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Vorwort. 

Das Kroki - die Aufzeiehnung eines klein en Ge
landeabsehnittes auf Grund von Absehreitungen, Einsehatz
ungen und Freihandmessungen unter Fertigstellung des Ge
landeabbildes an Ort und Stelle - sueht Rasehheit und Ein
faehheit der Aufnahme und Aufzeiehnung mit mogliehst 
grosser Ansehauliehkeit der letzteren und einer trotz Ein
faehheit der Mittel erhebliehen Treue der Wiedergabe zu ver
einigen. Bei sorgfaltigem Arbeiten und einer gewissen 
Sehulung lassen sieh dureh Krokieren aueh mit einfaehsten 
Hilfsmitteln wie Absehreitungen, Riehtungsaufzeiehnungen 
(ohne aIle Instrumente) und Sehatzungen Resultate er
zielen, welehe hinsiehtlieh Treue der Wiedergabe der 
Taehymetrie bezw. Messtisehtopographie sieh nahern und 
in vie len Fallen diese erganzE'n konnen, so wenn zerrisse
nes oder bedeektes Gelande die Taehymeteraufnahme er
sehwert, die geringere Wiehtigkeit des fragliehen Gelande
absehnittes jedoeh das EinfUgen einer neuen Station un
thunlieh erseheinen lasst. Von besonderer Wiehtigkeit 
wird das Krokieren (von militarisehen Zweeken ganz ab
gesehen) fur Forsehungsreisende wie fUr den wand ern den 
Geographen uberhaupt, fUr den Lehrer der Geographie 
bezw. Heimatkundo, insbesondere als Propadeutik zur 
Kartenlehre, fUr den Geologen, Markschcider, Vermessungs
beamtcn, Ingenieur und sonstige Vertreter von Wissen
sehaften, deren praktiseher Betrieb gelegentliehe und 
klein ere Gelandeaufnahmen mit sieh bringt, da hier das 
Krokieren vielfaeh - wegen Mangel an Instrumenten, 
Personal, Zeit und aus Riieksieht auf den Kostenpunkt -
die Stelle der strengeren Aufnahme mit Feldmessinstru-
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menten zu vertreten hat; fiir den Studierenden der Ver
messungskunde und des Ingenieur-Baufaehes endlich bildet 
das Krokieren die Vorschule zu einer raschen Erfassung 
des Gelandes bei Tachymeter- und Coordinatenaufnahmen; 
er gewinnt im Verlauf der Krokierung des Handrisses 
ausser dem Dberblick iiber das zu behandelnde Gebiet 
Anhaltspunkte fiir zweckmassige Auswahl von Stationen 
und Lattenpunkten; ein gutes Kroki erspart zugleicb 
manchen Lattenpunkt und spaterhin man chen Zeitverlust 
bei der zeichnerischen Verwertung des Aufnahmemateri
ales. Eine Zusammenstellung von Hilfsmitteln und Me
thoden fiir eingehendere und umfangreichere Krokierungen, 
wie sie namentlirh fiir geographische und technische Auf
nahmen in Ermangelung von Feldmessinstrumenten in 
Betracht kommen wiirden, verafl'entlichte Verfasser in 
der "Zeitschrift fiir Praktische Geologie" *) 1895/96. 

Die Treue der Wiedergabe beim Kroki hiingt ab in 
erster Linie von der Zuverlassigkeit der Einmessung bezw. 
Erfassung der topographischen und geographischen Ver
haltnisse, die Anschaulichkeit, deren Mangel ein Kroki 
als verfehlt kennzeichnen wiirde, von einer zweckmas
sigen Sym b olik. Ausgiebige Gelegenheit zu Beobach
tungen iiber die grassere oder geringere Brauchbarkeit 
einzelner Signaturen und Darstellungsweisen bei Krokie
rungen mit grossem Massstab - wie auch iiber die weite 
Verwendbarkeit von Krokierungen iiberhaupt - fand Ver
fasser (als Assistent an der technischen Hochschule zu 
Aachen) bei ausgedehnteren eingehenden Terrainaufnahmen 
im Massstab 1: 1000 bis 1: 350, in der Eifel und deren 
nardlichem Vorlande, ausgefiihrt teils fiir geographische 
und technische Aufnahmen, insbesondere an Wasserlaufen 
und Trockenbetten zur Verfolgung der durch Corrasion 
und Abwitterung herbeigefiihrten Verlegung ihrer Ab
grenzungen, teils zur Herstellung von Ergii.nzungs- und Kon
trollbandrissen fiir die Tachymeteraufnahmen der Studie
renden. Diese Aufnahmen gaben Anlass zur Bearbeitung 
vorliegender Anleitung zum Aufzeichnen des Gelandes 
beim Krokieren, mit welcher Verfasser einem Bediirfnis 

*) Herausg. v. Bergingenieur M. Krahmann, Verlag von Julius 
Springer-Berlin. 
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der oben genannten interessierten Kreise zu entsprechen 
glaubt. Sie beruht auf einer sorgfaitigen Auswahl unter 
den iiblichen und meist offiziellen Zeichen und Farben, 
unter Hinzufiigung einiger weniger, weiche zweckmiissig 
und im Sinn der iiblichen Darstellungsweisen zu liegen 
schienen. Vorausgeschickt sind eine Reihe Bemerkungen 
ii ber das Wesen der hier in Frage tretenden Aufnahmen, 
tiber Zeichenmaterialien und sonstige Ausriistungsgegen
stan de, sowie einige allgemeine Regein fiir Schreiben und 
Zeichnen. Besondere Beachtung ist dem Arbeiten mit 
Farbstiften gewidmet worden, deren Verwendung ja 
einerseits die Anschaulichkeit wesentlich erhiiht, an
drerseits eine scharfe Wiedergabe auch sehr kleiner 
Einzelheiten gestattet. Die Tafein I-ill veranschaulichen 
die Wiedergabe einfacher topographischer Gebiide bezw. 
geographischer und technischer V orkommen mitteis Farb
stift, etwa im Massstab 1: 1000 - 1 : 2000. Die Einschie
bung einiger Bemerkungen liber die Topographie von 
Wegen, WasserIaufen und Briicken erschien wegen des, 
bei gedachten Aufnahmen zu Grunde geIegten, gross en 
Massstabes zweckmassig. Endlich folgen im Abschnitt 
iiber Darstellung der Bodengestaltung beim Krokieren 
einige Beispiele iiber den Verlanf von Hiihenlinien an 
Terraingebiiden wie geneigten Strassen, Flussbetten, Aus
schachtungen, Auffabrten, bei deren Auswahl die Ansicht 
massgebend war, dass fiir die Erfassung von Hiihenlinien 
bezw. Leitlinien in schwierigerem Gelande der Blick des 
Krokierenden am ehesten sich scharft durch das Studium 
ihres VerIaufes an einfachen Bodenformen, wie sie jeder 
Spaziergang vor die Augen fiihrt. 

P. Kahle 
Assistent an der Herzog!. Technischen Hochschule 

zu Braunschweig. 
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I. Allgemeiner Teil. 

Einleitung. 
1. Die Zeichen und Farben in den vorliegenden Signa

turentafeln lehnen sich, soweit dies die unten naher dar
gelegten Gesichtspunkte fiir geographische und techn sehe 
Aufzeichnungen Aufnahmen gestatten, an offizielle Vor
schriften iiber topographische Zeichen an, von dene,n 
namentlich zu erwiihnen sind 

fiir Darstellungen in 1: 25000, z. B. Messtisch
blatter (eventuell 1 : 50 000 und 1: 12500): Muster
blatter fiir topographische Arbeiten in 1 : 25000 
nach den V orschriften der Kg!. Preuss. Landes
aufnahme; 

fiir Darstellungen auf teehnischen Planen mit 
gross em Massstab, etwa unter 1 : 2500: Bestim
mungen iiber die Anwendung gleichmassiger 
Signaturen fiir topographische und geometrische 
Karten, Plane und Risse. Laut Besch!. des 
Centraldir. d. Vermessungen von 1879, 82, 84, 
86, 87; 

endlich fiir militarische Krokis (in kleinem Mass
stab): Das Planzeichnen mit Buntstiften nach 
den neucsten topogr. Musterblattern des General
stabes. Berlin, Bormann N achfolger. 

2. Geringfiigige Abweichungen erforderte der beson
dere Charakter geographischer Feldrisse (gegeniiber mili
tarischen Aufzeichnungen), welchen wir im folgenden Ab
schnitt naher darlegell; weiterhin der erheblich grossere 
Massstab der ersteren, welcher bei Darstellung grosserer 
gleichartiger Flachen eine moglicht rasch auszufiihrende 
Signatur erwiinscht macht; endlich bedingte der jeweilige 
besondere Charakter der hier in Frage kommenden Krokis, 
z. B. fiir hydrographische Aufnahmen, fiir Darstellung 
der Flora gewisser kleiner Gelandeteile etc. die Hinzu
nahme weiterer topographischer Zeichen. 

Kahle, Geogr. Krokieren. 1 
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Die Zusammenstellung beriicksichtigt in erster Linie 
die Bediirfnisse bei Krokierungen im Kulturlande; bei Auf
nahmen auf Reisen in weniger kultivierten Gegenden wird 
vielleicht ein Teil der topographischen Zeichen nicht mehr 
zur Verwendung gelangen, andrerseits wieder eine Ver
mehrung der Darstellungsmittel, z. B. fiir Bewachsung, 
Bodenart, Kiistenaufnahmen etc. erforderlich werden. Viel
fach diirftlOn sich hierbei Zeichen und Farben fiir Gegen
stande in KulturIandern auf solche im Reisegebiet, welche 
untereinander ahnliche Beziehungen wie jene zeigen, iiber
tragen lassen, *) ande:r:nfalls wird es dem Reisenden, so
bald einmal ein System von Signaturen vorliegt, nicht 
schwer fallen, dasselbe in gleichem Sinne weiterzu er
ganzen, um auch Gelandeabschnitte mit sehr zahlreichen 
geographischen Einzelheiten in iibersichtlicher Darstellung 
wiedergeben zu konnen. 

3. Charakter der hier in Frage kommenden 
Krokierungen.**) "Unter Krokieren versteht man be
kanntlich diejenige Stufekartographischer Aufnalimen, bei 
welcher nicht mit den gewohnlich bei topographischenAufnah
men angewandten Instrumenten (Theodolit und Messtisch; 
Messlatte, Messband etc.) aufgenommen wird, sondern fast 
ausschliesslich nach Schrittmass und mit einfachen 
Freihand-Instrumenten, indem Zeit, Instrumente, 
Personal, allgemein die Kosten unbeschadet einer gewissen 
Genauigkeit soviel als moglich eingeschrankt werden sollen, 
und zwar hat das aufzunehmende Gebiet meist 
nur sehr geringen Umfang, bis hOchstens 1 qkm. 
Vorliegende Anleitung behandelt insbesondere die Abbil
dung 801ch kleiner Gebiete in moglichst grossem 
Massstab. Der Zweck derartiger Krokierungen ist sehr 
verschieden: fiir' den Geologen und Geographen handelt 
es sich meist um Darstellung geologisch oder orographisch 
wichtiger Gelandeteile; fiir den Vermessungsbeamten und 
Ingenicur, fiir den Markscheider und Bergmann oft um 
rasche Herstellung einer rohen Grundlage fiir die weitere, 
speziellere Bearbeitung des fraglichen Gebietes oder Skiz-

OJ So z. B. die Zeichen rur Wiese - Hutung - Unkraut - Haide 
- Schilf; Nadelwald - Laubwald - Obstbitume. 

oOJ Das Foigende ist grosstenteils der Einleitung zu der in der 
Vorrede erwithnten Anleitung in der Zeitschr. f. Praktische Geologie 
Sept. 1894, entnommen, 

Das Wort Kroki (F'eldriss), frz. croquis, ist durch die seit 
etwa cinem Jahrzehnt angewandte lautgemasse Schreibwei.e in den 
deutschen Wortschatz aufgenommen. Croquer bedeutet urspIilnglich 
etwas schnell erschnappen. 
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zierung technisch wichtiger Terrainverhaltnisse und An
lagen im Grundriss; fiir den Archaologen um Kartierung 
abgelegener Ruinen, Graberfelder etc. Gewohnlich geben 
die vorhandenen topographischen Karten infolge zu kleinen 
Massstabes die Einzelheiten nicht hinreichend scharf wie
der, sondern mehr verallgemeinert, zusammengefasst; oder 
die Aufnahme dieser Karten hat vor langerer Zeit statt
gefunden, sodass Nachmessungen bezw. Erganzungen an
gebracht erscheinen. In manchen Fallen wird die Ge
markungskarte (1 : 1000 bis 1 : 2500) die Umrisse liefern, 
in welchen topograpbiscbe, geologiscbe oder tecbnische 
Details einzukrokieren sind; derartige Karten sind jedoch 
nicht immer zuganglich, aucb ist die Durcbpausung fast 
immer mit Umstandlichkeiten fiir beide Teile verkniipft. 
Der Forschungsreisende endlich wird Kartenmaterial iiber
Haupt noch nicht vorfinden. In all diesen Fallen tritt 
die Aufgabe heran, mit primitiven Hilfsmitteln selbstandig 
ein Abbild des in Frage kommenden Gelandes zu schaffen. 

Das Kroki tritt ein, wenn die Skizze nach Augen
mass gemass ihres mehr oder weniger subjektiven Oha
rakters dem Zweck der Aufnahme nicht mebr entspricht, 
letzterer vielmehr eine von unserer Meinung moglichst 
wenig beeinflusste Darstellung verlangt. Werden uns beim 
Kroki die natiirlichen Erstreckungen und Richtungen zwar 
durch robe Hilfsmittel, aber doch immer·durch Messungen, 
deren Genauigkeitsgrad wir in den meisten Fallen an
geban konnen, iiberliefert, so legen wir beim Skizzieren 
nach Augenmass unbewusst unsere gewohnte oder augen
blickliche Anschauung der Verhiiltnisse zu Grunde; wir 
zeichnen Flusskriimmungen in den der Hand gelaufigen 
Kurven, welche den W asserlauf ganzlich seiner charakte
ristischen Form berauben konnen; hierzu treten konstante 
Schiitzungsfehler: man zeichnet Wegekriimmungen und 
manche Boschungsformen meist iibertrieben und schatzt 
verschieden je nach Beschaffenheit des Zwischengelandes 
und der Hohenrichtung der Schatzung; oft zeichnet man 
auch etwas vorgefassten Meinungen zu liebe anders auf, 
als die Natur lehrt. Es wird hiermit nicht behauptet, 
dass beim Krokieren nur mit Abmessungen von Winkeln, 
Entfernungen und Hohen zu arbeiten sei. Hierzu wiirde 
SChOlil die fiir solche Zwecke vorgesehene Zeit gewohn
lich nicht ausreichen - sondern man soil die N atur nach 
ihren Hauptmassen fragen, d. h. die Lage wenigstene 
solcher Punkte einmessen, welche zur Kennzeichnung der 
besonderen Einzelheiten des Gelandes fiir den der Auf-

1* 
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nahme zu Grunde liegenden Zweck erforderlich sind; die 
fehlenden Zwischenstiicke wird man soweit angangig nach 
dem Augenmass und den allgemeinen Gesetzen der phy
sischen Erdkunde und Geometrie einschatzend erganzen. 
Durch dauernde Dbung im Schatzen topographischer 
Verhaltnisse, angestellt vor deren Einmessung, kann schliess
lich eine solche Fertigkeit im richtigen Erfassen von Ent
fernungen, Winkein und Hohen erwOl·ben werden, dass 
die eigentlichen Messungen auf ein sehr geringes Mass 
einzuschranken sind. 1m Allgemeinen wird man, wenn 
der Zweck der Aufnahme eine annahernd getreue Wieder
gabe veriangt, von der Anwendung der Hilfsmittel der 
niederen Topographie stets um so grosseren Vorteil ziehen, 
je schwieriger die A bbildung des fraglichen Gelande
stiickes ist." - V on militiirischen Krokierungen unter
scheiden sich die hier behandelten Aufnahmen sachlich 
im Zweck der Aufnahme und ausserlich im Massstab der 
Aufzeichnung und in der Technik. Bei ersteren gilt es, 
das Eigenartige eines meist grosseren Gelandeabschnittes 
im Grossen und Ganzen unter Hervorhebung des mili
tarisch Wichtigen zum Ausdruck zu bringen, das Haupt
augenmerk ist demgemass auf Gangbarkeit und taktische 
Verhaltnisse zu richten; bei den in vorliegender An
leitung in Frage tretenden geographischen oder techni
schen Krokis handelt es sich gewohnlich um Darstellung 
des Eigenartigen eines meist kleinen Gelandeabschnittes 
unter moglichster Beriicksichtigung der Einzelheiten, so
weit solche fiir den Zweck der Aufnahme in Frage kommen. 
So wird bei geographischen und technischen Aufnahmen 
die streng gesonderte Darstellung von Laubwald, Nadel
wald und Mischwaid in Zeichen und Farbe, von massiven 
und Holzhausern, festen, ausgebauten Wegen und weniger 
festen, im Allgemeinen nicht im gleichen Masse erforder
lich werden, wie dies der taktische Gesichtspunkt mili
tiirischer Anfnahmen bedingt; dagegen werden erstere in 
erhOhtem Masse die Einzelheiten der Oberflachengestal
tung, Bodenart und Bodenabbau, die Verteilung gewisser 
Pflanzen, die Veranderung der Erdoberfliiche durch Wasser 
und Verwitterung, Vorkommen, Bestand und Form der 
Schwemm- und Schuttmassen, den Zusammenhang zwi
schen Oberflachengestaltung und Schichtenaufbau (alies 
vorwiegend auf einem sehr kleinen Gebiet) beriicksich
tigen und dementsprechend auch weiterer Darstellungs
mittel und meist eines grosseren Massstabes bediirfen. 
Wahrend bei militiirischen Krokis der Massstab 1: 25000 
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Regel ist,*) 1 : 12500 bereits zu den Ausnahmen gehOrt, 
wird der Massstab bei Krokierungen fiir geologische oder 
sonstige geographische bezw. technische Zwecke sich meist 
zwischen 1: 1000 und 1 : 500 bewegen, bei Aufnahme 
besonderer Terrainformen, Ablagerungserscheinungen und 
dergl. m., dagegen noch grosser (bis 1 : 100) zu wahlen 
sein. Hinsichtlich der Technik ist darauf hinzuweisen, 
dass dem krokierenden Geographen gewohnlich etwas mehr 
Zeit zur Verfiigung steht, welche gestattet, manche Mes
sungsverfahren anzuwenden, auf welche die militarische 
Krokierung wegen beschrankter Zeit verzichtet. 

Die Abbildung des Gelandes. 
4. Die Darstellung aufgenommener topographischer 

Gegenstande auf Karten und Planen geschieht im Grun d
riss, solange der gewahlte Massstab die Einzeichnung der 
Einzelheiten im Grundriss gestattet; Gegenstande, deren 
Aufzeichnung der Zweck der Aufnahme erforderlich macht, 
deren Grosse jedoch so gering ist, dass sie bei massstab
gerechter Aufzeichnung nicht mehr oder nicht hinreichend 
hervortreten wiirden, werden im Grundriss unter U e b er
schreiten des Massstabes oder symbolisch durch 
Signaturen dargestellt; weiterhin gebraucht man Sym
bole zur Veranschaulichung der Bodengestaltung, Boden
beschaffenheit und Vegetation. **) N aturgemass wachst mit 
Verkleinerung des Massstabes die Verwendung von Signa~ 
turen und die Dberschreitung des Massstabes. 

Eine Strasse von 10 m, ein 'Vasserlauf von 2,5 m Breite, eine 
Wegcboschung von 5 m Horizontalprojektion lassen sieh beim Mass
stab 1: 1000 gemass ihrer Brcitenerstreekung scharf eintragen; bei dem 
Massstab unserer MesstischbHitter 1: 25,000 wiirde bei massstabsgereehter 
Einzeichnuug die erstere eine Breite von 0,4 mm, der zweite von 0,1 mm 
(Zirkelstrich), die letztcre von 0,2 mm erhalten; die taktische Wichtig
keit diesel' GegensHinde jedoch erfordert auf Karten fUr milWirische 
Zw('cke cine starkere Hervorhebung, wobei der 1tlassstab Uberschl'itten 

') Mit Rucksieht auf den gleiehen Maassstab der MesstisehbUltter. 
in welche mituntrT das Kroki einzupassen ist. 

,oJ Die Gestalt der iiblichen Zcichen ist tcils dem Grundriss, teils 
dem Aufriss der fraglichen Gegenstiinde entlehnt, teils aus physik.~
lisehen Beziehungen abgeleitet. Die Auswahl der Farben stiitzt sieh 
im Allgemeinen auf die bei dem topographischen Gegenstand hervor
trd(lnde Farbe; so deutct z. B. BlaH fUr Gewasser anf die Spiegelung 
d·- s Himmcls bczw. anf die Farbe der Gehi;r:gssccll; Gelhgriin fUr Wiesen, 
Dunkelgriin fUr Wald, Terrnsienna fUr Acker odeI' \Vege, Zinnober 
fUr Steinbauten, Braun fUr TorflagPf und l\Ioorboden auf die den ge
nanntell Dingen eigcntUrnlichc Farbe. 
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werden muss, sodass, wenn man die Breite ohiger ·Gegenstiinde rlick
warts aus der Karte ableiten wollte, man etwa die 3 bis Hache Breite 
erhalten wiirde. Dieser Uberschreitung werden wir uns jedoch beilll 
Anblick der Karte in anbetracht der Bedeutung jener Gegenstande nicht 
bewusst. In noch gr5ssel'em :Masse wird ubrigens ucdm rniJitlil'ischell 
Kroki hinsichtlich der Breite etc. liber den Massstab hinausgcgangen, 
um militarisch wichtige Gegenstiinde moglichst scharf hervorzuheben. 

Bei dem vorausgesctzten grossen Massstab der hier 
behandelten geographiseben Aufzeichnungen findet Nicht
einhaltung des Massstabe, nach zwei Richtungen hin statt; 
wir werden zu Dberschreitungen genDtigt beispielsweise 
bei Einzeichnung erratischer Blocke, Mauerwerk, Graben; 
dagegen zu einem Herabgehen un t e r den Massstab z. B. 
bei Aufzeichnung einzelner Baume, auch die iibliche Signa
tur fiir Wald bIeibt betrachtlich unter dem Massstab; 
hiervon zieht die Krokierung bei grossem Massstab, ab
gesehen von Raschheit der Darstellung, insofern N utzen, 
als die Anwendung kleinerer Signaturen eine bessere Aus
nutzung des 1l.aumes fiir die Wiedergabe geographiseh 
wichtiger Einzelheiten und das Einschreiben von Zahlen 
und Bemerkungen gestattet. 

1m Allgemeinen wird das geographische Kroki hin
sichtlieh der Mittel zur Darstellung des aufgenommenen 
Gelandeabschnittes eine Mittelstellung zwischen Knapp
heit militiiriseher Krokierung und kiinstleriseher Ausfiih
rung, wie auf Planen fUr bauliche, Kataster- u. a. staat
liehe Zwecke, einhalten. 

