfurt a. M. 1952, wiedergegeben. 

dem. aufierordentlich starken Wolkenbruch ahnen, der 
auf kleinem Raum die Gemarkung Erbach traf. 
O. Schmitt hat hier unmittelbar nach dem Unwetter am 
nordlichen Ortsausgang von Erbach, auf dem Anwesen 
des Winzers Kremer, Eberbachstrafie 54, in einer vor 
dem Unwetter leeren Spritzbutte (Durchmesser 90 cm) 
einen 110 mm ergebenden Wasserstand messen konnen. 

In der Landesheilanstalt Eichberg mafi an einer priva 
ten Mefistelle Obergartenmeister Wirges ebenfalls noch 
58 mm Niederschlag als Ergebnis allein des Unwetters. 
DieKartierung der Formen der Bodenzerstorung zeigte 
jedoch deutlich, dafi diese private Mefistelle bereits am 

Nordrande abseits vom Unwetterzentrum lag. 

Bemerkenswert ist, dafi aus dem Raume Worstadt 
bis zum Rheine hin die Niederschlagsstrafie an 
Intensitat offenbar verloren hat, sowohl nach Aus 
weis der umliegenden Mefistationen wie nach Ausweis 
der beobachteten Zerstorungsformen. auf dem Boden. 
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Abb. 2: Starkregenzug am 25: 4. 1949 
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Anscheinend hat sich die Strafie in diesem Raum auch 
verbreitert. Sie reichte von ostwarts Ingelheim bis fast 
an den Bereich der Stadt Mainz heran. Moglicherweise 
hat dann die relativ kiihle Rheinaue und die relativ 
niedere Rheinwassertemperatur den Auftrieb im Be 
reich der gewittrigen Luftmasse so gehemmt, dafi es jen 
seits des Flusses in der Gemarkung Erbach zum Zu 
sammenbruch der Gewitterwolke kam. Flufital und 

Gebirge mogen gleichzeitig eine Stauwirkung ausge 
iibt haben. Das mag das nochmalige Auftreten eines 
sehr starken ortlichen Niederschlagsknotens im Karten 
bild der Gewitterstrafie und zugleich von dort aus das 
Ende der Strafie hervorgerufen haben. In Richtung der 
Idsteiner Senke melden die Stationen noch bis Idstein 

Niederschlage, aber nicht mehr von starkregenahn 
lichem Charakter. Eine Kaftierung von Bodenerosions 
erscheinungen war nicht mehr moglich. 

Das Wetteramt Frankfurt aufierte hierzu die Auf 
fassung 

? und ich mochte mich ihr anschliefien ? dafi 
bei der geschilderten Wetterlage, die in der Jahreszeit 
haufiger vorkommt, wenn auch kalendermafiig im all 

Abb. 3: Wetterkarte des Deutschen Wetter dienstes in der 

US-Zone vom 18. 5. 1949, 7 Uhr 

gemeinen etwas spater, die Kaltfront, die Rheinhessen 
uberquerte, kurze Zeit dort stationar wurde, wahrend 
durch den Rheingraben noch weiterhin von Siiden und 
Siidosten her warme, feuchtlabile Luft daran entlang 
glitt. Nach dem Wolkenbruch in der Gemarkung von 
Erbach verfiigte diese Luftmasse aber nicht mehr iiber 
die Energie, den Tanuskamm (600 m) nach Norden zu 
uberschreiten. 

II. 

Eine ahnliche'Niederschlagsstrafie entwickelte sich am 
17. 5. 1949. Auch sie fiihrte zu schweren Schaden an 
nahernd in den gleichen Gebieten. Sie wurde in ahn 
licher Weise am Boden beobachtungsmaftig kartiert. 
Das Wetter wurde in dieser Zeit durch ein stationa 

res, hochreichendes Tief iiber England bestimmt 
(Abb. 3). Im Siiden dieses Tiefs gelangte frische Mee 
resluft nach Siiddeutschland. Die Kaltfront erreichte 
am 17. 5. das Rhein-Main-Gebiet in Rheinhessen. 
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Abb. 4: Starkregenzug am 17. 5. 1949 

Wiederum waren die von der Kaltfront verdrangten 
Luftmassen in den untersten Schichten stark erwarmt 
und durch Feuchtigkeitsaufnahme labilisiert worden. 
Es kam daher beim Eintreffen der Kaltfront zu starken 
Einbruchgewittern, die erhebliche Niederschlage lie 
ferten. 

