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A. Allgemeine Niederschlagsverhaltnisse des Harzgebietes. 

Der vorliegenden Untersuchung sei ein kurzer tiberblick uber die allgemeinen Niederschlagsverhalt
nisse des Harzgebietes vorangestellt. 

Del' Harz gehort infolge seiner Hohe und r,einer exponierten Lage am Nordrande des Mitteldeut
schen Berglandes zu den niederschlagsreichsten deutschen Mittelgebirgen. Die mittlere J a h I' e s men g e 
des N i e deI's chI a g s erreicht auf dem Brocken (1142 m) mit 1545 mml) ihre gro.l3te Hohe (Tab. 6). Es 
mIlt auf, da.13 die erheblich tiefer im oberen Siebertal gelegene Station Schluft (580 m) mit einem jahrlichen 
Mittel von 1531 mm eine nahezu gleichgro.l3e Niederschiagsmenge aufweist. Diesel' Niederschlagsreichtum 
del' Talstation Schluft ist fur aHe nach Sudwesten geoffneten Harztaler charakteristisch; man hat ihn 
wohl mit Recht auf die Stauwirkung zuruckgefuhrt, die das sich verengende obere Talende d.ieser Tiiler auf 
die regenbringenden sudwestlichen Winde ausubt. 

Ein Gebiet gro./3ter Niederschlagsmengen mit Jahressummen yon mehr als 1400 mm erstreckt sich 
daher vom Brockengebiet nach Siidwesten und schlieBt die oberen Talenden des Oder-, Sieber- und Sose
tals mit ein. Unter diesen ist offenbar das Siebertal, das auf beiden Seiten von hohen Zwischentalriicken 
eingefa.l3t wird [Hoher Acker (bis 860m) im Westen, Rehberg (894m)-Sonnenberg (854m) im Osten] am 
niederschlagsreichsten. 

Del' Oberharz, das ist del' nach Westen gewandte, hohere Teil des Harzgebirges, dem au.l3er der 
Umgebung des Brockens und des Gebietes del' siidwestlichen Taler auch die Klausthaler Hochfliiche ange
hori, empfiingt durchweg Jahresmengen, die iiber 1000 mm liegen. Del' Unterharz ist demgegeniiber (~r

heblich niederschlagsarmer. In demselben Ma.l3e, wie sich die Harzhochfliiche nach Osten hin abdacht, 
werden auch die Niederschlagsmengen geringer. Sie sinken von etwa 1000 mm in del' Gegend von Hohe
geiB und Beneckenstein auf wenig mehr ais 500 mm im Mallsfeldischen. 

Die lsohyeten folgen also im allgemeinen den Hohenlinien. Doch neigt das Gebiet gro./3ter Nieder
schlagssummen etwas mehr zum siidwestlichen Rande del' Hochfliiche, del' den regenbringenden vVinden 
zuniichst ausgesetzt ist. 1m einzelnen ist die Verteilung del' Niederschliige im Harz noch nicht aureichend 
gekliirt, wozu eine erhebliche Verdichtung des Stationsnetzes erforderlich wiire. 

Die geringen Niederschlagsmengen des Unterharzes leiten zu einem ausgedehnten Trockengebiet 
mit Jahressummen yon weniger als 500 mm ubel', das sich aus der Gegend von Magdeburg bis in das 
Thiiringer Becken erstreckt und den Harz von Osten her umkiammert. Es ist auf die Regenschattenwir
kung des Harzes und der siidlich anschlieBenden kleineren Mittelgebirge wie del' Hainleite, del' Schmiicke, 
del' Finne usw. zuriickzufiihren. Ein schmaleI' Anslaufer dieses Trockengebietes zieht sich von Nordosten 
her uber Wegeleben (100 m) mit 454 mm, Quedlinburg (124 m) mit 503 mm und Derenburg 058 m) mit 
501 mm nahe an den nordlichen Harzrand heran. Die Entfernung Derenburg- Brocken betriigt nul' etwa 
22 kID. Dieses nahe Aneinanderrucken del' Gebiete extremster Niederschlagsverhiiltnisse, fur das die 
unmittelbare Regenschattenwirkung des Brockens verantwortlich zu sein scheint, ist in Deutschland einzig
artig. 