Zeichenmaterialien. 
5. Bleistifte. Zum Aufzeichnen von Messungs

linien (Riehtungslinien bei Vorwartseinsehnitten etc., Aehs
linien bei Aufnahmen nach rechtwinkligen Coordinaten 
n. a.) und Einschreiben von Masszahlen verwendet man 
die Harten 4, 5 bis 6 H, wahrend fiir die Einzeiehnung 
der Situation und Geripplinien Harte 3 oder F, fur 
Sehummerung Harte 2 oder H B sieh eignet. Dber das 
obere Ende des am meisten gebrauchten Stiftes, gewohD
lich 3 oder F, schiebt man eine der bekannten fcdernden 
EiilseD mit rundem Stangengummi, letzteren konisch zu" 
gespitzt, urn bei RadierungeD moglichst weDig iiber die 
fragliche Stelle hinauszugreifen; oder man benutzt als 
Halter eine Spannfeder mit 2 Schieberingen, an einem 
Endc ein Stuck (6-8 em) von Nr. 3, am andern ein 
Stuck Stangengummi eingesetzt; vielfach empfiehlt es sieh, 
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Stift oder Spannfeder an einer um den Hals gehangten 
Schnur zu tragen. Die Hiirten 4-6 H sind an dem einen 
Ende zu einer Spitze, am andern zu einem Meisel anzu
spitzen; letzteres gebraucht man beim Ziehen von Linien 
langs Lineal, wobei eine Scheide langer ziehfahig bleibt 
und scharfer am Linealanliegt, als eine Spitze; mit dieser 
werden Masszahlen und Buchstaben fiir Messpunkte ein
ge~rage.n. Vor dem beiders~itigen Ansp!tzen . der harte:en 
Stlfte 1st der Hartegrad mIt Kerbschmtten In der Mltte 
des Stiftes anzugeben. Das Anspitzen aller Stifte erfolgt 
zweckmassig mit Stiftspitzern (Akme, GTanate, Heureka), 
das scharfere Zuspitzen mit scharfem Messer, bei den 
Harten 4-6H zweckmassigcr auf Reibebrettchen (Holz
klotzchen mit feinem Sandpapier iiberzogen), oder an
geschliffenem Bimstein, feinerem Sandstein. 

6. Verwendung von Buntstiften. Die Darstel
lung eines Gelandeabschnittes kann in Blei von verschie
dener Harte und mit Farbstiften ausgefiihrt werden, ersteres 
bei improvisirten Aufnahmen, wenn nur Bleistift und 
N otizbuch zur Verfiigung stehen, letzteres wenn Zeit und 
sonstige Umstande eine vorherige Ausriistung fiir die Kro
kierung gestatten, oder die Aufzeichnung in Blei nicht 
ausreicht, bezw. im Zimmer vervollstandigt werden kann. 
Bei Anwendung von Farbstiften sind zu unterscheiden: 
Einzelsignatur, wobei der topographische Gegenstand 
mittels einiger zu einer Figur vereinigter Striche und 
Punkte oder durch farbige Flecke von sehr geringer Aus
dehnung dargestellt wird; und Flachensignatur, be
stehend aus weiterer oder engerer Schraffierung, welche 
anstelle der Einzelsignatur tritt, wenn es sich urn rasche 
Darstellung grosserer FIachen mit Wald, Wiese u. a. 
handelt. 

Wenn die Ausfiihrung eines Krokis mit Buntstiften 
iiber den Anblick einer mehr oder weniger verschwom
menen Skizze hinausgehen und ein klares, gefalliges Ge
samtbild der aufgenommenen Gegenstande liefern solI, so 
bedarf es, analog der Handhabung des Pinsels, einer sorg
faltigen Einiibung auch im Gebrauch von Farbstiften, 
einer besseren Qualitat solcher, der steten Instandhaltung 
hinsichtlich Lange und Spitze, Masshaltens im Aufzeichnen 
der Symbole hinsichtlich Grosse derselben und der Strich
starke. Bei Beachtung dieser Regeln wird man auch ge
wisse Anspriiche in kiinstlerischer Beziehung befriedigen 
und werden sich Planzeichnungen herstellen lassen, welche 
den in Aquarellfarben ausgefiihrten nicht nachstehen, da-
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gegen meist weniger Zeit und Mittel beanspruchen. So 
lasst Rich namentlich die Abtonung vom Dunkeln ins Helle 
an Boschungsfiachen mit Braunstift und Wischer rasch 
in einer Weise bewerkstelligen, wie sie beim Aquarellieren 
erst nach langerer Uebung erreicht wird. *) 

7. Auswahl der Farbstifte fiir geographische 
A ufnahmen. Die Fabrikation von Farbstiften hat in 
der neueren Zeit eine stete Vervollkommnung hinsichtlich 
Qualitat und Auswahl erfahren, namentlich infolge viel
facher Verwendung in der Malerei und Technik.**) Von 
deutschen Firmen, welche sich mit Herstellung besserer 
Sorten (fiir Malerei und Krokierung) befassen, sind die 
bekanntesten die Niirnberger Nopitsch & Sussner, J. Faber, 
H. Kurz, Grossberger. Die Hauptkollektionen derselben ent
halten 50 bis 60 Farben in kraftigen und zarten Tonen, ***) 
von diesen kommt jedoch beim Krokieren nur etwa '/.I 
bis '/3 zur Verwenduug. Fiir Krokierungen bei geogra
phischen und technischen Aufnahmen wiirden etwa in 
Betracht zu ziehen sein (vgl. Tafel IV): 

Braunrot (Indischrot, bezw. Caput mortuum, Per-
sischrot), 

*Karmin, 
*Zinnober, 
*Orange, 
*Gelb (Gummigutt, Chromgelb, Dunkelgelb), 
*Wiesengriin (gelbgriin, chromgriin), 
Hutungsgriin (smaragdgriin, Niirnberger Griin), 

*Gartengriin (Mineralgriin, Griinspan), 
Moosgriin bezw. Olivengriin, Chromoliv, 
Dunkelgriin bezw. Schwarzgriin, 

*Hellblau bezw. Preussischblau, 
Ultramarin bezw. Kobaltblau, 

0) In dem Manuel du dessinateur I. TraitC de dessin geomctrique et 
de dessin topographique von Ch. Marechalle, Hauptmann und Lehrer 
an der Kriegsschule zu Brussel heisst es: On croit generalement que 
Ie crayon de couleur n'est pas susceptible d'appliquations artistiques, 
mais eet instrument n'est pas aussi ingrat qu'on Ie pense. Il doit 
etre ctudie, voila tout j en combinallt avec adressc l'usage de I'estompe 
rude, et de Ia pointe du crayon, en s'cxcrt;ant dans Fart de la super
position des teintes, on obticndra des effets, qui ne spront ni ceux de 
l'aquarelle, ni ccux du pastel, mnis qui se ravprocheront par leur 
nature ~t leur vigueur de In peinture a l'hllile. 

**) Ubcr das Anlegen technischcr Zeichnungen, insbesondere PauseD, 
mit Fal'bstiften vgl. A. zur Megede. Wie fertigt man tcchnische Zeich
nungen? am Ende von § 53 und M. 

"') Die Farhstiftfabl'iken versendonUbersichtstafeln mit Mustcr
aufstrichen ihrer Fnrbstifte, welche bei Farbenauswahl sehr zu 
statten kommen. 
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*Magellta (dunkelviolett) bezw. *Rotviolett (militarisch 
mit Laubwald bezeichnet), 

*Sepia (Braun, militarisch mit N adelwald be
zeichnet), 

*Terrasienna bezw. J apanrot (Ackerbraun, Wegebraun) 
oder Rotocker. 

Eine gedrangte Dbersicht der Verwendung dieser 
Farben folgt in 13. 

FUr militarische Krokiel'ungen giebt es zwei Kollektionen von 
10 und 14 Stiften. Die kleinere enthalt die in obiger Zusammen
steHung mit * versehenen Farben, die grossere ausser diescn Men nige, 
Laubwald (rotviolett) bczw. Magenta, 11ischwald (dunkelgrau) 
und entwcder HutungsgrUn oder Truppenblau (azurblau). 
Weiterhin hat man eine Kollektion Bormann fUr Katasterzwccke mit 
15 Stiften, in welcher Yon obiger Zusammenstellung nich t vorhan
dell: I D dis c h rot etc., 1\100 ssg rUn etc.; dagegen hinzugekommen: 
GrenzgrUn (hellgrUn) und Wegebraun (Japanrot). Endlich sind 
Kollektioncn "FUr technische Zwecke'" anzufiihreu, z. B. von Sussner 
mit 12 Stiflen, von Faber mit 8 Stiflen fUr die bei Darstellllllg von 
11etall-, Holz- und Steinteilen in technischen Zeichnungen iiblichen 
Farben. 

~Ianche del' in den ers1genannteD Kollektionen gefUhrten Farben 
lassen sich nul' bei FH1chensignatur hinreicheud scharf unterscheiden, 
nieht dagegen bei Signaturen, welche aus eiuzelncn Strichen bestehen, 
z. B. Mennige ond Zinnober, Laubwald und Magp.nta; GrenzgrUn und 
HutungsgrUu; Japanrot uud Terrasienna; weiterhin Hisst sich ,Dunkel
gran durch Bleistifthlirte HB ersetzen; es empfiehlt sich daher, je 
cine dieser Farben fortzulassen und ihrcn Platz in dem Etui mit einer 
von ahnlichen sich hinreiehend abhebenden Farbe zu besetzen, wie 
Indischrot, Moosgriin, SchwarzgrUu, Ultramarinblauj zwischen Gelb un'd 
'Vege:'" oder Ackerbraun findet sich lloch als hinreichend unterschiedene 
Zwischcnfarbc Goldocker. 

Beim Krokieren werden die genannten Farben nur 
selten auf einmal gebraucht, gewohnlich lasst sieh im 
V oraus beurteilen, welche Farben erforderlich werd~n, 
sodass das Etui die gebrauchten Stifte fassen wird; andern
falls fiihrt man die iibrigen in cinem der flachen Etuis 
fiir 6 Stifte mit. Hat man nur eins der Militaretuis mit 
10 Stiften zur Hand, so kann Braimrot durchNadelwald
farbe mit Karmin, Hutungsgriin durch Wiesengriin ge
strichelt oder Wiesengriin mit Blau, Moosgriin durch 
Gartengriin, Dunkelgriin meist durch Laubwaldfarbe bezw. 
Magenta, Ultramarin durch kraftiges Blau ersetzt werden. 

S. Lange, Aeusseres und Qualitaten der Farb
stifte. Behandlung derselben. Die iibliche Lange 
der Farbstifte ist 11 und 17-171/2 cm. Die Farbstifte 
sind ohne Anstrich und poliert (bezw. lackiert) erhaltlich; 
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in letzterem FlIll wird die Farbe des Kernes durch den 
Anstrich angedeutet. Fiir Krokis verwendet man zweck
massig polierte Stifte, da hierbei das Aussuchen der Farbe 
bequemer, als wenn man nur auf das farbige Ende des 
Kernes an Kopf oder Spitze angewiesen ist. Farbstifte 
ohne Anstrich umklebt man am oberen Ende mit einem 
Streifen, auf welchem vorher die Stiftfarbe kraftig aufge
tragen ist. Die Fabriken fiihren eine Reihe von Quali
taten, A, B, 0 u. s. w., von welchen die erste fiir Malerei 
und wissenschaftliche bezw. technische Zwecke zur Ver
wen dung gelangt und in den iiblichen Kollektionen fiir 
Krokierungen vertreten ist. *) Das Anspitzen der Stifte 
erfolgt entweder mit einem griisseren Stiftspitzer (Farb
stifte sind meist etwas dicker als Bleistifte), worauf die 
scharfere Spitze mit Messer hergestellt wird, oder man 
bedient sich eines sehr scharlen Federmessers. Das 
Messerchen am Stiftspitzer, an welchem sich feine Teil
chen der weiehen Stifte leieht ansetzen, ist iifter zu rei
nigen. Ein bis auf 5-7 em verkiirzter Stift ist fiir den 
Feldgebraueh nieht mehr giinstig; die zu kurz gewot~enen 
Stifte verwendet man bei Zimmerarbeiten mit Hilfe von 
Spannfedern. 

9. Behandlung von Farbstiftzeichnungen 
und Anlegen mit Farbstiften. Bei farbigen Krokis 
zieht man die Umrisse bezw. Grundziige fiir die farbigen 
Linien, soweit sie nieht Symbole sind, in Blei **) VOt; z. B. 
die Umgrenzung von Wald, die Thal- und Kammlinien, 
Uferlinien, Stirn- und Fusslinien von Biischungen, Haus
seiten, Grundriss, Draufsieht von Briicken, Wegekanten 

*) Preise "iniger Kollektionen fur Krokis und teehnische Zwecke, 
nebst Etui: 

15 Katasterfarbenstifte, 1.7 em, unpoliert: 1,80-2 Mk. (G. Bormann 
Naehf. Berlin, Brudergasse; Teehn. Versandgeseh. Reiss-Lieben
werder): 

14 Militilrkrokierstifte. 17 em, poliert: 1,60 Mk. (Sussner); unpoliert: 
1,40-2 Mk. (Sussner, Bormann); 

12 Krokierstifte bezw. fiir teehnisehe Zweeke, 17 em, poliert: 1,85 
bis 2 Mk. (Sussner, J. Faber); 

12 Farbstifte, 11 em, poliert: 1,20-1 Mk. (J. Faber, H. Kurz); 
to Militiirkrokierstifte, 11 em, poliert: 0,80-1 Mk. (Sussner, J. Faber, 

Bormann); 
8 Farbstifte fUr technische Zweeke (J. Faber); 
6 Farbstifte. 11 em, poliert: 0,50-0,80 Mk. 

Einzelne Stifte 17 em lang 20 Pt., 11 em 12 Pf. 
Die Etuis fUr 15 nnd 6 Stifte sind flach (1 Lage), die fUr 12 Stifte 

teils flach, teils dirk (2 Lagen zu jc 6 St.), die fUr 14 nnd 10 Stifte 
dick (2 Lagon). Hinsichtlich Assortierung bezw, eigene Auswahl s. 0.6. 

Versand der Etuis als M. 0, W. oder Doppelbrief 10-20 Pt. 
») Wie das meist schon durch die Aufnahme erforderlich wird. 
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u. s. w.; sehr schmale Wasserlaufe oder Fusswege zeichnet 
man sogleich in der zugehiirigen Farbe ein. Die Original
bleilinien werden durch die farbige Bearbeitung bisweilen 
wieder verwischt; eine erforderlich werdende Auffrischung 
erfolgt in Blei, Harte 3 oder 4, oder im Zimmer mit 
Tusche.*) 

Eine dem A n leg e n mit Aquarellfarben entspreehende gleieh
!arbige Bearbeitung grOiserer Flilehen mit Buntstift kommt wiihrend des 
Krokierens nicht vor, indem das Kroki in diesem Fall Parallelstriche von 
ctwa If" bis li2 mm Zwischenraumen anwendet. Dagegen kann es bei 
munchen Arbeiten im Zimmer wUnschenswert sein, gewisse FUichen 
mit Farbstift anzulegen. Wird hierzu die Ubertl'agung eines Krokis 
auf cine Deue ZeichenfH1chc erfordcrlich, so wird dieselbe am einfach
sten an del' Fensterseheibc dureh Uberdeckung bewerkstelligt. Das 
Anlegen mit Buntstift geschieht durch schneHes Hin- und Herziehen 
mit feinen Stl'iehen; **) Strichliinge ctwa 1 bis 1' /. em (so lange sich 
eben die Striche geradc ziehen lassen), wobei die Striche sehr nahe 
aneinandcr zu liegen kummen; durch Aneillandersetzen von Strich
bandern kann man belicbig grosse FHichcn gleiclunassig anstreichen, 
nur ist darauf zu achten, dass die Enden der folgcnden Lage nicbt 
zu sehr auf die vorhcrgehende Iibergl'eifcn. Nunmcbl' folgt gewohnlich 
cine Uberdeckung des ersten Anstriehes unter Drehung der Zeichen
untel'lagc urn 90°. Das Abt6nen von Flachen, z. B. von Boschungcn 
in BrauD, geschicht dul'ch waehscnde Anzahl von Uberdeckungen, ohnc 
Drehung der Unterlage. Erhliht wil'd die Gleicbmassigkeit des Farben
tones bezw. dcr Abstufung durch yorsithtige Anwendung cines Wischers 
(Estompe) oder eines mittelweichen Rndiergummi. 

Radierungen in Farbstiftzeichnungen, , wenn nicht 
zu umgehen, werden mit Tintcngummi (zu einer Schneide 
angespitzt) bewerkstelligt, oder auch mit einem Stiick 
Glas, mit welch em der fehlerhafte Teil vorsichtig abge
schabt wird. - Anlass zu Radierungen gebcn auch Ver
wechselungen von Farbstiften bei Lampenlicht (Erganzung 
von Krokis im Zimmer), z. B. Hellblau mit Hutungsgriin, 
Ultramarin mit Violett u. a. 

*J Das N achziehen in Tuscbc gescbicht bei kul'zen odeI' sehr ge
schliingelten Linien mit del' Zeichenfeder in kUl'zen Absiitzen ;bei 
langeren, geschwungcnen Linicn erreiebt man gewohnlicb einen glcicb
miissigeren Strich mit Rundschriftfeder 6 VOIl links naclt rechts ge
zogen, also in entgegengesetzter Rit-htung als son st. So, werden auch 
HUhenlinien (Schichtlinien, Isohypscn), in dieser \Veise gezogen, einen 
gleichmassigeren und sichcren Verlauf zeigen, als wenn man sie mit 
Zeichenfeder absatzwcise nach der Brust zieht, da hierbei lei~ht ein 
fehlerbaftel' Druck hervorgebraeht wil'd. Au('h die Dicke dcs :Feder
halters ist bisweilen von Einfluss, Ein milssig dicker Federbalter, 
etwa 3 bis 1 em dick gestattet manehem Zeiehner cine bestimmtel'e 
FUhrung einer feinen Zeiehenfeder, als die mitunter gebl'auchten dunnen 
Halter von wenigen Millimeter Dicke. 

**) Beim Arbeiten mit Fal'bstift ist zu unterscheiden: schwacher 
Strich bei Fl~hensignatur; starker kl'iiftiger Strich bei Einzclsignatur, 
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Die Fixierung von Buntstiftzeichnungen wird 
im allgemeinen nur bei solchen Krokis erforderlich wer
den, welche haufigerem Gebrauch im Felde oder bei 
Zimmerarbeiten ausgesetzt sind. Sie erfolgt am besten 
mit dem bekannten Fixierapparat, welcher aus zwei recht
winklig miteinander verbundenen Glas- oder Metallrohren 
gebildet wird. *) Man lost in einer klein en Obertasse mit 
heissem Wasser etwa 10>< 15 cm Gelatine auf und blast 
die senkrecht gehangt.e (nur am oberen Rand angezweckte) 
Zeichnung an. N ach dem Trocknen eventuell nochmalige 
Fixierung. Intensiver wird dieselbe unter Benutzung eines 
Inhalationsapparates. **) Nach dem Gebrauch wird durch 
die senkrechte Rohre ein Borsten- oder Pferdehaar gezogen, 
um der Verstopfung beim Erkalten der haften gebliebenen 
Gelatine vorzubeugen. 

In Ermangelung eines solchen Apparates kann man 
mit Milch oder verdiinntem Milchkaffee fixieren. 

10. Zeichenpapier. Fiir Aufnahmen ohne Be
nutzung eines Schrittmassstabes eignet sich am besten 
starkes karriertes Rechellpapier. Vorhandene Formate : 
Royal 40 >< 25, Gross Quart etwa 28 >< 25, Quart wie in 
den Rechenheften, Oktav 17,5>< 10,5 cm. Die Carres 
haben 4-5 mm Seitenlange; es entsprieht sonach bei 4mm 
die Lange einer Seite 

bei eineIIi Massstab einer natiirlichen 
des Krokis von Lange von 

1 : 1000 4 m oder 5 Schritt 
1 : 400 1,6 m" 2 " 

Zeichenpapier mit Vertiefungen, wie es bei Situations
zeichnungen aufgespannt zum Anlegen, in der Malerei 
aucn fiir Darstellungen in Farbstift gebraucht wird, eignet 
sieh insofern nicht fiir freihandige Zeichnung topographi
scher bezw. geographiseher Einzelheiten, als die Vertie
fungen die Stift- bezw. Federfiihrung beeintraehtigen und 
die Verwendung von Farbstiften ersehweren; die Riick
seite solchen Zeichenpapiers ist gewohnlich glatter, daher 
mehr geeignet. 

*J G. Bormann Nachf .• Kgl. Hoflieferant, Berlin C: 25-50 Pt. 
") Kreide- und Buntstiftzeichnungcn auf schwarzem Papier (als 

Wandtafeln fijr Vortrlige) mit dem Inhalierapparat fixiert hielten .uch 
das Auswischen von Buchstaben, welche wiihrend des Vortrags einge
schrieben wnrden, aus. 



13 

Sonst,ige AusrUstung. 
11. Abgesehen von etwaigen Freihandinstrumenten 

fiir Winkel- und Hohenmessungen nebst Transporteur, 
welche man gewohnlich in den Rocktaschen unterbringen 
kann, sind fiir die Aufzeichnung noch erforderlich: 

Bleistifte und Farbstifte; 
ein Zirkelstift nach Soennecken; 
Krokierpapier und einige Blatter Pauspapier; 
Mundleim (zum Ankleben neuer Stiicke am Zeichen-

bogen), kurze Zeit vor dem Ausgang etwas in 
Wasser gelegt; 

Blei- und Tintengummi, bezw. ein Stiick Glas; even
tuell ein Wischer, oder ein Stiick Leinwand, zum 
Wischen urn den Finger gelegt; 

ein Stiftspitzer und ein sehr scharfes Federmesser; *) 
ein kleines Lineal von 20-25 cm Lange; eventuell ein 

Schrittmassstab aus Karlon oder zl.lsammengefalzt 
aus dem karriertim Zeichenpapier; 

eine Z eich en un ter lage (Krokierdeckel, ein Papp
deckel, an welchem das Zeichenpapier mittels um
gespannterG\lmmibander festgehalten wird; Krokier
blanchette von Bormann; oder ein Zeichenblock, 
welche jetzt in sehr halldlichen Formaten zu 0,5 
bis 1 Mk. erhiiltlich sind); 

ein Fe 1 db u c h (bei grosseren Krokierungen mit zahl
reichen Messungen): z. B. eins der bekannten 
schwarzen Hefte in 17 X 12 cm; mit besserem, 
weiss em (nicht grauen) karrierten Papier; oder ein 
Kartonumschlag, im Falz mit Gummiband um
spannt, unter welchem das erforderliche Papier zu
sammengefaltet durchgeschoben wird. - Den Ein
trag!lngen ist Datum, Ort ev. Zeit vo;ranzusetzen. 
- Ahnlichen Zwecken dient ein kleines Krokier
heftchen von etwa 6 X 10 cm, welches sich in der 
Billettasche unterbringen lasst. 