Die Niederschlagsstrafie war auf Grund der Kartie 
rung der Bodenzerstorung ungefahr 6 km breit und 
erreichte 30 km Lange (Abb. 4). Der Niederschlags 
streifen begann nordlich von Gollheim und ging knapp 
ostlich an Kirchheimbolanden vorbei in Richtung 
Erbes-Biidesheim. Er reichte bis Worstadt und Nieder 
saulheim. 
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Die Kartierung der Bodenzerstorung ergab die 
schwerste Niederschlagswirkung nordlich von Erbes 
Biidesheim, in der Gegend der Aulheirner Miihlen. Im 
Schlofihof von Erbes-Biidesheim wurden auf einer 
privaten Station 57 mm in etwa einer Stunde gemes 
sen. Es diirften also im Zentrum des Niederschlags 
knotens 60 mm noch erheblich iiberschritten worden 
sein. Eine gewisse Siid-Nord-Bewegung hat auch in 
diesem Fall stattgefunden. Sie ist aber im Vergleich zu 
dem erstgeschilderten Fall und entsprechend der ande 
ren Wetterlage nur gering gewesen, woraus sich die 

geringere Lange der Niederschlagsstrafie ergibt. 
Mit den amtlichen Mefiwerten der Niederschlags 

stationen ware die Niederschlagsstrafie und ihre Kno 

tenbildung kaum erfafibar gewesen. Nur Worstadt 
(30,7 mm) lag zufallig in der eigentlichen Starkregen 
zone. Am gleichen Tag gab es auch im nordlichen 
Rheinhessen und im ostlichen Rheingau wiederum An 
satze zur Bildung von Niederschlagsstrafien mit ent 
sprechenden Starkregen und Erscheinungen von Boden 
erosion. Bedauerlicherweise war es aus technischen 

Grunden nicht moglich, in diesen Gebieten zu kartie 
ren. Von den Niederschlagsstationen meldete nur Jo 

hannisberg 37 mm. Es ware interessant gewesen, hier 

bei nachzupriifen, wie weit die 30 km lange Strafie 
von Gollheim bis Niedersaulheim mit den nordlichen 
Niederschlagsgebieten vielleicht doch zusammengehan 
gen hat bzw. wie weit es sich um ortliche bzw. mehr 
oder weniger stationare Niederschlagsgebiete hier han 

delte. Die Niederschlagsstationen fallen fiir diese Frage 
aus. Die wenigen privaten, glaubwiirdigen Zeitangaben 
fiir Ein- und Aussetzen des Niederschlags liefien sich 
spater nicht recht koordinieren und die Beobachtungen 
zur Bodenerosion wurden durch die in den folgenden 
Tagen (Nacht 19./20. 5.) zum Teil im gleichen Gebiet 
auftretenden Starkregen (Geisenheim 59 mm, Johan 
nisberg 66 mm) wertlos, da sich die Wirkungen der 
verschiedenen Niederschlage nachtraglich nicht mehr 
voneinander isolieren liefien. 

Der Versuch einer etwaigen weiteren meteoro 

logischen Auswertung dieser und andererFalle mufi den 

Meteorologen iiberlassen bleiben. Es sei nur hier noch 

mals auf gewisse Parallelen zu den Ergebnissen von 
H. Schirmer 3) hingewiesen. Insbesondere mufi bei dem 
Starkregenzug vom 25. 4. die Bildung von Schauer 
herden bzw. -knoten im Verlauf der Niederschlags 
strafie auf fallen und dieTatsache, die auch H.Priigel4) 
angibt, dafi eine starker ausgepragte Gewittererschei 

nung die Strafie schliefilich abschlofi. Auch Erscheinun 
gen wie die, dafi vor Hunsriick und Taunus im Zuge 
des Nahetals unter dem Einflufi der dort offenbar star 
ker west-ostlich gerichteten Steuerung die Nieder 

schlagsstrafie an Breite gewinnt und zugleich mit Aus 
nahme der ortlichen Verstarkung bei Erbach5) an 

3) H. Schirmer, Niederschlagsstreifen 
? 

Spurlinien von 

Wolkenstrafien. Meteorologische Rundschau 1951, S. 97. 