Bei grosseren Aufnahmen kommen weiterhin sehr zu 
statten: 

eine Krokiermappe zum Anhangen (Abb.1) einer
seits als Behiilter fiir Karten, Schriftstiicke und 

*J Bleistifle, mehr noeh Farbstifte, werden mehr durch das An
spitzen mit nieht scharfem Messer als durch den Zeiehengebrauch 
abgenutzt. 
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Zeichenmaterial, andererseits aber als Zeiehenunter
lage; die Zuverliissigkeit einer Krokierung htingt 
nieht zum wenigsten ab von der grl:isseren oder 
geringeren Bequemliehkeit beim Aufzeiehnen. 

Abb.1. 

Die Krokiermappe besteht aus zwei zu einer Tasehe 
verbundenen Pappdeekeln von 31>< 40 em mit Leinwand 
iiberzogen. Ein breites an zwei gegemiberliegenden Eeken 
befestigtes Band dient zum Anhangen und Festhalten der 
Mappe wahrend Aufnahme und Transport, wobei das 
Band iiber die linke Schulter und unter dem rechten Arm 
hindurchlauft, und zwar !mnn durch einfaches Umwenden 
der Mappe aueh eine Langseite an den Kl:irper gebracht 
und so die Zeiehenflache verbreitert werden. Die Mappe 
hiingt beirn Zeichnen und Schreiben etwas geneigt, beim 
Marschieren im Gebiet senkrecht vorn am Leib oder an 
der Seite herabgezogen. Der Krokierende behalt beide 
Rande zum Zeichnen und Messen frei, wodurch der Er
miidung der Hand vorgebeugt, die Arbeit beschleunigt 
und das Zeichnen korrekter wird. Die Pappdeckel sind 
am Rand noch mehrfach durchlocht zurn Durchziehen 
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von Gummibandern, welche Zeichenpapier, Zeichenblock 
oder Feldbuch festhalten. Der Oberdeckel ist an drei 
Seiten mit Rahmen zum Einlegen von Feldbuch, Schreib
papier, der Unterdeckel ist glatt zum direkten Auflegen 
von Zeichenpapier. Beim Transport nach dem Aufnahme
gebiet wird das Band urn die Mappe gesehlungen und in 
die Sehleife miteingebunden. *) 

Hierher gehOrt aueh eine Feldbuehmappe von Reiss
Liebenwerde. Der eine Deekel tragt eine geraumige Tasehe, 
der andere ist mit einem Lederrahmen zum Untersehieben 
des Sehreib- oder Zeichenpapiers versehen. Nahe dem 
Aussenrande ist urn den Deckel ein breites Gummihand 
zu legen, unter welches an der Unterseite des Zeichen
deckels der Taschendeckel beim Zeichnen geschoben wird. 
Diese Tasche lasst sich in eine Hangemappe umwandeln, 
wenn man durch die 4 Metailosen, welche Rahmen und 
Deckel verbinden, ein oder zwei Schnuren ohne Ende, 
etwa von 1,7 m Lange, diagonal durchzieht, welche sich 
auf dem Riicken des Beobachters nochmals kreuzen; Trans
port wie oben. *) 

Die beschriebenen Mappen konnen unmittelbar als 
Zeichen- oder Schreibunterlage bei Messung von Win
keln und Dbertragungj derselben mit Transporteur oder 
Diagramm dienen. Bei freihandiger Winkelaufnahme auf 
Krokierdeckel bilden sie die Unterlage des letzteren 
beim Einzeichnen von Situation etc. Die Benutzung eines 
solchen, am besten eines Zeichenblocks, empfiehlt sich bei 
allen Aufnahmen, welche mehrere Standorte erfordern, 
da die Orientierung auf den einzelnen Standorten durch 
Drehen des Deckels rasch bewerkstelligt werden kann. 
In Fig. 1 bezeichnet die weissgelassene Flache den orien
tierten, mit Gummibandem festgehaltenen Zeichenblock; 

ein Krokiertaschchen zum Anknopfen. Dasselbe 
dient als Behalter fur Blei- und Farbstifte, Zirkel, 
Gummi, Dreieck, Transporteur wahrend der Arbeit 
und wird zu diesem Zweck an zwei Rocklmopfen 

*) Eine solehe Hfingemappe ist aueh im Zimmer bequem zu ver
wenden, wenn man Schriftstucke anfertigen will, ohne sich uber den 
Tisch beugen zu mussen, als Unterlage boi Lektilre. Bezug von der 
Papierhandlung Urban-Aachen. Die~elbe liefert derartige Hilngemappen 
auch in dem zum Tragen in einer Uberziehertasrhe bequemen Format 
12'/,X al em, welches aufgeklappt eine feste und <'ine drehbare Zeichen
unterlage Ton 31 X 25 em bietet. Innentasche zum Aufbcwahren von 
Krokierpapier und Horntransporteur. 

*) Ohne Schnurn und GummiMnder in Leder" Mk., in Leinen 
3 Mk. 
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angehangt bezw. mit Doppelkniipfen in zwei Knopf
Iii chern. Abb. 2 zeigt ein griisseres Krokiertasch
chen. *) Ein einfacheres Taschchen dieser Art 
liefert G. Bormann (Kgl. Hoflieferant, Berlin C, 
Briidergasse) zu 1,50 Mk. 

r----- u------1 
, I 
, I 
I I 

i ' 

t1tnt1 
[fj] 

Abb.2. 

Der~elbe fUhrt weiterhin eine Reihe anderer dem Krokicren 
dienlicher Gegenstllnde, von welchen namentlich zu erwahnen sind: 
ein Krokier-Etui (kl. Taschenetui), verniekelt, mit 12 Krokierst., 
1 Zirkel, 1 Messer, 1 Gummi. 2 Bleistifte, 1 Massstab, fUr 5 Mk.; 
Krokier-Blanchets 1,25 Mk.; Kartentaschen aus Wachstueh nnd Leder 
zn 2 und 4 Mk.; Mundleim 0,10 Mk.; FeldBtUhle, 3beinig, zurn zu
sammenlegen, 3,50 Mk., in Stockform 6 Mk.; Fixateurfl (S. 12) 0,25 
bis 0,5 Mk.; Skizzenmappe mit Tasche, Skizzenbloeks; Transporteure 
von durehsichtigen Horn, Durchmesser 10-16 em, 0,20-0,60 Mk. 

Schrift und Zeichnung. 
12. Namen in Rundschrift (mit Harle 3), sonstige 

Bemerkungen in deutscher Schrift und miiglichst klein, 
bezw. stenographisch mit wagrechtem Strich darunter. 
Sobald Dberfiillung durch Namen oder Bemerkungen 
zu befiirchten, wird an die fragliche Stelle eine mit Kreis 
umzogene N ummer gesetzt, unter welcher am Rand oder 
im Krokierheftchen die erforderliche Bemerkung ange
fiigt wird. **) 

*) Zu beziehen von Sattlermeister Michaelis in Friedenau-Berlin, 
Albestr., zu 3,50 - 4, Mk. in gelbem oder Bchwarzem Leder. 

00) Ebenso, wenn zu einer Stelle des Krokis ein Detail in grosserern 
Massstab erforderlich wird. 
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Bei Karten ist es iiblich, Buchstaben, Ziffern, Vege
tationszeichen u. a. so zu setzen, dass die Fiisse nach 
Siiden zeigen, also beim Lesen derselben der rechte K arten
rand nach Osten liegt. Beim Krokieren wird die Zeichen
fHiche gewohnlich so gedreht, dass ihre Langsrichtung in 
der Richtung der grossten Ausdehnung des Aufnahme
gcbietes oder auch in der Richtung des Hauptweges, 
Hauptfiusses liegt. Auf jedem neuen Standort ist das 
Kroki vorerst zu orientieren, d. h. die Zeichenflache so 
zu drehen, dass die auf ihr vorhanucnen Richtungen den 

Abb.3. 

natiirlichen parallel laufen; bei Benutzung der Krokier
mappe (Abb. 1) Orientierung durch Drehung des (in der 
Abbildung weissgelassenen) Zeichenblockes. Der Kro
kierende wechselt also seine SteHung zur Zeichenflache, in
folgedessen erhalten Buchstabenziffern und Kartenzeichen 
eine veranderte Richtung, wenn man sich nicht ge
wohnen will, dieselben eventuell auch umgekehrt zu 
schreiben. 

Bei Aufnahmen nach rechtwinkligen Koordinaten 
(Abb. 3), wobei die Lage der aufzunehmenden Gegen-

Kahle, Geogr. Krokieren. 2 
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sUlnde durch Messung ihrer Abstiinde (Ordinaten) von 
einer gemeinsamen Achse und der Abschnitte (Abscissen) 
zwischen Anfang der Achse und den Lotpunkten der 
Gegenstande bestimmt wird, verwendet man gewohnlich 
karriertes Papier und tragt die eingemessenen (abge
schrittellen) Punkte sogleich den Abmessungen entsprechend 
auf; zunachst nur als Punkte, erst nachdem eine Reihe 
zusammengehiiriger Punkte, wie die Punkte um den Tumpel, 
die Hausecken, aufgezeichnet, werden die Zwischenlinien 
ausgezogen. Das Einzeichnen der Ordinaten und Hinzu
schreiben der Messzahlen wird erforderlich, wenn sich 
die Situation nicht sogleich im Felde den AbmesRungen 
entsprechend auftragen lasst, z. B. mangels Zeit oder ge
eigneten Papieres, desgleichen bei allen sorgfaltigen Auf
nahmen (mit Latten), in welch en Fallen die definitive 
Aufzeichnung erst im Zimmer erfolgt. Man schreibt dann 
die Zahlen gewohnlich so, dass ihre Fusse nach dem 
Anfang der Messung hinweisen, also die Abscissen nach 
dem N ullpunkt der Achse, die Ordinaten nach der Achse. 
Bei Breitenmessungen (von Strassen, Flussen), Dicken
messungen (von Turmen, Mauern), Langenmessungen (von 
Hausern etc.) werden die Ziffern in der Messrichtung 
nebeneinander gesetzt, vielfach auch die gemessene Strecke 
zur scharferen Abgrenzung in Hakchen eingeschlossen. 
Bei Raummangel wird die Zahl an eine benachbarte freie 
Stelle gesetzt und mit dem Messungsort durch Pfeil ver
bunden. - Die Gesamtlangell von Achsen werden unter
strichen, die Achsen strichpunktiert, bei Gefahr der Ver
wechslung mit anderen topographischen Linien auch die 
Ordinaten. - Zeichen' fUr Richtpunkte: Baume s. Abb. 
20 u. 21; Fluchtstab Kreis mit aufgesetztem Fahnchen; 
Kirchturm Kreis mit aufgesetztem Kreuz; Reiser, Pricken 
U. a. s. Abb. 16. 

Die Ziffern sind mit spitzem Stift klein und deutlich 
zu schreiben, was sich erreichen lasst, indem man sie in 
Steinschrift schreibt (senkrecht und aUe Zuge in gleicher 
Dicke). Die Topographen der Landesaufnahme schreiben 
die Hohen-Ziffern etwa 1 mm hoch, wobei noeh volle 
Deutlichkeit gewahrt bleibt. 

Eins der Haupterfordernisse fUr ein gutes Kroki be
steht in sauberem Aufzeichnen. Meist solI bereits 
im Felde ein sauberes, iibersichtliches, von Unklarheiten 
moglichst befreites Bild des Aufnahmegebietes entstehen. 
Man ziehe keinen Stricb mehr als notwendig' ist, mache 
die topograpbiscben Zeicben, insbesondere fur Vegetation, 
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nicht grosser als zur Unterscheidung erforderlich, des
gleichen die Masszahlen, hinsichtlich deren Setzung, wie 
schon gezeigt, eine gewisse Konsequenz einzuhalten; wo 
die Details sich hiiufen, bringt man am Rand eine Skizze 
in grosserem Massstab an; kurz es ist alles zu vermeiden, 
was Dberfiillung hervorrufen und die Hauptziige ver
dunkeln konnte. Schon die Riicksicht hierauf empfiehlt 
die Anwendung grosserer Massstabe. *) 

Dber den Vorgang der topographischen Aufzeichnung 
wiihrend des Krokierells vgl. weiterhin im VII. Abschn. 
der AnI. z. Krokieren f. geogr. u. techn Zwecke, Zeitschr. 
f. Prakt. Geologie 1896: Paragraph 117 Einzeichnung des 
Ge!andes zwischen den massgebenden Punkten nach 
Schatzung und Augenschein. 

Unerliisslich sind weiterhin Vorerhebungen iiber den 
anzuwendenden Massstab. Die Wah! desselben richtet 
sich einerseits nach der Grosse gewisser darzustellender 
Gegenstande, andererseits nach der verfiigbaren Zeichen
f1ache. Sollten z. B. bei Aufnahme eines Hergabhanges 
Einzelheiten von 1 m Erstreckung noch deutlich in der 
Zeichnung hervorlreten, bei deren Darstellung man nicht 
wohl unter 2 mm herabgehen konnte, so wiirde als Mini
mum fUr den Massstab etwa 1: 500 in Betracht kommen. 
Die andere Frage lautet: Welche Zeichenflache steht fiir 
das der Grosse nach abgeschatzte Aufnahmegebiet zur 
Verfiigung? wobei Yom Zeichenblatt rundum ein Sicher
heitsrand von etwa 2 em in Abzug zu bringen ist. End
lich ist vor Beginn der Aufzeichnung klar zu stellcn: 
Wie liegt der Standort im Aufnahmegebiet, wohin kommt 
er demgemass im Kroki zu liegen? 

Angabe del' Nordrichtung im Kroki. Bei man chen Kro
kierungen wird die Einzeichnung del' Nordrichtllng erforderlich. Dies 
wird bewerkstelligt entweder durch AufJegen des Kompasses bezw. 

*) Was durch eine zweckbcwusste, massvolle und konsequente 
Zeichensetzung und peinliche Sauberkeit errcicht werden kann, zeigen 
die topographischen Aufnahmen del' Laudesaufnahme; hierbei entstchen 
bereil. im Felde Kunstwcrke del' Kartographie. Trotz des verhiiltnis
miissig kleillen Massstabes von 1: 25000 kann del' Topograph durch 
zweckmassige Setzung ues Symbols beispielsweise noeh andenten, ob 
das Buschwerk an cineI' B6schung diese erheblich uberragt, also in 
militarischer Beziehung von Bedeutung wird. - "Das Krokieren ohne 
Rarte erfordcrt viel Zeit. MUhe und eine gewisse Zeichenfertigkeit und 
kann mit Erfolg illl GeHindc nul' dUl'ch unermiidlichen Eifel' und rege 
Thatigkeit unter kiirperlicher wie geistiger Anspannung ausgeiibt wer
uen." (Leitf. f. d. Unterr. in del' Terrainlchre etc. auf den Kg!. Kriegs
schulen.) 

2* 
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del' Bussole oder dureh Einzeiehnung des Sonnenslandes unter llei
sehreiben del' Zeit. 

1m ersten Fall wird das Kroki in die den natiirlichen Richtungen 
entspreehende Lage gedreht d. h. orien tiert, hierauf del' magnetisehe 
Meridian (dureh Auflegen eines Bleistiftes, Lineales etc. auf das Ge
hause in del' Riehtung del' Nadelenden) in die Zeiehnung Ubertragen 
(Vermarkung durch 2 Punkte). FUr scharfere Angaben ist es ratsam, 
die 0-180° Linie del' Bussolenteilung bezw. del' NS-Linie del' Wind
rose im Kompass aussell am ulltern Rand des Gehauses mit zwei ein
geritzten Strichen zu vermarken unter Ablotung del' Lillie mittels o Lineal. Man droht dann die Bussole auf dem orientierten Kroki 
bis zurn Einspielen del' Nadelenden auf NS und zieht wie oben die 
NS-Linie. *) Auf einem neuen Standort angelangt, wird del' Kornpass 
mit den NS-Marken wieder an ohige Linie angelegt und das Kroki bis 
zum Einspielen del' Nadel gedreht, worauf das Kroki aueh irn neuen 
Standort orientiert ist. Die Ubertragung del' NS-Linie auf die Aussen
seite faUt fort bei 4 kantigem Etui, indem hierbei eine Seite als Anlege
kante benutzt wird. 

1m zweiten FaIle stellt man nach Ol'ientierung des Krokis den 
Bleistift In einem bestimmten Punkt del' Zeichnung, z. B. einem Wege
kreuz, senkreeht auf und zeiehnet die Schattenrichtung unter Bei
schreiben del' Zeit eill. Die jeweilige - Himmelsrichtung del' Sonne 
Hisst sieh dann spater ableiten mit Hilfe del' Sonnen- und Sterntafeln 
des Verfassers,*') welehe zunliehst angeben (in Ortszeit), wann die 
Sonne in 0, SO, S, SW, W steht, wann und wo sie auf- bCEW. unter
geht; dureh Einschaltung liisst sieh aueh fUr die Zwisehenzeiten das 
Azimut del' Sonne annlihernd ermitteln. VOl' Benutzung del' Tafeln 
ist die im Kraki vermerkte Zeit (MEZ) mittels del' den Tafeln heige
gebenen Karte in Ortszeit umzusetzen. Vergl. das Beispiel S. 11 u. 12 
der ErUiuterungen daselbBt. 

*) Hunde Gehause urnzieht man an einer voraussichtlich nieht 
gebrauehten Stelle del' Zeichnung mit cinem Kreis, auf welchen der 
Kampass auf jedem Standort aufzusetzen ist. .. 

**J Sannen- und Sterntafeln fUr Deutschland, Oster
rei c hun d die A I pen. Zur Best. del' Himmelsrichtung und Zeit 
nach dern Stand dcr Sonne und Sterne in geogr. Unterr., bei topogr. 
Aufnahmen u. auf Heisen. Aachen, C. Mayer. 1,35 Mk. 



21 

II. Signaturen. 
13. Verwendung bestimmter Farbstifte zur 

Darstellung bestimmter Gegenstande. 
Die Verwendung der betrefi'enden Farbe fiir die 

gleichen topographischen Gegenstiinde in den "Muster
blattern fiir topographische Arbeiten etc." und den "Be
stimmungen iiber die Anwendung gleichmassiger Signa
turen etc." (s. Einleitung) ist durch (M) bezw. (GS) an
gedeutet. 

Zur Bezeichnung derselben topographischen Gegen
stande sind der Hauptfarbe mehrere ahnliche Farbentiine 
hinzugefiigt, da man beim Ausgehen von Farbstiften nicht 
immer die gleichp Farbe wieder erhalten kann. 

Indischrot. Caput mortuum. Persischrot. (Braunrot.) 
Gewachsenes (an.tehendes) Geslein, Flussbarren, Riffe. 

Karmin. RORa. 
AbgelOstes Gestein; einzelne SteinbWcke; Geroll, Geschicbe, vulk. 

Answiirflinge; rohe Stiitz- nnd Futtermauern; die HauserbWcke in 
Ortschaften bei Aufzeichnungen in kleinem 1I1assstab (111). 

Zinnober. 
Aile Steinbauten (111): Hanser, Briicken, freistehende 1\Ianern, 

regelrechte StUtz- und Futtermauern. Wegweisersteine, Grenzsteine. 
Stationspunkt" fUr die Hanptwinkehnessung. Eruptive. 

Orange. 
Lehmlager. 1\Iergellager (1\1). Vulk. Breecien. 

Gelb. Dunkelgelb. Chromgelb. 
Sandablagerungen, Sandwege (GS). 

Wiesengriin (Gelbgriin, Chromgriin). 
Wiesen (111). Rasenstreifen. Eventuell Hutung. Gypslager. 

Gartengriin (Mineralgriin, Mittel z'wischen he11- und 
dunkelgriin). 

Garten, Gemiiseland (1I1GS). Einzelne Bliume, Obstanpflanzungen, 
Bliume nnd Straucher in Anlagen, Hecken (MGS). Schilf, Binsen, 
Schachtelhalme, Schlingpflanzen. Wasserpflanzen. Eruptive. 

Hutungsgriin (Niirnberger Griin, he11-blaugriin). 
Hutungen (Weideland), Brachland (1I1GS). 



22 

Moosgriin. Olivengriin. Chromoliv. 
Hohes buschartiges Unkraut. DorngestrUpp. 111008. 

Schwarzgriin. Dunkelgriin. 
Wald. Sehlammige Absiitze. 

Hellblau. Preussischblau. *) 
Gewlisser. Nasser Boden (MGS). Gletschereis. 

Ultramarin. Kobaltblau. 
Kalktuff. Vulkanisehe Tuffe. 

Magenta. Rotviolett (Laubwaldfarbe). 
Eisenbauten (M). Thonablagerungen. 

Braun. Sepia (Nadelwaldfarbe). Umbra. 
Boschungen (GS). Hohenlinien (GS). Formlinien, Thal- und 

Kammlinien, Stirn- nnd Fusslinien. lIIoorboden (Tori). 

Wegebraun (J apanrot). Ackerbraun' (Terrasienna). 
Aeeker (GS), nnter Umstiinden Wegc. Watten. 

Dunkelgrau. Bleiharte 2. Schwarzgriin. 
Allc HoJzbantcn. Telegraphenstang,~n (als SignaJst.) FJechtwcrk. 

OJ In manchen Farbenverzeiehnissen: 1I1i1oribJau. 



23 

A. Wege.*) 
14. Die topographischen Teile eines au s g e b aut e n 

Weges (Kunststrasse, Strasse, Verbindungsweg) sind: 
Boschungen, Graben und das Planum, enthaltend Rasen
bezw. Materialienbankett, Fussweg, Fahrstrasse und (bei 
grosseren Strassen, Sommerweg; nahe der Bankettkante 
oder dem Grabenbord: Baumreihe, Schutzmittel wie Holz
und Steinplanken, Gelander, Briistungen und Kilometer
steine. Von diesen Gegenstanden gelangen im allgemeinen 
zur Darstellung: das Planum als Gesamtheit, und die 
Boschungen. Dasselbe gilt von den gewohnlichen Wegen 
(Feld-, Holzwege etc.). 

Bei dem hier vorausgesetzten grossen Massstab (etwa 
zwischen 1: 1000 und 1: 100) wird jeder Weg bis Zllm 
Pfad herab zunachst begrenzt von zwei gewohnlich parallelen 
Linien. Diese bezeichnen bei Strassen das Planum zwischen 
den beiderseitigen Bankettkanten, wahrend das Areal der 
Graben und Bosehungen als eine Flache zusammengefasst 
fiir sich dargestellt wird und zwar durch Bergscliraffen 
(in der Fallrichtung) oderdurch Schummerung(Sehattierung 
durch sehr eng aneinanderliegende Striche in der Streich
richtllng der Boschung, unter Umstiinden mittels Wischer). 

Wege mit unsicheren Abgrenzungen, rohe A bfuhr
wege, veranderliche Wege, Waldschnellsen und Furten 
werden durch zwei parallele gestrichelte Linien bezeichnet. 

Bei Arbeiten mit Buntstift wird von einer farbigen 
Hervorhebung der Wege wegen ihrer ausgepragten Form 
meist abzusehen sein; erforderlichenfalls verwendet man 
Terrasienna oder J apanrot. 

15. Allfnahme des Planums und der Bosch
un gen. Dem Verlauf nach aufgenommen (durch Messungen 
oder Einschiitzungen) WITd nur die eine Wegekante, z. B. 
diejenige mit Kilometersteinen, oder abwechselnd die eine 
oder andere Wegekante; die andere zeichnet man nach 
Abschreiten oder Einschiitzen der Breite an bestimmten 
Stellen hinzu, wobei zu beachten, dass die Breite von 
Bergstrassen an Umkehrungen gewohnlich etwas zunimmt. 
Hierauf erfolgt die Aufnahme der Breite der Boschungen 

*) Wir behandeln, entsprechend dcr Rcihenfolge, welche man beim 
Aufnehmen gewohnlich einhiUt, nacheinander: Wege. Gewiisser, Be
wachsnng, Siedelungen, Bodenart und -Benutzung, Tektonik, Ober
fHlchengestaltung. 
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durch die Einschatzung bezw. Einmessung der Stirnkante 
der Boschungen bei Einschnitten, der Fusskante derselben 
bei Dammen in Bezug auf die eingezeichneten Wege
kanten. In umgekehrter Reihenfolge wird bisweilen zu 

verfahren sein boi wilden, 

I 

$3 

I 

;y' 
& ............ / 

s 
Abb.4. 

gokrummten Hohlwegen, *) 
z. B. wenn sich die Rich
tungsanderungen auf der 
Sohle nicht bequem auf
nehmen lassen, dagegen die 
Boschungsstirn gangbares 
Geliinde und hinreichend 
Objekte fur die Aufnahme 
der Krummungen bietet; 
in solchen Fallen wiirden 
die Wegekanten desgl. die 
andere Boschungsstirn in 
Bezug auf die eingezeich
nete Stirnlinie aufzunehmen 
sein mittels der verschiede
nen Verfahren, welche in 
der Zeitschr. f. praktische 
Geologie 1895 S. 484 u. f. 
erlautert sind. 

Arbeitet man nur nach Ein
schiitzungen, so hat man sich 
vor allem vor Uberschiitzung der 
Kriimmungen zu hiiten j meist 
gewinnt man nach Anleitung 
der Abb. 4 einigen Anhalt filr 
die Starke der Krilmmung. Stand 
in A: Man fasst in Richtung M 
einen Punkt Bins Auge, schiltzt 
dessen Entfernung von A, des

gleichen die BogenMhe h in Schritten oder Metern; Stand, in S in 
Richtung DC: SE und SC abgeschiitzt.oO) 

*) So finde! man bisweilen im Bun!sandstein- oder Kreitegebiet 
Wegeschluchten mit 30 m und mehr Kronenbreite und bis 10 m 
Tiefe, bei welcben die Lage des Weges in Be:tmg anf die Nacbbar
gebiete nur in der im Folgenden angegebenen Weise aufgenommen 
wel'den knnn . 

.. ) EillUbung im Schatzen von Entfernungen ist ein Haupt
erfordernis fUr Krokis. Man kann das Schatzungsvermtlgen ziemlich 
scharf ausbilden auf Spazierglingen, indem man gelegentlich Strecken, 
welche noch zuriickzulegen sind, vorerst abschlitzt. Kleinere Ent
fernungen. nach Schritten, gr5ssere nach Kilometern bezw. nach Hekto
metern. Uber die Hilfsmittel fUr Schiitzungsmessungen vgl. Zeitschr. 
f. Prakt Geologie 1896. 
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Die Beschreibung von Herkunft und Ziel der 
Wege, welche insbesondere bei Benutzung von Krokis 
seitens anderer der raschen Orientierung sehr dienlieh 
sein kann, geschieht wie bei der Militarkrokierung nach 
dem Schema in Abb. 5. 

'1km>---

Abb.5. 

Ein das Kroki von links unten nach rechts oben 
durchkreuzender Weg erhalt also unten die Bezeichnung 
"von X", oben "nach Y" bei- oder eingeschrieben. 

16. Darstellung der Boschungen. Die Stirn
linie der Wege- wie sonstigen Boschungen (Steilrander, 
Damme) wird bezeichnet mit einer feinen gerissenen 
Linie in Blei bezw. Braun; die Fusslinie, wenn nicht be
reits durch die Planumskante oder eine Kulturgrenze 
dargestellt, durch weite Punktierung angedeutet. Die 
Stirnlinie zeigt an den kiinstlichen Boschungen gewohn
lich einen gradlinig-gebrochenen oder regelmassig ge
kriimmten Verlauf; die Boschungen natiirlicher Hohlwege 
hingegen haben gewohnlich eine sehr unregelmassig ver
laufende, mitunter gezackte, lappenformige Stirnlinie; 
iiberdies sind die Boschungen letzterer gewohnlich viel 
steiler (60°) als die kiinstlichen Wegeboschungen (30-40 0). 

Die Darstellung der Boschungsflache gcschieht mittels 
Bergstrichen (Bergschraffen) oder Schummerung, beides 
mit Harte 2, F oder 3 oder in Braun. 

a) Bei Behandlung einer Boschungsflache mit Berg
strichen werden die Striche, wenn nur eine Reihe er-
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forderlich, oben dicker als unten gezeichnet und fallen 
am besten aus, wenn man sie, unter Drehen der Zeieh
nung in die entspreehende Lage, in der Riehtung nach 
der Brust zieht; indess gestattet die 'Weichheit und stumpfe 
Spitze des Braunstiftes bei einiger Dbung, sie ebenso gut 
in anderen Richtungen zu ziehen. Je nach Schmalheit 
der Biischungen und je nach dem Massstab des Krokis 
verkiirzen sich die Bergstriche oft bis auf 1 mm, so dass sie 
bei sehr schmalen, jedoch noch darzustellenden Biischungen 
besser dureh eine breite braune Linie dargesteUt werden 
(vergl. unten: Winterufer). Bei breiteren Biischungen 
reicht eine Striehlage (Strichlange 3/4-1 cm) nicht aus; 
in dies em Fall werden die Striehe der oberen Lage etwas 

Abb.6. 

enger, die jeder folgenden etwas weiter auseinander ge
setzt, die Dicke der Striche einer jeden Lage bleibtjedoch 
auf die ganze Lange des Striehes dieselbe, ill der obersten 
etwa 1/3-1/2 mm (mit Braunstift). Hinsichtlich der Dichte 
der Striehe je nach dem Grad der Steilheit kiinnen beim 
Krokieren die strengen Regeln der offiziellen Kartographie 
selbstverstandlieh nicht befolgt werden, der Krokierende 
wird sich je nach der Oberflachengestaltung des Aufnahmo
gebietes und nach dem praktischen Gefiihl eine eigene 
Diohteskala bilden, deren oberste Stufe (45-35 0) die 
steileren Abhiinge von Bergen, die Biischungen der Damme 
und Einsohnitte, Steilrander und Steilufer umfasst, wahrend 
in der folgenden etwa die weniger steilen Biisohungen 
zwischen 30 und 20 0 enthalten sein wiirden. Weiteres 
insbesondere iiber Richtung der Bergstriche an gekriimmten 
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Boschungen folgt im Abschnitt iiber Darstellung der 
Bodengestaltung. 

Wenn wir an den Wege- nnd Dammblischungcn die Striche oben 
dicker ziehen bezw. dichter setzell als Dach dem Fuss hin, (oder die 
Schummerllng ahWnen s. d. f.), so setzen wir stillschweigend voraus, 
dass di!~ Boschung oben etwas steiler als nach dem Fuss hin, also 
cine hohle Ikonkave) Flache bildet. Bei unbewachscllen, wenig ge
pflegten B6schungen ist das insofern auch del' Fall, als del' im Laufe 
del' Zeit sich bildcndc Schuttmantel eine Verflachung der Boschung 
nach dem Fuss hin hcrbeiflihrt. Frische, bewachsene klinstliehe 
Bosehungen zeigen dagegen eille glciehmiissigc Neigung von Stirn bis 
znm FU8S; bei DUl'steliung soleher in der oben angegebenen ublichcn 
Weise wlirde also del' dunklere Ton nach obcn hin mehr ein Symbol 
flir dic Stirn irn Gegensatz zurn Fuss aufzufassen sein. Will man die 
gleiehmUssige N cigung einer Boschung auch durch gleichmassige 
Strichdichte andeuten, so gilt (aus SchOnheitsgrUndcn) die Regel, dass 
die Kupfc der folgenden Strichreihe nieht an die Flisse der vorher
gehenden ansetzen, sondern dazwischell fallen. 

b) Die Darstellung von Boschungsfiachen durch 
Schummerung in Blei oder in Braun wird ausgefiihrt, 
indem man langs der Stirnlinie eine. stiirkere Linie zieht, 
dann von dicser aus durch sehr enge Schattierung die 
Flache nach unten hin abtont. Die gleichmassige Ab
tonung wird bci Benutzung des Braunstiftes auch ohne 
Wischer erreicht. Hinsichtlich dieser Abtonung sowie 
der Dichtc der Schummerung gilt das Gleiche, was in a) 
iiber die Darstellung mit Bergstrichen gesagt worden. -

Mittels Schummerung arbeitet sich rascher und be
quemer als mit Bergstrichen; *) man wird sie mit Vorteil bei 
Aufzeichnung der beiden Boschungen von Dammen, welche 
sonst eine Drehung des Blattes erfordern wiirde, an
wenden. Es hiingt von der verfiigbaren Zeit ab, ob 
man die Wege- und Dammboschungen im Kroki bereits 
im Felde endgiltig ausfiihrcn, oder sie durch Stirn- und 
Fusslinie nur andeuten will, um sie spiiter im Zimmer 
weiter zu bearbeiten. Bei dem gleichmassigen Verlauf 
kiinstlicher Boschungen im Gegensatz zu natiirlichen Ab
hangen diirfte sich letztcres wohl empfehlen. 

Bei Aufzcichnungen mit Buntstift kann eine mit Gras 
bestandene Boschung sogleich mit Bergstrichen in Wiesen
griin, desgleichen eine solche von tho niger, felsiger u. a. 

*) Ein Urtcil darliber kann man sich leicht bilden, indcrn man eine 
BoschungsfUiC'he von etwa 10 X 1 em zuerst in Schraffcn, dann in 
Schummerung ausfuhrt; werden die Striche einigf'rmaSSell sorgsam nnd 
sauber gezogcn, so wird man 2- bis 3mal soviet Zeit brauchell als zur 
Schummerung. 
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Beschaffenheit durch Bergstriche in Violett, Rotbraun etc. 
bearbeitet werden. Vergl 43. 

17. Darstellung besonderer Gegenstande an 
Wegen, Schienenwegen. 

In Blei 
D urchlasse. 

Mit Buntstift 
Abb.6. 

Grundriss der FIUgelmauern 
verbunden durch die Kant" der 
Deckplatte. 

Bei sehr kleinem Massstab ein
fache Hlikchen (M).*) 

Gleichfalls in Blei. Tafcl I. 
22 bis 23. 

Briicken s. u. Gewasser. 
Stiitzmauern. Futtermauern. 

Grundriss, eventuell etwas ver
breitert, ausgefUllt mit Mauerwerk 
(einige Parallele mit Querstrichen) 
(M). Abb. 7. 

Rohe StUtzmauern, aus lose auf
einander gesetzten Steinen: cinige 
Reihen kleiner elliptischer Stein
figuren. Freistehende Mauern s. 31 
u. Abb. 18. 

Krltftige Bleizeichnung mit Zin
nober leicht Uberstrichen. T. III. 
38. 

Ebenso in Karmin. T. III. 40 
bis 41. 

Abb.7. 

Flechtwerk, zum Schutz der Boschungen. 
Pfl1hle durch Punktreihe ange

deutet, durch diese eine Linie ge
schU!ngelt. Abb. 7. 

*J (M.) Militlirtopographie. 

Dasselbe in Blei oder in Dunkel
grau. 
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Strassenho lz unge n. 
BaUIDl'eihen nur anzugeben, 

wenn sie zur Orien tierung dienen 
k<innen, s. unter Bewachsung. 

Steintreppen. 
Wangen durch je zwei Parallele, 

Stu len durch Querstriche. Abb. 6. 
Ebenso. 

Wegweiser. 
Kleiner Kreis oder Quadrat mit Bleizeichnung mit Zinnober 

angesetzten Armen. (Stein), gran (Holz), violett (Eisen) 
ausgefiillt. T. III. 29. 

Grenzsteine. 
Kleines Quadrat, schwarz aus

gefiillt. 
Quadrat mit Zinnober ausgefiillt. 

Laternenpfahle, Masten etc. 
Die Auizeichnnng derartiger 

untergeordneter Objekte winl boi 
Anfertigung kleiner Skizzen in 
sehr grossem Massstab fiir die 
Orientierung erforderlich (desgl. 
auch Grenzsteine, Krcllze). 

Laternenpfahl : kleines Sechseck, 
schwarz ansgefiillt. 

Masten (d. elektr. Bel.), Stan
gen etc.: kleiner Kreis schwarz 
ausgefiillt. 

Sechseck violett ausgeliillt. 

Kreis violett oder schwarz aus
gefiillt. 

Kreuze, Marterstocke. 
Rechteck mit eln- oder aufge- Rechteck mit Zinnober ausge-

setztem Krenz. fUllt, Krenz schwarz. 

Pflasterung. Abb. 8. 

Wenn fiir technische Skizzen die Abgrenzung von 
Pflaster, Schotter, Kies, Asphalt erforderlich: 

Pflaster: gekreuzte Schraf
fierung. 

Asp h a It: Schattierung mit 
eingcfiigten Punkten. 

K i e s : fcine Pnnktiernng. 

Dasselbe in Wegebraun. 

Graue Schattierung mit gel ben 
Punkten. 

Dasselbe in Karmin. 



Bordsteine (bei grossem 
Massstab): zwei enge Parallele 
mit Querhaken ( .. ). 

Gosse, Querl'inne wie Tro
ckengraben s. u. 
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Abb.8. 

Pferde bahnen. 
Zwei Parallele, Abstand ent

sprechend dcm Massstab. 

Eisenbahnen. 
Bei grossem MassBtab fUr jedes 

Geleis zwei Parallcle. 
Bei kleinerem Massstab zwei 

Parallelc mit Sehwellenstrichen 
in gleichen Zwischenraumen (etwa 
gleich der doppelten Spurweite). 
Abb.6. 

Bei sehr kleinem Massstab er
forderlichcnfalls Doppelgeleise 
durch doppelte Querstriche nnge
deutet (M). 

V crg!. weiterhin Boschungen, 
Durchlasse und Briicken. 

} ,,~ .... m., 

Die Parallelen mit Violett aus
gefiillt. 
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B. Gewasser. 
18. Quellen. 

Quelltiimpel: kleiner Kreis mit 
anschliessendem Wasserfaden. 
Abb.9. 

Abb.9. 

Dasselbe in Blau. 

Nassgallen,*) sumpfige Stellen. 
WagrechteparalleleStriche,moi- Striche in HeJlblau. T. I. 28. 

reeartig gesetztj in diese die Bewachsung. 
Signatur fUr Graswuchs etc. Cill-

gefiigt (M). Abb. 9. 

Trockenbetten, Trockengraben, tote Arme. 
Ohne erhebliche B6schungen: 

durch zwei Reihen kleiner Halb
krei.e, deren Offnung der Sohle 
zugekehrt. Abb. lOa. Bei sehr 

Dasselbe, Halbkreise blau. 

Abb. 10. 

*) Nasse Stellen in Wiesen oder Ackern ohne sichtbaren Abfluss. 



kleinem Massstab geschHlngelte 
Linie (M), wie unten die Thallinie 
in Steilmulden. 

In das Bett eingefUgt die Si
gnatur fiir Gras, GerOlI, Schlamm 
etc. s. u. 

Kleine Wasseransammlungen 
durch Parallelstriche. 

Trockenbetten etc. mit erheb
licheren Boschungen sind durch 
diese gekennzeichnet. 
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S. S. 56. 

blau. 

Steilm ulden, Rillen, Runsen. 
(Trockenbetten mit steilem Gefall.) 

Einzeichnung der Thallinie Dasselbe in Braun T. I 21-2Z. 
(Sohlenlinie) durch cine schmale Vgl. auch T. III. 28. 
feine Zickzacklinie und der bei-
derseitigen Gehangestirnen (ge-

rissene Li nien). Abb. 10 b. Schraffen in Braun, Geroli: 
An der unteren Ausmiindung ge- Punkte in Zinnober. 

wohnlich ein Schuttkegel (Muhre), 
dargestellt mit Gerollsignatur, 
eventuell durch Schraffen mit 
Gerolisignatnr (s. n.) 

19. Wasserlaufe. 
Der Mass"tab des Krokis be

stimmt die Grenze, bis zu welcher 
fliessende Gewiisser in Bleizeich
nnngen durch Doppellinien dar
zustellen sind. So entspricht bei
spielsweise bei 1: 1000 einer na
tiirlichen Breite des Wasserlaufes 
von 'I. m eine solche im Kroki 
von 'I. mm j dies nahert sich be
reits sehr dcr Dicke eines Blei
striches mit Harte 3, so dass bei 
obigem Massstab derartige kleine 
Wasserillufe durch einfache, kraf
tige, meist etwas geschilingeite 
Liniell wiederzugeben sein wilr
den. - Wird zur Hervorhebung 
eine Uherschreitung des Mass
stabes erforderlich, so kann durch 
Beischreiben dcr natiirlichen Breite 
die Rirhtigkeit der Aufzeichnung 
gleichwohl gewahrt bleiben. 

Bei Aufzeichnnng von Wasser
laufen in grossem Massstab, 
z. B. zwecks Aufnahme von Ab-

Schmale oder breitere Linie in 
Blau j Breite (geschlitzt) stell en
weise beigeschrieben. T. I. 1 bis 
10, 16, 17. 



lagerungen, Erosionserscheinun
gen, tritt im Sommer und Herbst 
gew6hnlich ein Unterschied zwi
schen dem jeweiligen Was s e r
spiegel und dem Flussbett 
hervor; s. d. Folgende: Mitt!. 
Profil der kl. Wasserlaufe. 

So lange es auf eine unter
sehiedlieheDarBtellung beider nieht 
ankommt und der Massstab es 
gesmttet, werden die beiderseiti
gen Grenzen des Flussbettes mit 
zwei krliftigen Linien aufgezeieh
net, an welehe sieh naeh der 
Mitte hin einige Reihen mehr 
oder weniger paralleler abgebro
ehener oder gekrilusel ter Linien 
ansehUessen, Abb. 12 u. 13. -
Die ausgezogenen Linien stenen 
die StrandUnien bei mittlerem 
Wasserstand (im Winter) dar, die 
angesetzten Sbichelungen kann 
man als Andeutung des Abfalles 
naeh der Mitte hin mittels Hohen
linien betraehten. Beide zusam
men bezw. bei farbiger Darstellung 
die blaue StrandUnie nebst der 
ansehUessenden Sehummerung 
werden als WasserIinien be ... 
zeichnet. 
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Uferlinien in zwei kraftigen 
blauen Linien, daran angeschlossen 
blane Sehummerung, naelr der 
Mitte hin abgeWnt T. II, III; bei 
sehr grosser Breite (im Kroki) 
wird die Sehummerung nur 'I. bis 
1 em breit ausgefiihrt, so dass 
die Mitte frei bleibt. 

20. Mittleres Profilder kleineren Wasserlaufe. 
Die Betrachtung grosserer Bache und kleinerer Fliisse 
zeigt, wie schon angedeutet, im Sommer und Herbst an 
vielen Stellen einen erheblichen Unterschied zwischen der
zeitigem Wasserspiegel und dem Flussbett. Die 
mittlere Begrenzung des Wasserspiegels im Sommer und 
Herbst bezeichnet man gewohnlich als So m me ru fer, 
die Abgrenzung des Flussbettes gegen die UferbOschung 
als Win terufer. Das Winterufer bezw. das Flussbett 
ist die mittlere Begrenzung des Wassers wahrend des 
Winters und im Friihjahr, und bildet fiir kartographische 
Darstellungen die massgebende Abgrenzung eines Wasser
laufes gegen die Aue. 

Aeusserlich tritt das Winterufer gewohnlich hervor 
durch eine kleine Steilboschung (vergl. Abb. 11 links ) von 
'/3 bis 1 m Hohe, hervorgebracht durch den Angriff grosserer 
Wassermassen, deren Stosskraft durch Eisschollen und 
Geschiebefiihrung vermehrt wird. Dieselbe ist entweder 

K a hie, Geogr. Krokieren. 3 



" 

34 

bewachsen,*) z. B. mit einem engen Bestand von Ried
grasern etc., zeichnet sich dabei auch durch lebhaftere 
Farbung und Entwickelung der Graser aus; oder das 
Winterufer stellt sich dar als ein kleiner Steilabfall, her
vorgebracht durch Corrasion und Abwitterung, Abrutschung 
unterspiiltE'r Teile, wobei die Boschung oben nahezu senk
recht steht, nach unten hin dagegen sich in einer, oft geo
metrisch regelmassigen Kurve ab£lacht. Diese Boschungs-

j~t 1 ~.~; 
I I I 
I , I 

I I t I I I 

----'-~ :~-------
--__ £2Z2!> 

Abb. 11. 

Abb. 12. 

form lasst sich namentlich an Wass,)rbetten in weichem 
Auenboden beobachten, wobei die Linie des Winterufers 
sich in der unteren Grenze von Ansiedelungen kleiner 
Moose ausspricht; die Verflachung findet man vielfach 
wieder iiberdeckt von einem Gerollmantel, den das Hoch-

*J Wenigstens obcrhalb der eigentlichen Winteruferlinie, soweit 
eben das WurzelgefJecht der Ufergraser dem Angriff des Wassers 
stand zu halten vermag. 
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wasser nach und nach auf ihr absetzt, so dass bei einem 
sehr grossen Massstab del' Aufzeicbnung am Winterufer 
unterhalb del' mittleren Strandlinie desselben noch eine 
Gerollzone einzuzeichnen ist, an welche der Wasserspiegel 
anschliesst. An der Stirn des hohen Winterufers finden 
sich gewohnlich Gebiisch und Baume (Weiden, Erlen). 
Bei Flusskriimmungen geht am konvexen Ufer die Boschung 
des Winterufers in eine oft kaum bemerkbare Kante iiber, 
welche sich dann nur durch den unvermittelten Dber
gang von Geroll zu Ufergrasern als Winterufer kenn
zeichnet. - Handelt es sich nun urn kartographische Dar
stellung dieser Mittelwassergrenze, so muss vor allem ihr 
VerJauf auf Grund 0 biger Merkmale hinreichend erkannt 
sein. Man findet bisweilen SteUen ohne eine ausge
sprochene Winteruferlinie, *) es muss dann dem Urteil des 
Krokierenden iiberlassen bleiben, welche der verschiedenen 
Strandmerkmale als fiir die Gestaltung des Wasserbettes 
massgebend aufzuzeichnen sind. Solange sich das Winter
ufer durch grossere oder kleinere Boschungen bezw. 
Kanten ausspricht, erfolgt die Darstellung durch Auf
zeichnung dieser Boschungen (s. unter 16.),**) in allen 
iibrigeD Fallen kann die Uferlinie durch eine fortlaufende 
Reihe kleiner Cirkumflexe (Symbol der StrandweUen) 
angedeutet werden. 