4) H. Priigel, Wolkenstrafien bei schwachen Winden, An 
nalen der Meteorologie, 1949, S. 99. 

5) In diesem Gebiet wurden auf einer Testflache von 
4350 m2 Grofie insgesamt 545 m3 Roderde, 29 m3 Unter 

grund, 574 m3 Gesamtboden abgespult. Auf einem 1,39 ha 

grofien Rodfeld in der ?Mittleren Holle" von Johannis 
berg wurden bei diesem Starkregen 1380 m3 Boden ab 

Intensitat verliert, werden bei Prugel und Schirmer, 
wenn audi unter anderen Umstanden, ahnlich erwahnt. 

Es mufi vielleicht gegeniiber einer gelegentlich laut 
gewordenen Kritik des im Rahmen dieser Arbeiten 
iiber die Bodenzerstorung angewandten Verfahrens 
der Kartierung von Starkregen auf Grund der For 

men der Bodenzerstorung doch folgendes gesagt wer 
den: Der meteorologische Wert des Verfahrens soil 
nicht uberschatzt werden. Zweifellos kann aber, wenn 
die Mefiwerte der amtlichen Niederschlagsstationen 
nicht ausreichen, diese Methode andere, z. B. geogra 
phische Arbeiten weiterfiihren und Ergebnisse liefern 
auch iiber die Festlegung von Niederschlagsstrafien, 
wenn eine solche Strafie uberhaupt geniigend Nieder 
schlag geliefert hat, um Spuren am Boden zu hinter 
lassen. Richtung und Begrenzung der Strafie, ja sogar 
auch der Grad der Begrenzungsscharfe einer Strafie 
lassen sich recht genau festlegen. Auch relative Inten 

sitatsabstufung, die Bildung von Herden bzw. Knoten 
lassen sich beobachten. Schwieriger ist es naturgemafi, 
diese Differenzierung zu beziffern oder uberhaupt 
Angaben zu erschliefien iiber den absoluten Betrag der 
gefallenen Niederschlage dort wo keine Mefistationen 

mehr zur Verfiigung stehen. Wenn im vorliegenden 
Fall von O. Schmitt und in einem anderen Fall im 
Taunus auch von W. Gegenwart und im Odenwald 
von O. Schmitt 6) dennoch versucht worden ist, Zahlen 
in mm-Niederschlag zu geben, so sei zunachst darauf 

hingewiesen, dafi es sich um Schatzungen handelt, die 
den grofien Betrag von 20?50 mm offen lassen, dafi 
ferner iiberall, wo es versucht wurde, aufierdem alle 

erreichbaren Hilfsangaben, das Ausmessen vollgelau 
fener Gefafie, Privatmefistationen, Aussagen von Pri 
vaten iiber Einsetzen, Ende, Intensitat u. a. mitver 
wertet wurden. An Obertragung dieser Erfahrungen 
auf andere Gebiete darf naturgemafi nicht ohne grofie 
Vorsicht gedacht werden. Es ist aber kein Zweifel, dafi 
die durch das offizielle Netz der Niederschlagsstationen 
hindurchschliipfenden grofien Anteile der Nieder 
schlagsstrafien und Niederschlagsmengen auf diese 

Weise doch recht genau eingegabelt werden konnen. 

Sobald allerdings die Niederscblagsmenge und Inten 
sitat gering wird, konnen die erosiven Wirkungs 
formen makroskopisch nicht mehr ausreichend unter 

schieden werden. Dann mufi auch dieses Hilfsmittel 
versagen. 

ZENTRALAMERIKA 

Bericht iiber eine Forschungsreise 1953/54 

Wilhelm Lauer 

Mit 2 Abbildungen 

Report of field studies in Central America, 1953?1954 

Summary: Following an invitation from the Instituto 

Tropical de Investigaciones Cientificas in San Salvador, 
El Salvador, the author spent the period 7 March 1953 

geschwemmt. Die Niederschlagsmenge mufi mindestens bei 
80 bis 90 mm gelegen haben. Am Rande des Zerstorungs 
gebietes wurden in Eichberg privat 58 mm gemessen. 

6) O. Schmitt, Bodenerosion durch Regen und Schmelz 
wasser im Rhein-Maingebiet. Natur und Volk. 1954. S. 77. 
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