Das Sommerufer wird in Kriimmungen am konkaven 
Ufer gewohnlich durch die Boschung des Winterufers ab
gegrenzt und faUt dann kartographisch mit dem Winter
ufer zusammen; gleiches findet meist oberhalb Flussstau
ungen durch Wehre, Barren statt und zwar zu beiden 
Seiten; vom konvexen Ufer aus riickt es oft bis zur Mitte 
des Wasserbettes herein und lasst hierbei ein breites Band 
von trocknem Schlamm, Sand, Kies, Geroll und Blocken 
nacheinander sichtbar werden, vgl. Abb. 12 rachts. Die 
Darstellung geschieht mittels gestrichelter Uferlinie nebst 
angesetzten Wasserlinien (s. oben); wo Winter- und 
Sommerufer kartographisch zusammenfallen, wird die 
Uferlinie ausgezogen. 

Die Aue setzt vielfach nicht unmittelbar an die Stirn 
der Winteruferboschung an, sondern mittels einer bis 

*) z. B. wenn Uferslriche durch UberschiHtung mit Gerol! und 
~and boi hoheren Wasserstand allmUhlich so erh6ht werden, dass eille 
Uberflutnng derselben nUT noeh seltcn eintritt. 

'0) Wobci das Symbol fUr die gebOschle Flache den Raum zwis(-hen 
Stirn der Ufcrbtischung und del' Linie des Winterufers ausfUlIt (s. 
Ahb. 12 links). 

3* 
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mehrere Meter breiten, mit Gras bestandenen Flach
boschung. 

21. Aue.*) 
s. Wiesen 27, GebUscb, Ufer

Mume 28; tote Arme 18. 

Flache Uferboschung. 
Feine gerissene Bergstricbe oder 

Hcbummerung; oder nur die Stim
linie durcb Stricbelung angedeutet. 
Abb. 12. 

Ebenso mit Braun. 

Steilboschung des Winterufers. 
Kurze Bergstricbe, oder Stirn!inie 

mit angesetzter Scbummerung. 
Abb. 12. 

Wenn von Unterscbeidung zwi
schen Winterufer und Sommer
ufer abgesehen und einfach das 
Flussbett mittels Wasserlinien 
eingezeic.hnet wird, so dar! man 
auch die UferMscbungen still
schweigend voraussetzen und von 
ihrer Einzeichnung ahsehen. 

Bergstriche bezw. Schumme
rung in Braun; eine unerheb
!iche Uferboschung Iilsst sieh 
aucb durch eine einfache, der 
blauen Ufer!inie folgende, braune 
Linie andeuten (ebenso eine brei
tere bei kleinem Massstah). T. II. 
14-24, zwischen 6 und 17. 

Wasserspiegel. 
Am Winterufer, wenn dasselbe 

kartographisch mit dem Sommer-
ufer zusammenfallt, durch eine 
ausgezogene Linie (am Fuss 
der Boschungsstricbe) mit ange
setzten Wasserlinien Abh. 12, 13; 
fiillt das Sommerufer nieht mit 
dem'Vinteruferzusammen, Strand
linie desselben durch eine krlif-
tige, gestrichel te Linie, mit 
angesetzten Wasserlinien. Abb. 12 . 

Ausgezogene bezw. gestricbelte 
blaue Strandlinie mit ange
setzter blaner Schummerung. 
T. II, III. 

• ) Die zur Seite eines Wasserlau!es verlaufende alluviale Flache, 
welche quer zur jeweiligen Thalrichtung nahezu borizontal ist und in 
der Richtung des Thales ein dem Gefiill des Wasserlaufes ilhnliches 
(mp-ist etwas grosseres) Gefiill beBitzt. Die Aue ist eine bestimmte 
Form der Thalsohle im allgemeinen. 
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Beobachtete Hochwassergrenze bezw. Merkmale 
derselben. 

Eine Reihe kleiner, mit der 
Offnung dem Fluss zugekehrter 
Halbkreise (MJ. Abb. 18. 

Halbkreise mit Blau. T. II. 20 
bis 31. 

Abb.1S. 

Unterspiilung. 
Hchwarze F1ache von der unge

fahren Ausdehnung der Unter
spiilung, mit Hlirte 2 oder B. 
Abb. 13. 

Ebenso. T. II. 3, 5. 

Abrutschungen. 
Grenzlinie punktiert. ausserhalb 

dersclben die Sym bole fUr die 
Boschung und Bewachsung; inner
halb derselben Gero11-, Lphm-, 
Tbon- etc. Signatur s. 32. 

Grenz1inie in Blei, ausserhalu 
die Symbole fUr Boschung uud 
Bewachsung nach 16. und 4.3; 
innerhalb das gemeinsame Sym
bol fiir Bodenart und eventuelle 
Bewach.ung nach 4.3. (V gl. auch 
T. III. 24-27.) 

Un terirdische Wasser Iii ufe. 
Parallelc, gestrichelte Linien. Ebenso mit Blau. 

Stromstrich.*) 
Aufeinanderfolgende Pfeile 

Abb. 13. 
Dasselbe in Blau T. II. T. III. 

*J Stromstrich; Wirbel, Stromschnellen, KoIke, Untiefen, FUrten 
werden nur bei besonderen hydrographi;when Aufzeichnungen zur 
Darstellung gelangcn, z. B. bei Aufnahmen zwecks Verfolgung del' 
mechanischen Arbeit des Wassel's an Ufer und Sohle - Das Symbol 
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Wirbel. 
Spirale mit Pfeilspitze Abb. 13. Dasselbe in Elan T. II. 27; III. 42. 

Stromschnellen (Strudel, kl. Katarakte). 
Kleine zirknmflexartige Linien Ebenso in Blan T. II. 18. 

Abb. 13. 

KoIke 
(Vertiefungen auf der Flusssohle). 

Geschlossene Hohenlinien (ge
rissen) mit Pfeil nach innen. 

Ebenso in Braun (gestrichelt) 
T. II. 21. 

Untiefen. 
Geschlossene Hohenlinien (ge

rissen) mit Pfeil naeh aussen. 
Bei sohr niederem Wassers mnd 

treten die Untiefen oft als Sana
und Schlammbanke hervor. 

Ebenso in Braun (gestrichelt) 
T. II. 19. 

Furt. 
= Unsicherer Weg im Wasser: 

:lwei parallele gerissene Linien. 
An den Einfahrtcn gew5hnlieh 

kleine Buchton. 

Ebenso; T. H. 16-17. 

22. Ablagerungen. 
S tei ne,B loc ke: kleine, eekige 

Stcinfignren z. T. mit Schatten
strichen Abb. 13. 

Geroll, Schotter: sehrkleine 
Kreise oder grossercPunktc.Abb.12. 

San d: Punkte, nach deIll Rand 
hin dichter. Abb. 12. 

Sehlamm, Schlick: granc 
Flaehe, Abgrenzung punktiert. 
Abb. 13. 

Die Form der Ablagernngsmasse 
lindert sieh mit dem Wasserstand, 
es empfiehlt sieh, bestimmte Ge
gen.tande deT Ablagerungen, welehc 
nahc oder in der jeweiligen Strand
linie sieh befinden nnd langeren 
Stand verspreehen, sorgfaltig mit 

Ebenso mit Karmin T. II. zW. 
12, 9, 8. 

Punkte in Karmin T. II. 15; 
III. 10-12. 

Gelbe Fliiche T. II. 7,36,37,41. 

SchwarzgrUne Fliiche, ev. mit 
blauen Punkten oder blancn Pa
rallelstrichen. T. II. 2. 

fUr Wirbe! wird meist mit dem filr Kolk zusammen fallen. - Strom
schnellen finden sieh vielfach im Gefolge von Verbreitcrungen des 
Wssserbettos (z. B. unterhalb einer Furt), woselbst infolge Verflachung 
des Bettes GerOlle sieh leirhter ablagern und die Sohle allmfihlirh 
erhOhen. 



anfznzeichnCll. In absehbarer Zeit 
andert sieh auch del' Ort del' Ab
lagerung, so dass namentlieh Gc
gensUiude am Jiilussufer, in deren 
Verbindungslinie ein Ende del' 
Ablagerung Jiegt, mit aufzunehmen 
sind. 
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Natiirliche Stromhindernisse. 
Bar r en: S teinfigur mit Scha t

tierung. Die Laugserstrcckung 
del' Figuren in del' Streichrieh
tung del' Barre. Abb. 13. 

B I 0 eke: durch kleine, eckige 
Steinfiguren. Abb. 13. 

Alte Baumstiimpfe von 
grosserer Ausdehnung: }l'i

gur mit W urzelansatzen nachge
zeiehnet. 

Seh lingpflanzen :kleineHa
ken aus kurzem,senkreehtem Strich 
und wagrcchtem llingerem oben 
flllssabwilrts angesetzt. Abb. 14. 

Ablagerungen im Fluss 
s. oben GerOlJ, Sand, Schlamm, 
desg!. die Bemerkung. 

Flu s sin s e 1 n: Allfzeichllung 
des Winterufers und del' Bc
~·achsung. 

Urn Stromhindernisse, die libel' 
das Wassel' hervorragen, Wasser
linicn, illl Gegensntz zu solchen 
lIuter 'Vasser; letztere auch b~i 

farbigen Aufzeiehnungcn in BId. 
NatUrliehe wie kUnstliche Strom

hindel'llisse sind meist von Ab
lagerungen begleitet; so finden 
sich z. B. obcr- und unterhalb 
del' mittleren Briickenpfeiler ge
wohnlich Ansammlungen von Saud 
bis zu lllocken. 

Schlingpflanzen sowie sonstige 
in del' Flusssohle wurzelnde Ge
wachse von diehtem Bestand ver
festigen sich mit dem vou ihnen 
aufgehaltenen Sand und Schlamm 
zu einer unbeweglichen :lIfasse, 
welche deu Strom teilt und bei 
schmalen Wasserbctten (Baeben) 
hieruurch Anderungen in den bfli
derspitigcn Uferlinien hcrvol'ruft. 

Steinfigur in Blei, mit Braun
rot ausgefiillt und scbattiert. T. II. 
4. 

Ebenso mit Karmin T. II. 22. 

Ebenso. 

Ebc-nso mit GartengrUn. 

Bewnchsung mit Gal'tengrlln. 



EinmUndung von ZuflUs
sen: Die gegenseitige Strom
hem mung hat gewohnlich eine 
Rcihe von Ablagerungen, insbe
sondere unterhalb der Einmiin
dung und am gleichen Ufer, An
derung dcsStromstriches imHaupt
fluss und unsicheren Bestand des 
del' Einmiindung gegeniiberliegen
den Ufers zur Folge; weiterhin 
wird das dem Hauptfluss nllhere 
Ufer des Zuflusses meist Ablage
rungen, das andere steUe B5-
schung zeigen. 
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23. GletBcher. 
Felsen am Rande: mit unregel

mlissiger Schraffierung (Abb. 13) 
bezw. Schummerung; das Ubrige 
Gehlinge mit Querschraffen 

Morlinen wie BI5cke und Geroll 
Abb. 13 und 12; zur rohen An
deutung del' Oberfll!chengestaltung 
gestrichelte H5henlinien (Abb. 
23 a, c), welche imallgemeinen 
nach abwl1rts ausbiegen, am stllrk
sten auf den Mittelmol'linen. 

Spalten schwarz. 
Firnschnee weissgelassen, erfor

del'Jichenfalls mit F gekennzeich
net. 

Felsen braunrot schraffiert oder 
stark geschummert; das Ubrige 
Gehlinge mit braunen Horizontal
schraffen oder Leitiinien, wie auf 
T. I, II. 

BlOcke und Geroll del' Morlinen 
in Cal'min; Gletschertisch Platte 
in Cal'min mit griinblauem Mit
tenfleck. Hohenlinien griinblau 
gestrichelt, dazwischen blassgriin
blaue Schummerung. 

Spalten dunkelblaugriin. 
Firnschnee griinblau punktiert. 

Gletscherschliffe: schwarze Pa
rallelstriche auf braunrotem Fels 
in del' Richtung des Schliffes. 

RundhOcker; Umriss als braun
rote Linie, von da aus nach del' 
Mitte hin braunrot abschattiert 
odel' mittels Horizontalschraffen 

Wenn bei Aufnahmen sonstiger 
vereister Gelilndeabschnitte Wasser 
nnd Eis streng zu scheiden sind, 
Eismassen durch krliftigere blau
griine Conturen hervorgehoben.*) 

0) Man kann sich das durch die hier angegebene Fal'benauswahl 
entstehende Farbenbild leicht veranschaulichen durch Anwendung 
del'selben aof eine Gletscherlandschaft in schwarz, z. B. die nach 
Simony in Credners Elementen del' Geologie, wobei man die daselbst 
schraffiel'ten Stellen in den angegebenen Farbcn schrafft, die nicht 
schraffierten schummert. 
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24. Stehende Gewasser. 
Die Mil.-Topographie deutet 

stehendes Wasser dureh wagreehte 
Parallelstriche an,zwi schenwelchen 
am Ufer eineSehieh t kleinerer(1mm) 
gesetzt ist. Abb. 14; beim Kro
kieren grosserer Wasseransamm
lungen in grossem Massstab raBeher 
mittels Wasserlinien wie bei 
fliessenden Gewlissern. Abb. 14 
oben. 

Wassel'stl'ichc be~w. Wasserlinicn 
blau. 

Abb. 14. 

Zur Aufzeiehnung gelangen, je 
naeh dem Zweck der Aufnahme: 
Zufluss, Delta (B. u. Ablagerungen 
S. 38). Winterufer, Sommerufer; 
Damm; Abfluss, Quelloeh und Ab
flussgraben des Entwasserungs
kanals; die Bewaehsung. 

Zur Andeutung von Bestanden 
typiseher Wasserpflanzen eignen 
sieh (vgl. Abb. 14) : je drei Ralm
striche auf gleichem Standort 
(Bez. der Mil.-Topographie . fill' 
Schilf); kleine senkrechte Striche, 
kleine T, kleine Kreise oder El
lipsen mit geschilingeltem oder 
gradem Strich nach unten, sehr 
kleine m fUr Moose z. B. in 
Trockenweihern j u. a. 

Nassgalleu B. 18. 

Damm: braune Bergstriche odel 
Schummerung. T. T. II. 

Bewachsung in Gartengriln. T. I . 
12, 13, 14. 



Lachcn von unsichercm 
Bes tand: Rond gestriehelt, Was
serlillien. 

Trockenweihcr, trockcn
gelcgte Wasserbeeken: das 
ehemalige Winteruf"r gestriehelt 
oder als Mehster "Wasserstand" s. 
21. Das Bett gewohnlieh III i t 
Sumpfpflanzen nnd Weiden aus
gewachsen. 
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Blau, mit Wasserstrichell. T. II. 
28, 29. 

Uferblau, Rewachsnng WiC'SP.ll-, 

hczW'. gartengl'iin. 

25. Wasserbauten: 
Steinbrucken. T. II. 39-47. 

VollstandigeAufzeichnung: Bru
stung, FlUgelmauern und even
tuelle Vorkopfe der Pfeiler in 
Mauersignatur; Brustungsmauer 
und Vorkopfe mit Sehattcnstrich. 
Die Vorkopfe der Pfeiler am Ober
haupt (fJussaufwtirts) spitz, als 
Eisbrecher, am Unterhaupt als 
Halbkreisc. Eisengeliinder, wenn 
Andeutung erforderlieh, naeh 31. 

Grundriss in Bl(~i oder fertige 
Bleizeiehnung mit Zinnober leieht 
Uberstrichen. 

Diese detaillierte Darstellung wird man erheblich ver
einfachen, wenn es sich weniger urn Aufzeichnung der 
Bruckenform, als urn Andeutung einer Brucke uberhaupt 
handelt; mitunter genugen zwei Parallele mit beiderseitigen 
Ausbiegungen(Symbol der Briistungen), wie dies z. B. bei 
kleinem Massstab allgemein ublich ist. Die Einzeichnung 
von Pfeilern wurde bei Aufnahme von Ablagerungen er
forderlich werden, wenn sie als Stromhindernisse Anlass 
zu Ablagerungen gaben. 

Das Gleiche gilt hinsichtlich der Darstellung von 
Eisen- und Holzbrucken. 

Eisen brucken. 
Die Bahn durch zwei parallele 

Grade mit gekreuzten Diagonalen 
(Qllerversteifung) dargestellt (Ill.), 
Widerlager und FlUgel in lIIauer
signatur. 

T. III. 39 -46. 
Querversteifung mit violetten 

Diagonalen, Widerlager und Flii
g~1 in Zinnober. 

Holzbrucken. 
Zwei parallele Balken, mit an

gesetzten sehw. Quadraten (Stre
ben) Abb. 9. Widerlager und FlU
gel wie oben. 

Ebenso mit Blei oder Dunkel
grau (die lIIilitlirtopographie hat 
Gelb). 
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Stege. T. III. 13. 
Draufsicht. Fnrbcn jl' naell Material. 

Steinplatte als Dbergang. 
GrmHll'iss. ~1it Zinnoher oder Karmin allS

gcfUllt. T . ll. 

S chri tts tein e (Fnrtsteine). 
Steine al. kleine Quadrate in Steine in Ziunober hc1.w. Kar-

geraderLinie denWasserlaufdllrch- min, mit blancn Wasserlinien. 
set~end, mit 'Va~sC'r1iuien um-
geben. 

Wehr. 
Wie StUtzmanern, jmloch breilere 

Steinlagen. 
Rohe Wehre mit 2-3 Lagon 

nnregelmussiger Steinfignren. 

Dnsselbc mit ZinllObel' bezw. 
Karmin (robe W.) leieht Uberzo
gen oder ganz in Zinnober bezw. 
Karmin, vgl. T. III. 43. 

Schleu se, Schu tze n. 
Gew6hnlich zwei Pfosien bezw. 

i\:[auerenden, flussaufw~irts ver
hundcn mit Qnerstrich. Abb. 9. 

Pfosten schwarz, l\fauerwerk 
ZinnollC'f, Qurrstrich schwarz. 

Uferschutzmauern, Buhnen. 
'Vi(' ::ItUtzmuucrn s. 17; Holz

huhuell mit LUngsparallelen aus
gefiillt. 

Zinnouer bezw. Kal'min 
Rieizeichnnng. 

Flechtwerk. 
s. 17 Ab!>. 7. 

Dlimme, Deiche. 
Beidcl'seitige Roschnngen ge

sohrafft oder geschllmmert. Abb.6. 
Ebenso mit Braun. 

Ftihre. 
Seillinie, flussabwlirts allsgeho

geu, mit angehiingtcm Kahn. 
Eventuell Anfnrt mit )fnn('l'

werk oder Holz. 

Ellenso 
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26. Meereskiiste. 
Fel sige Kiiste: Felsenschraf

fiert (Abb. 13), senkrechte stark 
geschummert oder schwarz j B16cke, 
Gerolle, Sand. Abb. 13 u. 12. 

Felsen braunrot scbraffiert bezw. 
braunrote dunkle Fillche; Blocke 
nnd Gerolle Karmin, Sand gelb 
schraffiert. 

. I . . . 
-~ - - r. o •• 

_ t-- - 1 . . , 
. -- , .... 

---~.j=-=-=:\~.-.. :~_:, 
- - -' .. . '. - - _ ... . . ~- -~ ... - -.. ----

" .. - ~. -

'Untiq.(; 
Abb. 15. 

Riffe: bei kleinem Massstab 
gedrilngte Zickzack!inie; sons tUm
risse, wie Felsen. Abb. 15. 

Felsen un terWas ser: Zick
zacklinie aus unverbundenen Stri
chen Abb. 15. 

Un tiefe n: plmktierte Hohen
!inien Abb. 15. 

Flachkiiste: 
Dei c heals Diimme, Boschungen 

geschummert oder mit Bergstri
chen: Mauerung s. Stiitz- und 
Futtermauer s. 17. 

Vorland (trocken bei gewohnl. 
Hochw.): parallele Punktreihen. 
Abb. 15. 

Hohes Watt (trocken bei ge
wohnl. Hochw.); kleine wagrechte 
Striche (2-3 mm) schachbrf. ges. 
Abb. 15. 

Niederes Watt (trocken bei 
Niedrigw.): Strichc wic oben, weiter 
gesetzt. Abb. 15. 

Bleizeichnung leicht braunrot 
fiberstrichen. 

Boschungen braun geschummert 
oder geschrafft; Mauern Zinnober 
oder Karmin. 

Strichelnng mit Wiesen- oder 
Hutungsgrfin. 



)1 ee r: weissgelassen. 
Die unteren Abgrenzungen von 

Vorland,. Hohes Watt, Niederes 
Watt, eventuell als punktierte Li
nien. 

Desgl. hestimmte Fadenlinien. 
Lo tungen: Punkt oder klei

nes Kreuz mit untergeschriehener 
Tiefej ein wagrechter Strich zwi
schen Punkt und Tiefe bedeutet, 
dass bei genannter Tiefe kein 
Grund gefunden wurde. 
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Punktierllng mit Blei. 

Abb. 16. 

Tonnen: wagrechter Strich, 
Uber welchem die obere H1Ufte der 
Tonne schief aufgesetzt. Abb. 16. 

S tra u ch b e se n: Kleine senk
rechte Striche mit Wisch am Kopf 
Pricken: Baumchen mit kahlen 
Asten. Abb. 16. 

Holz-Baken: entweder sche
rnatische Aufrisszeichnung (lat. A 
mit senkrechtem Mittelstrich, ev. 
mit aufgesetztem Drcieck); oder 
(hei seh, grossem Massstab) Drauf
sicht: 4 Streben mit 1 oder 2 
Gurtungen. Abb. 16. 

Ebenso trigonometrische Geriiste 
im Binnenlande (bei kl. Massstab 
Dreieck mit Mittelpunkt). 

Ei serne bezw. Ma uerbaken: 
schern. Aufs. oder Draufsicht bezw. 
Grundriss. 

Violett bezw. Zinnoher. 
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C. Bewachsung. 
21. Aile Kulturen werden, weun 

das nicht bereits durch eingezeich
nete Zaune, lIauern,Stirnlinien etc. 
geschehen, durch Punktierung in 
Blei ahgegrenzt. 

\I 

It 

w w 

"' 
II'·. 

Ii'. 

Abb.17. 

Wiesen. 
Je zwei kurze Halmstriche in 

gleichmllssigen Zwischcnrllumen 
schachbrettftirmig gesetzt Abb. 17 
(M). 

Sumpfige Wiesen nach Aub. 9. 

FHichensignatur: schrage Schraf
fierung mit Wiesengriin T. I. 27; 
oder mit je 2 Halmstrichen in 
Wiesengriiu. T. III. 23, 45. 

T. 1. 28. 

Weideland (Hu tung). 
Die Militartopographie setzt je 

6-7 Punk!e, nRch beiden Seiten 
hin sich verjiingend, Gru ppen 
schaehbrettfOrmig gcsetzt. Rascher 
liisst sieh Weideland dureh kleine, 
schachbrettformig gesetz!e W dar
stellen. Abb. 17. 

Matten 0) (wenn Hcrvorhebung 
erforderlich) mit abwechsclnd klei
Deren uod grosseren Halm
striehen. 

Fliichensignatur: schrage Schraf
fierung mit Hutungsgriin. T. T. 

Einzelsignatur: kleine W mit 
Hutungs- oder Wiesengriin. T. I. 

Ebenso mit Hutungs- oder Gar
tcngriin. 

*) Hutung mit Gras und staudigen Gewachsen. 
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\Veinban. 
Lauge senkrechte Striche mit her

llmgcwundenCll Strichen, schaeh
brettf6rmig gesetz!. 

Hopfenbau. 
Je zwd gekreuzte tHangen, 

schachurettformig gesetzt. 

Garten und Gemuseland. 
Abgrcnzung gew6hnlich dureh 

Zaune 31 oder Hecken 28 Abb. 18. 
Die Gartenflache ausgcfiHlt durch 
diagonal von links und naeh 
rechts oben gCl'issene Parallelen, 
untcr Andeutung der Wege (M.l; 
Obstgarten mit eingezeiehnetcn 
Obstbliumen. Obstbiiume, Baum
sehule s. u. 28. 

Flaehensignaturdurch diagonale 
Parallelstriche in Gartengtiin; 
Wege freigelassen; ObstiJaume 
gleichfaUs in Gartengriin. T. III. 

49, 50. 

Abb. 18. 

Aecker. 
Die Militartopographie hebt 

Ackerlund nicht besonders hen'or, 
da os hinreichend durch den 
zwischen den Ubrigell Kulturen etc. 
frcibleibcnden wcissen Raum ge
kennzeichnet wird. 

Wird eine Hervorhebung erfor
derlich, z. B. zur Unterscheidung 
zwischen II um us- und anderem Bo
den, so wird dies durch senkrechte 
Halmstriche von 4-5 mm Lange, 
scbachbrettformig ges., Abb. 17, 

Bei farbigcr Ausfiihrung An
lehnung an die DursteUungsweise 
der Ka!asterpUinc: Furehen und 
Gewannen (lurch lange, s!eUen
weise dich!er gesotz!e ParaUel
striche in Tcrl'asienna angedeu
tct. T. Ill. 2-5. 

Die Raine zwischen den Xckern 
erfordcrliehenfaUs in Wiesengriin. 



rasch erreicht, oder durch Nach
ahmung in Blei der nebenstehend 
beschriebenen farbigen Darstel
lungsweise fUr topographische 
Plane. 
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Odland. 
Gerollhoden mit Gras durch 

sparliche Punkte und Halmstriche 
oder Unkraut angedeutet. Abb.17. 

Sparliche Karminpunkte. 
Halmstriche in Wiesen
MoosgrUn. 

Hohe Unkrautbestande 
(Kraut-und Staudengebiisch). 

und 
oder 

J.Jangs Wegen , B5schungen, 
Mauern, Ufern ziehen sich mit
unter gebUschartige Bestande ho
hen Unkrautes hin (wie NesseIn, 
Ampfer, Disteln, Kletten, Knob
Ianchshcdrich, Huflattich, Kno
terich, Barenklan, Baldrian, Bei-

Ebenso mi t MoosgrUn. T. I. 22. 
23. 

"l(, ~ ~ .. ,If I' 

~ "If, ~1/, "lIt ,"I, 

~ W W ~ 
W ~ ~ y 

... F F Y 
" Y '1""" " F. ... ,.. .. .. " 'i 

'Jec~~ 
~-"".S~ .... ~. 

Abb. 19. 

fuss, Labkraut, Rainfarn u. a., 
znmeist Vertreter der Schuttflora). 
Man kann derartige Streifen, 
welche oft Uber hundert Meter 
lang, mehrere Meter breit sind und 
Mannshobe erreichen, weder ala 
GebUsch, noch Wiese, Hutung oder 
Haide betrachten, so dass, wenn 
sich bei genannter Ausdehnung 
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und bei gl'ossem Massstab ihre 
Andcutung erforderlich macht 
ein besonderes Zeichrll hierrur 
anzuwenden ist, am einfacbsten 
jc zwei lange Halmstricbe anf 
gleichcrn Standort mit Boden
strich (Mittelding zwischen ""Viese 
und Haide), unregelmiissig gesetzt. 
Abb. 19. }< arrenbestande an Bi)
schungen lassen sich librigens 
anch durch kleinc F andeuten. 

Schilf. 
(Hohes Rohr, Kalmus, Schwcrt- Ehenso mit Gartengl·Un. T. I. 

lilie, hoheBinsen) mit je 3 Halm- 12. 
strichen, auf die Wasserstricbc 
gesetzt (!\f). Abb. 14. 

Uber Andentung anderer, fiir 
stehende Gewiisser typischer Gc
wachse vergl. 24 Abb. 14. 

Desgl. liber Schlingpflanzcn. 

Haide. 
Gruppcn von 4-6 beiderseits 

naeh aussen gebogenen Hahn
strichen von ca. 3 mm Robe, wag
recht unterstrichen (!\fl. Rascher 
zwei Raken, ineinandergeschacb
telt, mit Bodenstrich.") . Abb. 19. 
- Beidc Symbole entsprechen 
unseren typischen Haidegewiich
sen: Erica vulgaris Haide, und 
Spartium scoparium, Besenstrauch, 
BesenginBter. In Norddeutschland 
wird uhrigenR mit Haide ofter 
auch ein aus Kiefern bestehendes 
Holz bezeichnet (Jungfernhaide, 
Tuchlerhaide), fUr welches obiges 
Symbol nicht gilt. 

Haide ebenso in DunkelgrUn. 
T I. 4. 

Ginster in Hutllngs- odel' Gar
tengriin. - Man kann iibrigens 
auch den Boden noch naher kenn
zekllnen, z. B. durch Punktierung 
mit DunkelgrUn Waldboden, mit 
Hutungs- oderWiesengl'iin Weide
land. 

Dorngestriipp (Beerenstraucher). 
Kleine liegende Kreuze, Abb. 19; 

gewohnlich Waldboden als Unter
lage (g. <1. f.). 

Ebenso mit Moosgriin. T. 1. 
(am Hohlweg). 

*) Nach: "Das Planzeichnen mit Buntstiften etc." Vergl. S. 1. 

Kahle, Geogr. Krokieren. 4 
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28. Waldboden, Schlage, Rodungen. 
Gruppen von je 4-5 wagrecht 

nebeneinander gesetzten Punkten 
welche von links nach rechts 
kleiner werden; Gruppen schach
brettformig gesetzt. (M.) Abb. 19. 

Farrenbestlinde erforderlichen
faU. durch kleine F angedeutet. 

Ebenso mit DunkelgrUn, oder 
dunkelgrilne Punkte in gleichen 
Zwischenrliumen gesetzt. 

Waldo 

/ '0 o 

Die .Musterbliitter etc." unter
scheiden in drei Farben: Laub
holz - ein graues Violett; N a
delholz - Sepia oder Umbra; 
Mischwald - graue Farbe an 
SteUe chines. Tusche. 

In den KoUektionen ftlr Kro
kierstifte sind nahekommende Far
ben vorhanden (Magenta bezw. 
Rotviolett, Sepia, Dunkelgrau). 
Die .Bestimmungen ilber die Anw. 
gleichmHssiger Signaturen etc." 
geben nur eine Forbe filr Hol
zungen bezw. Waldboden Uber-

o 
.e~ 
Abb.20. 

haupt: HeUgrau (chin. Tusche); 
Silddeutsche und Osterreichische 
Vorlegebllitter (DoU, Zajicek) ha
ben filr Waldboden ein dunkleres 
Graugriin oder Olivengriln; 0) auf 

oJ "Waldfarbe" = Gummigutt + Indigo + Karmin. 



Waldboden wie oben ange
deutet. und Baumzeichen aufge
setzt in Gruppen von je 3 bis 4 
oder in regelmilssigen Zwischen
raumen, schachbrettf. gesetzt. 

Nadelbaum; spitzer, gleich
schenkliger Winkel von einigen 
mm Hohe, der rechte Schenkel 
verstiirkt. (Charakteristische Ge
stalt der Baume und Nadeln zu 
einem Symbol vereinigt.) Abb. 20. 

Laubbaum: Kreis von eini
gen mm Hohe, Fuss etwas offen 
gelassen, rechts nach tIDten hin 
verstarkt. (Gestalt der Bilume und 
Bliltter zu einem Symbol ver
einigt.) Abb. 20. 

Obstbitume: Kreise mit senk
rechtem Stamm, Schattenstrich 
am Fuss; einige mm hoch. Abb.1S. 

Ba urn se h ule: kleine regel
mllssig gesetzte Obstbaumfiguren. 
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die Waldbodenfarbe werden die 
Baumfiguren nnter Nachahmung 
ihrer Draufsieht in etwas krafti
gerer bezw. modifizierter Wald
farbe undSchattierung aufgetragen. 

FUr Krokierungen wird es 7.weck
massig sein, gleichfaUs nul' eine 
einzige Farbe iiir Wald Uberhaupt 
(als Flachensignatur) anzuwenden 
und die weitere Unterscheidung 
von Nadel- und Laubwald durch 
eingesetzte Einzelsignaturen zu 
bewirken. Als Waldfarbe dUrfte 
sich am besten ein dunkles Griln, 
Sch warzgrUn oderGraugrUn eignen. 

Fllichensignatur: Schrage Pa
rallelstriche von 1 bis 2 cm Lange 
und 1 bis 2 mm Zwischenraumen. 
Auf die Fl!ichensignatur die ne
benstehend beschriebenen Baum
zeichen fUr N adelwald, Laubwald, 
GebUsch in krilftigerer Waldtarbe 
aufgesetzt. T. I. 2 u. 3. An kola
rierten Abhilngen (in Braun) em
pfiehlt es sich, die Bewaldung 
nur durch Baumzeichen (ohne 
Fllichensignatur) oder in Ver
bindung mit der Terraindarstel
lung Mch 43 und T. III. 2-3-4 
an7.udeuten. 

Die Laubb!iume in Parkanlagen 
und Promenaden in GartengrUn; 
Aulagen ohne Fllichensignatur. 

Ebenso mit GartengrUn. T. Ill. 
40. 

Vereinzelte Waldbaume. 
Baumzeichen wie Nadel- und 

Laubb!iume, jedoch rechts unten 
krilftiger Schattenstrich (Abb. 20, 
21). Fuss auf dem Standort. 

Dasselbe in Waldfarbe. T. I. 

19, 20, 26. 

Auen-, Uferbaume (Weiden, Erlen, Birkim etc.). 
Laubbanmsignatur in Garten

grUn T. III. 45. 
4* 
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Signalbaume*) oder sonstige charakteristische Baume. 
Entweder St&mrnquerschnitt mit 

Schraffierung, unter Andeutung 
ob Laub- odeI' Nadelbaum dureh 
entsprechenden Umriss (geschlan
gelte Linien oder unregelmassig 
gezaekte); oder Baumfigur im Auf
riss moglichst nachgebildet, bis 
1 em hoch, Fuss auf dem Standort. 
Abb. 21; bezw. Kreis, dessen Mit
telpunkt dem Standort entspricht, 
mit aufgesetzter Baumfigur. 

Ebenso in Waldfarbe, bezw. 
Gartengriln (z. B. fUr Obstbaume). 

§,d;,w.,cA., mAt~. 
:3~ 

" 1\ A ,. 00. " 
II. A.. ,. II. ~ Q 0 

0 
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0 
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Abb. 21. 

Gebiisch, Dickicbt. 
Sehr kleine Baurnzeiehen, etwa 

1 mm hoch. Abb. 21. 
Einzelne BUsche mit Sehat

tenstrich. Ahh. 21. 

Ebenso in Waldfarbc T. I. 18, 
oder Schrafficrung in DunkelgrUn 
mit aufgcsetztem Buschzeichen. 

Baumreihen. 
Dem Verlauf der Baumreihe Ebenso in Waldfarbe bezw. 

entspreehend nebeneinandergc- GartcngrUn. 
setzte Baumzeichen. 

Hecken, lebende Zii.une. 
Buschzeichen entsprechcnd drm Ebenso in T. III. 31. Wilde 

Vcrlauf der Hecke nebeneinandcr Hecken in Waldfarbe. 
gesetzt (M.). Abb. 18. 

*) Baume, welche bei der Winkelaufnahme als Zielpunkte und 
bei der anschliessenden Einzelaufnahme als Anschlusspunkte dienen. 



Bei sehl' schneller Aufzeichnung 
und wenn Verwechslung mit dcr 
unten angegebenen Signatur der 
Thallinic ausgeschlossen, kann 
man einfachcr cinc geschlilngeltc 
Linie ziehen. 

Einzelne Bliume in den Hcoken 
mit Baumzeichcn, oder in Dl'auf
sieht. 
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) 
lie.chlangelte Linie 
grun. 

in Gartcn-

29. Verhaltnis der Baumsignatur zur mass
stabentsprechenden Einzeichnung von Baumen. 
Die Kl'onenbreite von Strassenbaumen betragt 2-10 m, 
die der Wald- und Obstbaume in Garten bis 25 m. Die 
Breite del' oben angegebenen Baumzeichen kann ohne 
Schaden fiir das Aussehen 3-4 mm nicht iibersteigen. 
Rechnet man als mittlere Kronenbreite 12 m, so ergiebt 
sich aus 3 mm : 12 m = 1 : 4000 derjenige Massstab, bei 
welchem Breite der Signatur im Einklang mit der natiir
lichen Erstreckung steht, und man milsste fiir Aufzeich
nungen mit gr6sserem Massstab sehr breite Signaturen 
anwenden. Hiervon nimmt man im Interesse der rascheren 
Darstellung Abstand und wendet selbst bei sehr grossem 
Massstab, z. B. 1: 200, noch jene einfachen, betrachtlich 
unter dem Massstab bleibenden Baumzeichen an. Als 
weiterer Gewinn ergiebt sich hierbei fiir das Kroki: 
Uebersichtlichkeit und Platz fiir Einzeichnung sonstiger 
geographischer Einzelheiten und Zahlen. 

* * * Dber die Bearbeitung von Abhangen mit Gras-
wuchs, Wald, Aekerboden etc. mit Farbstift durch Schraf
fierung in del' entsprechenden Farbe s. 4H. 

D. Siedelungen. 
30. AIle Bauten, die sich mit 2 und mehr Seiten 

iiber das Terrain erheben, mit Schattenstrich (Verstar
kung der Linien rcchts und unten). 

Hauser. 
1\Iassive HUnser ..lurch Grund

riss und schraffiert, am rechten 
und untcren Rand Schattenstrieh. 
Allll.22. 

HOlzerne Hauser, HUttell durch 
Grundriss mit Schattenstrich, aus
gefiillt mi t schr engel' Schr.;ffie
rung. 

Bleizeichuung mit Zinnober ans
gefilllt. T. III. 3.5. 

Mit Gran ausgefiillt. T . I, 8; 
III. 17, 36. 
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Hiiuserblocke, Strassenviertel. 
Wird auf Aufzeichnung der ein

zelnen Hiiuser verzichtet nnd nur 
die Stmssen angegeben, so werden 
die BlOcke wie Hauser schraffiert 
und schattiert. 

Ebenso in Karmin. 

Kirchen und Friedhof. 
Wie einzelne Hauser, fiber dem 

Turm bezw. der OBtseite ein 
schwarzes Krenz. 

Friedhof mit GrasBignatur, un
regelmiIBsig gesetzten, llinglichen 
Kreuzen und event. Obstbaumen. 
Mauer B. 31. 

Kirche wie einzelne Hauser in 
Zinnober, Kreuz schwarz. 

Friedhof in Gartengriin, Kreuze 
schwarz; Mauer B. 31. 

Platze, Hofraume. 
Freigelassen bezw. als Pilaster 

s.11. 
Wegebraun T. III, 48, bezw. 

alB PfJaster. 

31. Einfriedigungen. 
Freistehende Mauer (Um

zllunung, Brustwehr): zwei paral
lele Linien mit Querstrichen, Z wi
schenrllume abwechselnd schwarz 
und weiss. Abb. 18. 

Eisengitter: I,inie mit klei
nen, in gleichen Zwischenraumen 
aufgesetzten schwarzen Kreisen. 
Abb. 18. 

Drahtzaun (gewohnlich Sta
cheldraht); Linie mit aufgesetzten 
liegenden Kreuzen. Abb. 18. 

Holzza un: Linie mit seitlich 
ungesetzten Punkten, Abb. 18. 

Pallisade: Linie mit seitlich 
ungesetzten, schwarzen Vierecken. 

Flechtzaun: wie Flechtwerk 
s. 11 Abb. 7. 

Zwei parallele Bleilinien mit 
Querstrichen; Zwischenrllumc ab
wechselnd weiBs und mit Zinno
bel' ausgefiillt, T. III. 30, bezw. mit 
Karmin bei ganz roben ManerD; 
oder einfach zwei parallele Blei
linien mit Zinnober- oder Kar
minausfiillung. 

Dasselbe in Violett. 

Auch bei farbigen Aufzeicb
nungen schwarz. T. III. 33, 
34. 

Zwischenraume zwischen den Querstrichen, Kreisen, 
Punkten etc. 1'/2 his 2 cm. 

Hecken: s. 28 u. Abb. 18. T. III. 31. 
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E. Bodenart, Beschaffenheit und Abbau fur 
technische Zwecke. 

32. Kulturboden s. u. Acker, Wiesen, Garten. 

Moorboden. 
Signatur wie fiir feuchte Boden

stellen, jedoch gestrichelt. Mit 
aufgesetzten Vegetationszeichon 
(Gras, Heide, Gestriipp). Abb. 14. 

Wie fiir feuchte Bodenstellen 
(Hellblau) mit braunen ZwiBchen
strichen. T. I. 7. 

I I I I I I 
Z·~d{"9~ 

Abb. 22. 

Lehm. 
i:lchraffierung mit Punktierung 

und aufgeschriebenem L. Abb.22. 
Schraffierung in Orange. T. III. 

24-27. 

M ergel. 
Schraffierung mit aufgesetzten, 

kleineren, wagrechten Strichen; 
nahere Bezeiehnung mit M. Abb. 22. 

Blassorange Schraffierung mit 
Dunkelorange oder roten Quer
strichen. 

Gyps. 
Enggekrauselte Linien mit allf- Eng gekranselte Linien in Wie-

geschriebenem G. Bengriin. 

Thon. 
WieLehm mit allfgeschriebenem 

Th. Abb.22. 
Rotviolett schraffiert. T. Ill. 

19-22. 

Kalktuff. 
Wie Lehm, mit allfgeschriebe

nem K. 
Ultra marin schraffiert,mit dunk

len Ultramarin-Punkten. 
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Sand. 
Enge Punktierung mit unregel

massiger Diehte der Punkte. 
HeUgelbe Fliiche. 

Diinell. 
Sandhaufen mit Bergstrichen. I Mit gel ben BoschungsB!richen. 

GertHl, Kies. 
Grossere Punk!e oder sohr kleine 

Kreise. 
Punkte in Kal'min. 

Ebenso griissere Steinhaufen, WIC man Sle z. B. zur 
Abgrenzung von Kulturen findet. 

Steiniger Boden. Odland. 
Weitere Punktiernng, mit spar

lichen zwischengesetzten Halm
strichen. Abb. 17. 

Punkte inKarmin, FIache Blass
WiesengrUn, B1ass-Terrasienna etc. 

Bliicke und griissere Geriillstiicke. 
Unregelmassige und ungleiche 

Bruchsteinfiguren, unregelmlissig 
verteilt. 

Felsiger Boden. 
Bodenform moglichst nachge

bildet durch dunkle ALgrenzung 
breiter Plattenfiguren. 

Anstehender Fels an 
Unregelml1Bsige und krtiftige 

Schraffierung. ALb. 13. Hohen
linien werden nicht urn die Fels
partie herumgefiihrt, sondern blei
ben unausgezogen. Senkrechte 
Felsen durch starke Schummerung 
oder schwarze Streifen. 

EbellSO in Karmin. 

(Felsplatten). 
Dasselbe in Braunrot (blass). T.J I. 

13. 

Abhangen, Felswallden. 
Dasselbe in Braun. T. II. 11, 

6. III. 2. (s. Nachtrag.) 
Felsige Abhange, anstatt in 

Braun, mit Braunrot schraffiert; 
senkrechte Felswlinde mit braun
rotem Streifen. 

33. Sand-, Kies-, Thongruben, Steinbriiche. 
Vorgang bei der Aufnah'mc: Zu

erst Abgrenzung der Bruchfillche 
gegen das Gehllnge (Stirnlinie), 
Aufzeichnung del' Fusslinie, 
soweit eine solche sich deutlich 
aussprit'ht, ferner del' Schnittlinien 
derHauptwande (gestrichclt). Hier
auf dieBoschungsfIachen mit 
"tarken Bergstrichen schrafflert, 

Nach Vorzeichnung von Stirn
und Fusslinien nebst Schneidc
Iinien in Blei,Ausfiillung derBruch
fillchen durch Schraffierung mit 
Farbstift und zwar bei G rub en: 
Wande von Sand Gelb, Kics Kal'
min, Thon Rotviolett T. III. 16, 
19-22, Kalktuff Ultramarin, 
Mergel Orange, Gyps GelbgrUn; 



wenn lIloglich unter AnlehnuDt; an 
die thatsachlichen Wandflachen, 
woboi die Bergstriche schal'enweisc 
unter vcrs(;hiedenen Winkeln zu
sammens\osscn. Zuletzt A b f u h r
we g c, wenn soleho nicht bel"cits 
als Axen odor Grundlinic dienten, 
und A bra u m ha ufe n; letzlere 
mit lIer entsprechenden Signatur, 
ihrc Form liisst sich rasch durch 
gcrisscnc Hohcnlinien unter leich
~r Schattierung an der cechten 
Seite wiedergeben. 
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Abraumhaufen durch Bergstriche 
oder Horizontalschmffen in der 
entsprechenden Farbe. T. III. 7. 

Bei Steinbriichen: Schraf
fierungBraunrot, T. III, 1-2-3, 
mit ein- odor bcigeschriebenem 
i:i (Sandstcin), K (Kalkstein), G 
(Gyps), P (Porphyr) etc.; Abraum
haufen bezw. Lagcrsrntten duroh 
i:iteinfiguren und Punkte in Kar
min. 

Uber die Darstellllng thoniger, 
.andiger, lehmiger Abhiinge s. 43 
Wenn bei farlJiger Behandluug 
der Bodenar~1l die Signatur
farbe dieser kollidiert mit anderen 
topographischen Farben (wie Wic
sengriin fur Bewachsung mit Gras 
und fiir Gypsboden), so werden 
fiir die BewachslIng die Symbole 
in Blei gesetz\. 

Thon-, Lehm-, Torf-, Kalktuffziegeleien. 
'Vagrcchtf', unregclmtissig ab- Ebenso in Rotviolett, Orange, 

!,:cgrenzte Parallelen mit QlIer- Braun, Ultramarin. T. I, 9, III. 
strichen, mauerwerkarHg, mit bei- 15, 18. 
gcsetztcn Buchstabcn. Dazu die 
Gebaude. AblJ. 22. 

F. Geologische Verhaltnisse. 

3<1. a. Lagerung. Streichen und Fallen: 

die Schicht streicht mit 60 0 gegen (Magnet-)Nord und 
fant mit 15°. 

Saiger (Schichten senkrecht stehend): am Pfeil 90°. 
Ueberkippung: am Pfeil ISO - gemessenen Fall

winkel z. B. 110°, wenn die ubergekippte Schicht mit 
70 0 fallt. 

Antiklinale Lagerung und Scheitellinie eines Ge
A wolbes:y 

'I' Synklinale Lagerung und Muldenlinie :"1' " 
Schichtenstruktur: Transversale Schieferung: T 

wobei der sonst senkrechte Strich schrag in der Fall
richtung der Schieferung gezogen wird. 
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Wellige Lagerung: kleine Cirkumflexe. 
Schuppenstruktur: kleine Bogen neben- und iiber

einander. 
Die drei letzten Bezeichnungen bei farbigen Darstel

lungen mit Blei aufgeschrieben. 
b. Profile: Fiir die Kennzeichnung bestimmter 

Gesteinsformen in schwarzen Profilen lasst sich nur bei 
raschcr Abwechslung von festen Gesteinsbanken mit kie
sigen, thonigen und anderen Schichten eine feste Symbolik 
einhalten. Man bezeichnet dann gewohnlich: 

feste, sedimentare Schichten (Thonschiefer, Kalk) durch 
rohem Mauerwerk ahnliche Zeichnung; 

feinkornige, feste Banke ebenso, mit eingezeichneten 
Punkten; 

Konglomerate wie GerMl 
schiefrige Schichten, Letten, mit engen gerissenen Paral

lelen und mauerwerkartig verteilten Querstrichen; 
eruptive Massen mit wabenartiger, unregelmassiger Block

signatur; 
eruptives Ganggestein mit unregelmassig eingesetzten 

Hakchen und Kreuzchen, kleine T, gekreuzte Schraf
fierung; 

thonige Zwischenschichten mit schrager Schraffierung. 
Bei Benutzung von Farbstiften wird die Kennzeich

nung der Gesteinsart und -form entsprechend bequemer 
und vielseitiger. Hinsichtlich Auswahl der Farben wird 
man sich moglichst an die geologische Landeskarte halten. 
Die verschiedenen Unterabteilungen derselben Formation 
lassen sich durch schwachere und starkere Flachensignatur, 
durch Aufsetzung dunklerer gleichfarbiger oder anders
farbiger Punkte, senkrechter oder wagerechter Striche, 
Kreuze, Kreise, Buchstaben auf das Eingehendste unter
scheiden. Man vergleiche in dieser Hinsicht z. B. die 
Schweizerische Geologische Karte in 1: 100000. 

Ueber die Verbindung der Darstellungsweisen fiir 
Bodenart und Oberfiachengestaltung vergl. 43. 

c. Vulkanische Erscheinungen. In vielenFallen 
wird sich auch bei Aufzeichnungen an thatigen oder er
loschenen Vulkanen oder alterer eruptiver Gebilde, nament
lich bei nicht zu grossem Massstab, ein bestimmtes Farben
schema einhalten lassen; z. B. 

Lava bezw. das hieraus erstarrte feste Gestein: mit 
Zinnober, Gartengriin; 

Auswiirflinge wie Blocke, Bomben, Rapilli: mit Kar
min; vulk. Sand, Asche: mit Wegebraun, Ocker; 
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Schlammstrome: Dunkelgriin ; 
Tuffgesteine: Ultramarin; 
Breccien: Orange; 
Zersetzungsprodukte, wie Schwefel: gelb; Gyps: gelb

griin; Alaun: blassgelb; Thone: violett; Erzvor
kommen: blau mit entsprechendem Buchstaben. 

G. Bodengestaltung. 
35. N ach Aufnahme und Einzeichnun'g der Situation 

- Wege, Gewasser, Kulturen, Siedelungen; Stirn- und 
Fusslinien; Thal- und Kammlinien - folgt der schwie
rigste Teil kartographischer Darstellungen: die Aufzeich
nung der Bodengestaltung (Terrain). Das Ideal der Ter
raindarstellung zeigt sich uns in Hohenlinien (Hohenkurven, 
Schichtlinien, Isohypsen) mit eingezeichneten Bergstrichen, 
Horizontal- (Quer-) schraffen oder Schummerung. Eine 
solche setzt jedoch sorgfaltige Aufnahme von Situation 
und Terrain voraus (mittels Tachymeter oder Messtisch). 
Beim Kroki ist diese Grundlage namentlich hinsichtlich 
der Hohen mangelhaft; das Kroki erstrebt jedoch gleich
falls die hOchste Anschaulichkeit inbetreff der Bodenge
staltung und zwar unter moglichster Beschrankung des 
Zeitaufwandes. Es fragt sich nun, welche der iiblichen 
Darstellungsweisen diesen vorgenannten Gesichtspunkten 
am meisten entspricht. Die Einzeichnung von Bergstrichen 
erfordert, wenn die Darstellung nicht den Anblick einer 
rohen Skizze bieten soIl, grosse Sorgfalt unter vielfacher 
Drehung des Zeichenblattes, wovon man bei Feldarbeiten 
meistens absehen muss; am raschesten geht das Zeichnen 
bei Bearbeitung gradliniger Boschungen mit geringer 
Breite (Graben, Einschnitte, Damme, Steilrander) von 
statten, am schwierigsten gestaltet es sich bei Darstellung 
von Mulden, Bergvorspriingen und Satteln. Wege
bOschungen lassen sich jedoch, wie friiher erwahnt, ein
facher und rascher mittels Schummerung darstellen. Zur 
Schwierigkeit korrekter Zeichnung hinsichtlich Richtung 
und Dichte der Bergstriche tritt bei Bearbeitung grosserer 
Hangflachen ein ziemlicher Zeitaufwand. Auch verdun
keln die Bergstriche oft die Situation. Die Schummerung 
ganzer Bergflachen erfordert, wenn man nicht schematisch 
vorgehen will, Uebung und Zeit und lasst bei Hang
Hitchen mit zerrissener Oberflachengestaltung im Stich. 
Was weiterhin die Darstellung der 0 berflachengestaltung 
mittels fortlaufender Hohenlinien anlangt, so fehlt hierzu 
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meist eine hinreichende Grundlage, auch lassen sich Hohen
linien gewohnlich nicht ohne weiteres im Felde eintragen, 
sondern miissen im Zimmer durch Einschaltung zwischen 
Punkten gegebener Hohe konstruiret werden. Hiernach 
scheint uns fiir Darstellung der Hangflachen grosserer 
Berggebilde nur noch eine Methode als zweckmassig und, 
abgesehen von Boschungen zweiter Ordnung (Wege- und 
Uferboschungen, Steilrander), als allgemcin anwendbar 
iibrig zu bleiben: diejenige der Horizontal- oder Quer
schraffen. 

Abb. 23 u. 

Ab!>. 23b. 

36. Diese Methode, welche in etwas veranderter 
Form auf TUssis chen, spanischen Il.. a. Karten mit Vorteil 
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angewandt ist, deutet durch enger oder weiter ausein
anderstehende Bruchstiicke von Hohenlinien (1-3mm 
lange gerade oder gekriimmte Querstriche), den Verlauf 
und die Steilheit von Hangflachen an, wobei jedoch die 
Vorstellung, dass jede Hohenlinie als Niveaulinie ein 
Bruchstiick einer geschlossenen Kurve darstellt, zu
nachst ganz ausser Betracht fallt. Es wird hierbei etwa 
in folgender Weise vorgegangen: Von dem einen Punkt 
aus lasst sich der Verlauf von Hohenlinien eine Strecke 
weit verfolgen und mittels Querschraffen ande~ten, von 
einem andern Punkt aus der Verlauf von Hohenlinien im 
Nachbargelande. Auf dem Grenzgebiet stossen die nach 
Hohe einander entsprechenden Kurvenstiicke im allge
meinen nicht zusammen, die einzelnen Linien greifen viel
leicht ineinander iiber; dies ist jedoch fiir die Anschau
lichkeit der Darstellung, welche zunachst nur die Wieder
gabe der Aenderungen im Streichen der fraglichen 
Hangflache bezweckt, weiterhin durch engere oder weitere 
Lage der Hohenlinienbruchstiicke schwacheren oder star
keren Fall der Hangflache andeuten will, ohne schadlichen 
Einfluss. 

Abb. 23 a und b veranschaulichen diese Methode der 
Terraindarstellung, und zwar zeigt die erstere fliichtige 
Andeutung der Formen durch Bruchstiicke von Hohen
linien - Leitlinien - die zweite ausserdem die Wie
dergabe des N eigungswechsels an den Bergabhangen durch 
engere und weitere SchrafIenlegung. Man wird ohne wei
teres das orographische Detail herauslesen: OIHO Platte 
mit erhabenem Punkt P; AB, LMSteilmulden, IK 
Kammlinie eines V orsprunges, desgleichen H R, 0 D 
Trockenbett mit steilen Gehangen; das Gehange steigt 
bei Q hOher an, als iu den iibrigen Teilen der Schlucht. 
Die Situation wird, wie schon friiher erwahnt, mit 
Harte 3, die Querschraffen mit 4 oder 5 eingezeichnet. 
Ueber den Gang der Aufzeichnung s. d. Folgende. 

3? Als Beispiel fiir die Aufnahme der Oberfliichen
gestaltung innerhalb eines kleinen Gebietes unter Vor. 
zeiehnung von Geripp- und Leitlinien betrnchten wir die Dar
stellnng des GeHindestUckes in Abb. 23 c, und zwar wird dies hier etwas 
eingehender vorgefiihrt, so wie es fUr die ersten Ubungen im Auf
nehmen zweckmiissig erscheint; bei einiger Vertrautheit im Auffassen 
von Oberflllchengestaltung wird sich mancher Punkt sparen lassen. 

An den Fuss einer Berglehne CD FE schliesst zunaehst eine 
Platte mit S als Scheitelpunkt an; cine zweite mit T als Hauptpunkt 
findet sich unterhalb derselben; der Ubergang von Berglehne zur 
oberen Platte erfolgt durch eillen Steilrand CDGH, welcher sich 1mch 
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Z hin zu einem Steilhang verbreitert; zwischen den drei Objekten 
ein gegabelter Wasserriss. Bei Aufnahme der Situation ist eingezeichnet 
worden zunachst der Weg MAB samt Stirnlinie seiner B6schung; 
weiterhin die Stirnlinie CDF und Punkt E, ferner die Punkte HJK, 
P und L, T. Nunmehr werden charnkteristische Stirnpunkte der 
beiden Platten in Bezug auf benachbarte Punkte eingeschAtzt, z. B. N 
zu A, 0 zu L, Q zu P nnd 0; hierauf Ausziehen der Stirnlinie der oberen 
Platte; Ausziehen der Thallinien LJ, HJ und JK. Durch Ein
schlitzungen in Bezug auf die Punkte L J K B und T erhalt man die 
Stirnlinie der unteren Platte RUWV. Endlich ist die Schneide PJ 
einzuzeichnen; dies alles Il!sst sich bei einiger Ubung im Auffassen 
rascher bewerkstelligen, als es hier besehrieben wird. Damit ist die 

Abb. 23c. 

Aufnahme der Situation beendet, in gewissem Sinne auch die Terrain
aufnahme bereits in Angriff genommen, sofern Stirn- nod Fusslinien, 
Thal- und Kammlinien, wenn sie nieht, wie gewohnlich, zugleich 
Kulturgrenzen sind, auch zum Begriff Terrain gerechnet werden 
k6nnen, *J und es bilden die eingezeichneten Linien - G e rip p
lin i e n - gewissermassen das Gezimmer fUr die Bearbeitung der 
Bodengestaltung des Gellindeabschnittes. . 

*J Die Thallinien, gew6hnlieh Trockenhetten, gehOren als solehe 
der Situation an. 
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Die Terrainzeichnung hat nunmehr die Bllschungen zwischen den 
Geripplinien nach Verlauf und Neigung darzustellen. Wir nehmen an, 
dass mangels eines Instrumentes Hohen- bezw. Neigungsmessungen 
nicht vorgenommen sind, vielmehr alles nach dem Augenschein zu 
bearbeiten ist. Dieser zeigt bei Betrachtung etwa von Taus, dass 
auf der Schneide PJ der Punkt X (irgend ein aufflUliger Gegenstand 
daselbst, GrasbUschel, Stein), annfihernd in gleicher Hobe mit L Iiegt. 
Nach Einschfitzung von X in Bezug auf P oder J wird nun die Leit
Iinie LX, unter Andeutung der Steilmulde hei Q durch entsprechendp. 
Einbiegung, als feine gest-richelte Linie ausgezogen. Es empfiehlt sich, 
ihren Verlauf im Kroki gelegentlich auch einmal von einem Standort 
wie P oder Q aus mit den thats~chlichen Verhllltnissen zu vergleichen. 
Von U aus wird man weiterhin fUr die Hangflllche zwischen YFK 
einige Leitlinien in der Richtung ZY einzeichnen vor aHem zur An
deutung einer von J aus sich einarbeitenden Rille. FUr die Boschung 
zwischen PJH bedarf es keiner Leitlinie, da ihre Form sich hin
reichend aus dem Verlauf von PH und JH erschliessen !fisst. Bei 
Bearbeitung der unteren Platte bemerkt man von Z aus, dass dieselbe 
ein leichtes Geflill in der Richtung RU besitzt; so Iiegt Stirnpunkt U 
annahernd in gleicher Hohe mit einem Punkt der Thallinie zwischen 
Lund J unterhalb Q, und zwar 7.eigt die betreffende Leitlinie eine 
Ausbiegung nach J hin. Es wUrden also Hllhenlinien an der Boschung 
RUJ die Stirnlinie RJ schneiden und etwa in der Richtung nach V 
zieben. Dies ist durch einige Leitlinien anzudeuten; eben so die 
schwach geneigte, aher ausgesprochene Schneide UW durch scharfe 
Umbiegung einer Leitlinie O). 

Nun folgt die DarsteHung der behandelten Bllschungen mit irgend 
einer der genannten Darstellungsweisen. Bleiben wir bei der, den 
Leitlinien am lihnlichsten, derjenigen mit Querschraffen. Der Augen
schein zeigt, dass die Bllschung PHJ steiler als die Ubrigen, es sind 
also mehr Schraffenlagen notwendig als auf den N achbarfllichen. Die 
Schneide P.T dagegen besitzt als solche geringeres Gefllll, als die Flachen, 
deren Schnittlinie sie darstellt, die Querschraffen hahen auf ihr also 
weiteren seitlichen Abstand. FUr die Dichte der Schraffenlagen auf den 
Boschungen gewinnt man einen Massstab, indem man die steilste und 
flachste Gegend zuerst schrafft, und die Dichte auf den anderen 
Stellen entsprechend abstuft. 

3S. Da man beim Krokieren immer nur kleine 
Geliindeabschnitte behandelt, so lasst sich mit einer Ab
stufung der Dichte zwischen der stiirksten und geringsten 
N eigung im vorliegenden Gebiet wohl auskommen und 
unter Umstanden in zweifacher Hinsicht Nutzen ziehen: 
einmal durch die Moglichkeit einer scharfern Hervorhebung 

0) Es ist zu bemerken, dass, nachdem der Krokierende einige 
Lrbung im Erfassen von Leitlinien erlangt, es ihm leicht fallen wird, 
auch Leitlinien von einer B5schung zur andern fortlaufend durch
zuzicheu, z. B. einen isolierten BergrUcken oder eine Kuppe mittels 
geschlossener Leitlinien oder Formlinien darzustellen, vergl. die 
Tafeln I-III, welche Abbildungsweise derjenigen mittels Hnhenlinien 
sehr nahe kommt. 
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von N eigllngsunterschieden, andrerseits durch Ersparnis 
an Schraffen; besteht z. B. das Aufnahmcgebiet nur aus 
einem ziemlich gleichmassig geboschten Abhang und einer 
sich anschliessenden Auenflache, so wiirden die Schraffen
lagen an der Hangflache zwecks Ersparnis von Zeichen
arbeit sehr weit gelegt werden diirfen, ohne dass die An
schaulichkeit hierdurch einbiisste. - Als Zeichenstift be
nutzt man fiir die Leitlinien Harte 4, im iibrigen geringere 
Harten bezw. den Braunstift. Vergl. auch 43. 

Die Wegeboschungen wie diejenige des Steilrandes 
CD in Abb. 23 c wiirden mit Bergstrichen oder Schumme
rung zu bearbeiten sein. 

Riicken die Schraffenlagen sehr eng aneinander, so 
nahert sich die Darstellungsweise derjenigen mittels 
Schummerung und kann bei Arbeiten mit Braunstift in 
diese iibergefiihrt werden mit dem Wischer. Auch bei 
Bearbeitung ganzer Bergabhiinge mittels Schummerung 
empfiehlt es sich, Leitlinien in oben angegebener Weise 
vorzuzeichnen fiir die Strichfiihrung beim Schattieren. 
Die Schummerung beginnt gleichfalls mit der starksten 
und flachsten Boschung. 

Die Einiibung im raschen Erfassen von Leitlinien 
wird unterstiitzt durch Kontrolle der Schiitzung gleicher 
Hohen mittels einer geschlossenen Kanalwage (Taschen
instrument) oder eines N eigungsmessers (vergl. Zeitschr. 
f. Praktisehe Geologie, 1~95, S. 339 und 1896 S. 10, 
bezw. Zeitschr. f. Vermessungswesen, 1894, S. 513 u. f. 

In allen Fallen, wo iiber die Richtung des Fallens 
Zweifel entstehen kiinnen, z. B. ob Erdfall oder Erd
haufen, leichte Einsenkung oder Erh€bung auf sonst ebenen 
Fliichen, wird solchen nach dem Beispiel der Militiirtopo
graphie begegnet durch einen Pfeil in der Fallrichtung. 
Vergl. auch unter "Gewiisser" KoIke und U ntiefen. 

39. ErhOhte Aufmerksamkeit und Einiibung bean
sprucht die Darstellung gekriimmter Boschungsflachen 
wie in Abb. 23a, b, c mit Bergstrichen, da bier auf 
cine gewissc Konformitiit in zwei Richtungen (des 
Streich ens und Fallens der geneigten Flachen) zu achten. 
Die Bergstriche sollen, die Boschungsfliiche als glatt vor
ausgesetzt, dcr Abflussrichtung des Wassers am Ansatz 
des Bergstriches fol~en. Demgemass konvergieren die Berg
striche der beiden uehiinge in Steilmulden nach der Thal
linie hin und divergieren an Vorspriingen und Schneiden 
in der Fallrichtung. Je grosser das Gefall der Thallinie, 
desto spitzer der Winkel zwischen dieser und den Berg-
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striehen. Die Lange der Striche durfte gewohnlich zwi
schen 1/2 und 1 em schwanken; sehr flache Bosehungen 
konnen dureh gerissene langere Bergstriche dargestellt 
werden. 

Ueber die Dichte der Bergstriche bezw. das Ver
haltnis von schwarz und weiss je naeh dem Neigungs
winkel hat die Kartographie bekanntlieh sehr bestimmte 
Vorschriften, von welehen jedoch das Kroki aus nahe
liegenden Grunden nicht Gebrauch machen kann; man 
arbeitet allgemein nach dem Gesetz: je steiler die Flache, 
desto enger die Striche, und beginnt bei der Ausfiillung 
mit der steilsten und flachsten Stelle, worauf die Dichte 
°iir die Zwischenboschungen entspreehend abgestuft 
wird. -

,. -~----\ 
-- , 

Abb.24. 

40. Erleichtert wird die Darstellung mittels Berg
strichen durch Einzeiehnung von Leitlinien nach Abb. 24. 
Betrachtet man diese alsNiveaulinien, so schneiden die Berg
striche, die Leitlinien scnkrecht. Sobald die Leitlinien ihren 
Abstand andern, konnen die Bergstriche nicht mehr als 
gerade Linien eingezeichnet werden, da sie dann die Hohen
linien nicht mehr reehtwinklig schneiden wiirden. Man hat 
dann so viel Hilfslinien nach Augenmass einzulegen, dass 
die Strichfiihrung jene Bedingung erfullt, wie Abb. 24 
veranschaulicht. B ist eine Bergplatte, in der Riehtung 
NS leicht geneigt; L1 bis L, sind die zuerst eingezeich
neten Leitlinien. Die Linie APQ bezeichnet die Stirn
linie. In der Gegend der Schneide PI sind fur richtige 

K a hIe, Geogr. Krokieren. 5 
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Strichfiihrung Hilfslinien 11 bis 13 einzulegen, welche dann 
in Verbindung mit den L gestatten, die Bergstriche so 
einzuzeichnen, dass sie aIle Leitlinien senkrecht schneiden. 
Vor Darstellung der Bergflache mittels Bergstrichen sind 
Leitstriche fiir die Richtung derselben mit feinem Blei 
vorzuzeichnen, wobei man an der Stirn oder am Fuss 
beginnt. 1m Anschluss an diese folgt die Einzeichnung 
der Bergstriche, deren Lange im allgemeinen durch die 
Leitlinien begrenzt wird. Hierbei ist, wie in 16 an
gegeben, zu beachten, dass die Kopfe der folgenden 
Strichreihe moglichst nicht an die Fiisse der vorher
gehenden ansetzen. Auf Strecke PQ in Abb. 24 setzen 
die Striche an die Stirnlinie an. Die Striche werden mit 
Harte 3 bezw. mit Braunstift gezogen, in besonderen 
Fallen in anderen topographischen Farben, vergl. 43. An 
Bergschneiden ist man geneigt, die Bergstriche von der 
Schneidenlinie ab sogleich mehr oder weniger gerade 
thalabwiirts zu ziehen, wodurch die Schneide zu scharf 
dargestellt wird; die Abbildung 24 veranschaulicht den 
Verlauf der Striche an stumpfen Schneiden; es ist ferner 
zu beachten, dass die Schneide geringeres Gefall besitzt 
als die anstossenden Flachen, dass in ihrer Er~.treckung 
also nur wenige Striche einzuzeiclmen sind. *) Ahnliches 
gilt von der Thallinie. 

41. Weitere Anleitung fiir das Einzeichnen der Berg
striche wie der Hohenlinien liefert ein sorgfaltiges Studium 
unserer Karte des Deutschen Reiches in 1: 100000 und 
der Messtischblatter in 1: 25000, der siiddeutschen Landes
karten mit Bergstrichen in 1: 50000, der osterreichischen 
Landeskarte in 1: 75000 (mit Hohenlinien und Berg
strichen), sowie der schweizerischen Karten in 1: 50000 
(mit Hohenlinien) und 1 : 100000 (mit Bergstrichen) und 
zwar unter Anschauung des dargestellten Gelandes an 
Ort und Stelle. Hinsichtlich der Frage, ob Darstellung von 
Bergabhangen beim Krokieren in Bergstrichen oder Leit
linien, fiihren wir einen Ausspruch v. Streffleurs (AUg. 
Terrainlehre) an: "J ede nur mit einigen Schichtenlinien 
(Hohenlinien) hingeworfene Terrainskizze ist mir lieber 
als die schOnste Schraffierung (in Bergstrichen), denn aus 
den Schichtenlinien sieht man wenigstens, was der Zeichner 

*) Eine sehr schwach geneigte Schneide bildet die Achse einer 
geneigten StTBsse. 1st diesclbe gut gehalten, so fliesst nach starken 
Regengiissen das Wasser nicht rechtwinklig zum Bankett ab, sondern 
in Bogen, wic man von der Achse aus auf eine Entfcrnung von 10-20 m 
abwllrts bliekend leicht beobachten kann. 
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sagen will, wahrend nach der blossen Schraffierung der 
Zeichner eigentlich selbst nicht bestimmt weiss, was er 
sagt. " 

Hierzu tritt die erleichterte Darstellung von Anderungen in Gefiill 
und Richtung an einer HangfHiche. Eine im Entstehen begriffene 
Steilmulde, wcIche an der HangfHiche sicl! vorHiufig nur durch sanfre 
Einhicgung der Hangflache kundgiebt, cin Wulst, welcher laugs einer 
HangfUiche herabzieht, ist bei Darstellung dureh Hohenlinien bezw. 
Horizontalschraffen durch sanfte Einbiegung der Linie nach dem Berg 
hin im crsten Fall, Ausbiegung im zweiten Fall faseh angedeutet, 
wahrcnd die Darstellung obiger Gegenstandc in Bergstrichcn, wenn sie 
nicht g'J.llZ schematisch werden soil, cine zicmliche KUllstfcrtigkeit 
yoraussetzt. Rilleu, Runsen an einer Hangflache, fiir welche bei heiden 
DarstC'11ungswcisen zllnachst die Thallinien (feinc Zickzacklinicn) VOI'
zlizeichnen, lassen sich durch entsprcchelldc kleinc Einhicgungen Yon 
Leitlillicll schneller und schaffer darstellcn, als mit BCl'gstrichcn. 

42. Alle Boschungen niederer Ordnung, welche den 
allgemeinen Verlauf einer geneigten Flache unterbrechen, 
wie Steilrander, Wegeboschungen, Hohlwegc, Steilabstiirze, 
Steilufer etc., stellt man auch bei Anwendung der Quer
schraffierung mit Bergstrichen oder Schummerung dar. 
Zieht eine solche sekundare Boschung an einer Hang
Hache hinauf, so laufen die Hohenlinien drm allge
meinen Verlauf der Boschung nicht mehr parallel, 
sondern schrag iiber die Boschung hinweg. Streng ge
nommen wiirden nun auch die Bergstriche an der Boschung, 
da sie Hohenlinien senkrecht treffen sollen, schrag zum 
allgemcinen Verlauf der Boschung einzuzeichnen sem. 
Aus Schonheitsgriinden sieht man Jedoch bisweilen hier
von ab und zeichnet die Striche senkrecht zu Stirn- oder 
Fusslinie. - Dberhiingende Stellen, die namentlich in Hohl
wegen da entstehen, wo das Hangende eine hartere Gesteins
beschaffenheit besitzt als das Liegende oder bei weichen 
Schichten von einer festen Vegetationsdecke beschiitzt 
wird, werden auf ihrer ungefahrel! Erstreckung schwarz 
gezeichnet. 

43. Die Verwendung von Farbstiften ermoglicht in 
zerschnittenem Gelande eine Verkniipfung der Dar
stellungsweisen von Bodenart bezw.Bewachsung 
und Oberflachengestaltung. Nachdem alle Geripp
linien und cinige Leitlinien, die Grenzen zwischen den 
geologischen Schichten, dcsgleichen die wichtigeren Kultur
grenzen (anes in Bleil aufgezeichnet, fiihrt man die Dar
stellung der Oberflachengestaltung durch Bergstriche oder 
oder auch Querschraffen in den fiir die einzelnen Schichten 
gewahlten Farben nebst Niiancierungen aus; so z. B. 

5* 
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thonige Abhange in violetter, sandige in gelber, lehmige 
in orange, kiesige in karmin Schraffierung. T. m. Auf 
die Schrafl'en sind erforderlichenfalls die Baumzeichen fiir 
Wald in Schwarzgriin zu setzen. - In ahnlicher Welse 
konnte man fiir manche Zwecke auch Abhange mit Gras
wuchs, Acker, Weideland, Wald durch Schraffierung mit 
Wiesengriin, Terrasienna. Hutungsgriin und Waldgriin 
darstellen, T. III, sodass man den Braunstift nur zum Vor
ziehen der Geripp- und Leitlinien brauchte bezw an Ab
hangen, Steilboschungen (wie in Hohlwegen), Strassen
boschungen, wo es auf Andeutung von Bodenart und 
Vegetation gewohnlich nicht ankommt. V orher wiirden 
die betrefl'enden Kulturgrenzen einzuzeichnen sein. Die 
topographische Karte der Schweiz in 1: 50000 fiihrt im 
Hochgebirge die Hohenlinien iiber Wiescn etc. in braun, 
felsigen Boden in Rchwarz, Gletscher in hellblau. - Wenn 
eine derart farbig behandelte Boschung in eine Ebene 
iibergeht, so wird auf dieser nicht mehr die FHichen
signatur fiir die fragliche Bewachsung, sondern die Einzel
signatur hierfiir angewandt; z. B. bei Graswuchs Halm
striche wie in Blei. T. III. 23. 

44. Besonderes Studium beansprucht der Verlauf 
von Hohenlinien auf geneigten Strassen, weiterhin, wenn 
der allgemeine Veriauf von Hangflachen unterbrochen 
wird von Steilrandern quer und Iangs der Fallrichtung, 
Wegeboschungen, Einschnitten, Ausschachtungen, FeId-

Abb. 25. 

auffahrten an Steilrandern, endlich in Schluchten mit 
verariderlichem Gefall und Riehtung. Kunststrassen haben 
eine WolbungshOhe von 0,2-03 m, infolgedessen schneidet 
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die Hohenlinie die steigende Strasse nicht senkrecht, 
sondern schweift in einem Bogen nach abwarts aus. 
1st die Steigung 1: x bekannt, so lasst sich die Pfeil
hOhe p der Ausbiegung berechnen aus: Wolbung: Steigung; 
Z. B. Steigung 1: 30 oder 1,9°, Wolbung 0,25 m; Pfeil
hOhe p = 71/ 2 m. *) Den Verlauf einer Hohenlinie unter 
solchen Verhaltnissen veranschaulicht Abb. 25. Es 
hangt von Massstab und Zweck des Krokis (wie auch 
strengerer topographischer Aufnahmen) ab, wieweit der
artige Besonderheiten zu berucksichtigen sind; bei sehr 
kleinem Massstab wurde man die Hohenlinie einfach von 
A nach Bohne Abbiegungen fuhren. - In gebogenen 
Wasserrissen, geneigten Hohlwegen ist vorerst zu be
achten, dass die beiderseitigen Boschungen nach den 
Stirnen hin gewohnlich steiler werden, hier also die Hohen
linien enger zusammenrucken; ferner dass der obere Teil 

f\. /I. I~ ' 
II I~ 

1\ . 

Abb.26. 

0) Werden Hohenlinien konstruicrt durch Einschaltung von 
Punkten del' Hohenlinien zwischen gegebenen Hohenpunkten, so liisst 
sich die Ausbiegung del' Hohenlinie nach unten einfacher crmItteln, 
indem man zn .jedem auf del' Str~ssenmitte gegebenen Hohenpunkt 
seitlich an Bankettkante cincn urn d,e W61bung tiefel' liegenden Punkt 
setzt und umgekehrt, und zwichen den beigesetztcn Punkten gleich
falls solche fiir die fraglichen Htihenlinien einschaitet. 
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der Schluchten gewohnlich ein starkeres Sohlengefall be
sitzt als der untere, sonach die Hohenlinien dortselbst 
gleichfalls enger:. aneinander liegen; endlich rufen Biegungen 
der Schlucht Anderungen im Abstand der Hohenlinien 
hervor. - Abb. 26 deutet den Verlauf einer Hohenlinie 
an, welche einen Fluss schneidet. Das rechte Ufer (ehe
malige Uferterrasse, vom Fluss wieder angeschnitten) 
liegt hOher als das linke, an beide schlieBst sich wag
rechtes Gelande an. Eine Hohenlinie, bei M das Gehange 
verlassend, schneidet bei A die Stirn des Steilufers, bei 
B die Linie des Winterufers, von 0 nach D den Wasser
spiegel (stets senkrecht zur Richtung des Wasserlaufes), 
lauft von D nach E iiber die Gerollzone, von E nach F 
iiber die kaum noch bemerkbare Boschung des linken 
Winterufers, von F nach G iiber eine Flachboschung, 
von da iiber Auengelande. *) - Abb. 27 und 28 ·ver-

Abb. 27. 

anschaulichen den Verlauf von Hohenlinien unter oro
graphischen Verhaltnissen, wie sie namentlich der Ackerbau 
hervorbringt. Abb. 27: DaB steile Gefail der konkaven 

*J Mit Rilcksieht auf den Raum sind in Abb. 25 und 26 die 
Ausbiegungen der Hohenlinie an den Bosehungen etwas zusammen
geschobcn. In Wirkliehkeit sind, entsprechend dem geringen Geflill 
von Strasse und breiteren Wasserlaufen, die Strecke am Anschnitt in 
Abb. 25, die Strecken AB, DE, FG in Abb. 26 erhehlich Ulnger. 
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Hangflache MN ist durch Terrassierung (Ausschachtung und 
Anschiittung) auf eine fiir Feldbau geeignete Bodenneigung 
herabgemindert, wodurch zwei sekundare Boschungen 
mit ABO und ODE als Stirrilinien entstanden. Abb. 28; 
Auffahrt langs einer WegebOschung. Auf den Flachen 
FMOF und GNHG findet sich gewohnlich steileres Gefall, 
als im sonstigen Verlauf der Bosehung. 1st crstere An
sehnitt, letztere Anschiittung (z. B. bei neu angelegten 
Fuss- und Promenadenwegen, welche langs einer Berg-

Abb.28. 

lehne hinaufziehen), so liegen am Ansehnitt die Hlihen
linien meist enger aneinander als an der Ansehiittungs
bosehung. - Es ist zu erinnern, dass in Fallen, wie sie 
Abb. 27 und 28 vorfiihren, eine Einzeiehnung von Hohen
linien ohne vorherige sorgfaltige Aufzeiehnung der Geripp
linien (Stirn- und Fusslinien, Wegekanten etc.) kaum 
moglieh ist; selbst wenn es sieh nul' um Darstellung der 
Bod e n ge s tal tun g eines klcinen Gelandestiiekes handelte, 
wiirde es sieh doeh empfehlen, bestimmtc Linien oder 
Punkte der Situation vorerst aufzuzeichnen und an diese 
dann die Aufnahme der Ober£lachengestaltung durch Ein
zeichnung von Leitlinien anzulehnen. 

45. Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass die Be
arbeitung der natiirlichen Hang£laeh(\n im Felde unter 
steter Anschauung der thatsachliehen Verhaltnisse vollendet 
werden muss, da eine naehtragliche Erganzung von im 
Felde gemachten Skizzierungen in solchen Fallen gewohn
lieh ein unriehtiges Bild giebt. Regelreehte Bauten, wie 
Briicken, Hauser lassen sich raseh aufzeichnen und nach
traglich fertigstellen, da eillige Unsymmetrie oder sonstige 
Zeichenfehler auf die Anschauung, welche trotzdem regel
reehte Bauten vor sieh sieht, eincn uchadlichen Ein£luss 
nieht ausiiben; ahnliehes gilt von den Bosehungen an 



- 72 -

Wegen und Ufern etc. Anders bei natiirlichen Terrain
formen, bei Flusskurven, Ablagerungen u. dergl. m. Hier 
ist ausserste Sorgfalt im N achbilden unter Heranziehung 
aUer zuganglichen Hilfsmittel geboten, wenn man sich 
nicht der Gefahr schematischer N achbildung unter Ver
wischung der Eigenheiten des abgebildeten Gegenstandes 
aussetzen will. 

Nachtrage. 
Zu S. 1. Z. 15 v. unten: Fiir Kiistenaufnahmen die vom 

hydrogr. Amt der Kais. Admiralitat herausg. Erlauter
ungen der Zeichen auf Seekarten: vgl. auch: Anleit. zu 
wissensch. Beobb. auf Reisen, herausg. von Neumayer, 
I. Bd. Anhang mit Tafel. 

Zu S.41: In Abb.14 ist dasWort Schilf nach links zu 
riicken. 

Zu S. 40 [Gletscher, Felsen am Rande), 44 (Felsige Kiiste), 
56 (Anstehender Fels): oder Felsen unter Nachbildung 
der Draufsicht durch enggekrauselte Linien in Blei 
bezw. Braunrot. 

Zu S. 57 (Lagerung): Stab des Pfeiles etwa doppelt 80 

lang als die Fiedern. 



Tafel-ErkHirungen. 



Die schwarzen Linien, Striche und Punkte in den Tafeln ent
spl'echen den Bleistrichen bei der Aufnahme. Die zeichnerische Aus
fUhrung der in den Tafeln wiedergegebenen Krokis elltspricht etwa 
dem Bilde, welches im Felde entsteht. 

Tafel 1. 
Bewaldeter BergrUcken, an dessen SUdiuss flaches Geliinde mit 

Teich nnd Moorboden ansetzt, am Nordabhang eine Strasse. 
Zweck der Aufnahme: Darstellung del' Situation nnd Oberfliichen

gestaltung. 
Detail: 1 Quelle mit Wasserfaden; 2 nnd 3 Nadel- nnd Lanbwald, 

FHlcbensignatur mit aufgesetztem Baumzeichen; 4 Haide j 
5 nnd 6 Weideland mit verschiedenerFl1ichensignatur; 7 Moor
boden, Torfgrube; 8 Speicher; 9 Trockenlager; 10-11 nnsichere 
Abgrenzung des Teiches, dnrch Schilf verdeckt; 12 Schlamm
absiitze; 13 Schachtelhalme; 14 Teichlinsen; 15 Insel mit 
Gebiisch bestanden; 16 Quelloch des Entwiisserungskanals; 
17 Abfluss. 

Da diE, Bergmasse die einzige El'hebung im Kroki ist, so rcichen 
zu ihrer Darstellung einige LeitIinien und eingesehriebene Neignngs
winkel aus (Ietztere in del' Tafel nieht eingesehl'iebcn). 

20 Kuppe durch geschlossene Leitlinie angedeutet; mit eill
zelnem Baulll; ostlich der Kuppe Hochwald; am Nordahfall 
Rodnng (Waldboden); der Westahfall von einem Hohlweg 
zerschnitten, Bewachsung Dorngpstrilpp, am Fuss Rodullg, 
einzelnstehender Laubbauffi 26; alll Siidabfall der Kuppe (18, 19) 
Dickicht und GebUsch; 21-22 Rille; 22-23 Durchlass; in der 
Umgebung hohe Unkrautbestiinde; 27 Wiesen; 28 sUlllpfiges 
Wiesengeliinde. 

Aile Wege- nnd DammbOschungen mit Bergstriehen; bei 24 geht 
die DammbOschung in Ansehnitt Uber. 
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Tafel II. 
Gewundener Wasserlauf, 25-30 m breit, umstriimt eine Felsen

kuppe und wird von einer Strasse mittels SteinbrUcke Uberschritten. 
Zweck der Aufnahme: Gestalt des Wasserlaufes und der Kuppe, 

Beschaffenheit der Ufer, Aufzeichuung der Flussablagerungen 
durch Stromhindernisse und Windungen. 

Detail: 1-2 ehemaliges Wasserbett, z. T. mit Schlamm ausgefUlIt; 
3 und 5 UnterspUlung; 4 Barren, unterhalb derselben Geriill
und Sandzunge 7-8, iiberstriimt; 6 und 26 felsiges Ufer; 
16-17 Furt; 18 Stromschncllen: 19Untiefe; 22 Blocke; 21 Kolk; 
27 Wirbel; 25 Steinbuhne, am Ufer schmale Futtermauer 23; 
36 und 37 Sand- und Schlammablagerungen; 41 Sandzunge; 
9-15-23 Winterufer (niedrige Boschung), desg!. 2&-44; 
9-16-23 Sommerufer, zwischen Willter- und Sommernfer 
breite Ablagerung von Bliicken (unterhalb 9), Geroll und Sand; 
20-31, 46 beobachtete Hochwassergrenze; 28 und 29 Lachen; 
30 Erdfall; die Flache zwischen 20-26-44-46-31 mi t Schotter 
bedeckt. 

BrUcke: Oberhaupt farbig ausgefUhrt, Unterhaupt weiss gelassen 
(verg!. S. 42); 33,38 FlUgel; 31, 35,42 Vorkiipfe der Pfeiler; 
32 Steintreppe; Dammbiischungen geschummert; 14 grosse 
Steinplatte. 

Kuppe: 10 felsiger Abhang dureh Bergstriche in Indischrot an
gedeutet; bei 11 Felsenklippe mit Schuttzunge 12; 13 Fels
platten. Die Zeichen fUr Fallen und Streichen bei 10 und 13 
kennzeichnen die Kuppe als Schichtengew61be. 

Uferlinien, BaITen, Bl'iicke, Damme, Wege, Leitlinien in Blei vor
gezeichnet; Geroll, Sand, Schlamm, Felsen sogleich mit Farbstift ein
getragen. Bewachsung ist nicht aufgezeichnet worden. Aile Ufer- und 
Dammbiischungen geschummert. 
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Tafel m. 
Zwei flache Bodenerhebungen mit Bodenabbau, am Westillss 

breiter Wasserlauf, von einer Strasse mittels Eisenbrilcke uber
schritten. GehOft. 

Zweck der Aufnahme: Aufzeichnung von Bodenabbau und -Be
nutzung nebst Situation der nachsten Umgebung. 

Bei Aufzeichnung der Boschungen ist die Darstellllng der Ober
fHichengestaltung mit derjenigen der Bewachsung und Bodenbeschaffen
heit verknupft worden. Vergl. 43 (S. 67). 

Detail: 1-2-3 Stirnlinie eines Steinbruches, zwischen 2 und 5 
Felder; Boschung links 'von 4 mit Nadelhochwald bestanden, 
rechts davon Hutung; 6 Sandgrube; 7 Abraumhaufen. 

bei 8, 10, 11, 12 Gerollablagerung; 9 Holzsteg fUr die Abfuhr; 
13 Bock; 12 Gebusch; zwischen 8 und 12 beginnende Verlandung. 

14-27-24-22, 23 Rasenhugel; unterhalb 25 und 26 entblOsst, 
Lehmlager; 22-19 Thongrube. 

16, 17 Ziegelei, 16 massives Gebaude; 15 Trockenlager fUr 
Lehmziegel; 18 fiir Backsteine. 

29 Steinerner Wegweiser; 35 steinernes Gebaude; 36 Neben
gebiiude; 48 Hofraum; 49, 50 Garten; 34 eisernes Stacket; 
30 Mauer;. 31 Hecke; 32 Stacheldraht; 33 Holzstacket. 

38-40 regelrechte Stutzmauern; 37 Briistung; 39-46 eiserne 
BrUcke; 47 Widerlager; 40-41 rohe StUtzmauer; 40-43 regel
rechtes Wehr; 43 Schutz; 44 Miihlgraben; 42 Wirbel. 

Linke und rer·hte UferhOschung berast, rechte bei 45 mit 
Gebiisch bestandcn; bei 45 einzelne Uferbiiume. 
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Don 

~rainagt.@nttlliirftn . 
.pet(lu~gegeben Don bet 
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IDht 2 st'arten. 3toeite umgearbeitete I}{uflage. 

{)reis ID. 2.uO. 

Die Landmessung. 
Ein Lehr- und Handbuch 

von 
Dr. C. Bohn, 

Professor an der Kg!. bayr. Forstschule in Aschaffenburg. 

ZWei Bande. 
Mit 370 in den Text gedruckten Hol.schnitten und 2 lithographierten Tafeln. 

Preis M. 22.-. In 1 Band geb. M. 23.20. 

Die Theorie der Beobachtungsfehler 
und die 

Methode der kleinsten Quadrate 
mit ihrer 

Anwendung auf die Geodiisie und die Wassermessungen. 
Yon 

Otto KolI, 
Prof. u. etatsmass. Lehrer d. Geodasie a. der Landw. Akademie Poppelsdorf. 

Mit in den Text gedruckten F'iguren. 

Preis M. 10.-; gebunden M. 11.20. 

Zeitschrift fur praktische Geologie 
mit 

besonderer Berilcksichtigung der Lagerstlttt.enkunde. 
In Yerbinduug 

mit einer Reihe namhafter Fachmiinner des In- und Auslandes 
herauegegeben von 

Max Krahmann. 
Erscheint in monatlichen Heften. 

Preis fiir den Jahrgang M. 18.-. 

Zu beziehen durch ane Buchhandlungen. 



Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Die Anfertigung forstlicher Terrainkarten 
auf Grund barometrischer HOhenmessungen und die Wegne1ZDrOjektierung 

:von 

Carl Crug, 
Kiiniglich bayrischem Forstamts - Assistenten. 

Mit 1$ lithographierten Tafeln. 
Prei. M. 3. -. 

Tafeln zur Berechnung rechtwinkliger Coordinaten. 
1m .A.uftrage des Herm Finanzministers 

bearbeitet von 

C. F. Detert. 
Stereotypendruck mit eingedruckten Holzschnitten u. 1 lithogr. Ubersichtskarte. 

Zweite vermehrte Audage. Preis M. 8.-. 

Die Horizontalaufnahme bci Neumessun! der Walder 
bearbeitet von 

C. F. Detert, 
Forstmeister f. d. Forsteinrichtungswesen im Ministerium f. Landwirtschaft, 

Domilnen und Forsten, Mitg'ied des Central- mrnktoriums fur die 
Yermessungen im Preussischen Sta.ate. 

JIit in den Text gedruckten Holz8chnitten und 7 lithographierten Tafeln. 
_________ P_r_e_i8 geb. M. _1o_.-_. _______ _ 

Grundziige 
der 

Astronomischen Zeit- und Ortsbestimmung 
von 

Dr. W. Jordan, 
Professor an der Technischen Hochschule zu Hannover. 

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitlen. 
Prei ••. 10.-. gab. M. 11.20. 

--------------- ---------------
Landkarten, 

ihre Herstellung und ihre Fehlergrenzen. 
Von 

H. Struve, 
G.h. Rechnungsrat im Kursbureau des Reichs - Postamts. 

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen. 
Preia M. 2.-. 

Zu beziehen durch aIle Buchhandlungen. 
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