Die Verteilung del' mittleren m 0 nat 1 i c hen N i e de r s chI a g s men g e n unterscheidet sich 
nicht grundsatzlich yon del' del' J ahressummen. Denn auch in den einzelnen Monaten ist del' Oberharz 
am niederschlagsreichsten, wiihrend nach dem Unterharz und dem leeseitigen Trockengebiet hin die Mengen 
abnehmen. Doeh ist die Verteilung del' Monatssummen im Sommer viel gleichmii.l3iger als im Winter, 
in dem die Gegensatze zwischen Gebirge und Harzvorland besonders stark hervortreten. So erhiilt der 
Brocken im Dezember, Januar und Februar mehr als das Funffache del' Niederschlagsmenge Derenburgs, 
im Mai und Juni dagegen noch nicht einmal das Doppelte. 

Diese verschiedenartige Ausbreitung del' Monatssummen iiber das Harzgebiet im Jahresablauf hat 
eine monatliche Anderung der Mengenverhiiltnisse zwischen den einzelnen Stationen und damit ihren 
auBerordentlieh verschiedenartigen j ii h r lie hen G an g de r N i e deI's chI age zur Folge. 

Ein hesonders hervortretendes und daher bekanntes Kennzeichen dafur ist das Uberwiegen der 
Niederschlagsmenge des Januar uber die Julimenge in einem groBen Teil des Harzgebirges. Bildet man 
die Verhaltniszahlen J uli : J anuar fiir dh) einzelnen Stationen, so ergibt sich, daB die Werte vom Vor

l) 35jahr. Mittel (1891-1925) nach J. H 0 f f m e i s t e r, Das Klima Niedersachsens, Hannover 1930. 
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land, in clem iiberall das Julimaximum herrscht, zum Gebirge immer geringer werden; die schnellRte 
Abnahme zeigt sich dabei am Harzrande. Die Quotienten werden schlie13lich kleiner als 1. ineinem Ge
biet, das zunachst die Gegenden gro13ten Niederschlagsreichtums zwischen Brocken und Sieber umfal3t, 
dann aber ,veit nach Sudosten auf Station en mit geringen Niederschlagsmengen ubergreift und sogar die 
schon im sudlichen Harzvorland gelegenrn Orte Walkenried und EHrich mit umschlie13t, wahrend ande
rerseits del' grol3te Teil del' Klausthaler Hochflache im Nordwesten des Gebirges im .Juli noch eine etwas 
gro13ere Menge als im J anuar empfiingt und daher auHerhalb dieses Gebietes bleibt. 

Weniger beachtet wurde bisher das Auftreten des :Monats mit del' geringsten Niederschlagsmenge. 
Es zeigt sich, daH das Minimum im Jahresgang bei den versclliedenen Station en des Harzgebietes auf 
nicht weniger als 5 Monate fiillt, auf den Februar, Miirz, April, Mai und November. Die Orte mit den 
verschiedenen Minima zeigen eine auffallende geographische Verteilung. Schreitet man von SW nach NE 
uber das Gebirge hinweg (etwa in del' Linie Gieboldehausen - Sieber - Drocken- Wernigerode- Halber
stadt), so trifft man sudwestlich des Harzes (in Gieboldehausen) zuerst das Februarminimum, im niiheren 
Harzvorland das Miirzminimum; am Gebirgsrande selbeI' herrscht in einem langgestreckten Gebiet von 
Bad Grund bis Stolberg das Aprilminimum und auf del' Hochfliiche das Maiminimum; nordlich des 
Brockens findet sich sodann an wenigen Stationen das N ovemberminimum, wahrend am nordostlichen 
Harzrande, fast im ganzen Unterharz sowie im leeseitigen Vorland des Gebirges wieder das Februarmini
mum auftritt. 

Das Gebiet mit dem Minimum del' Niederschlagsmengen im Mai fiillt dabei keineswegs iiberall mit 
dem Gebiet des vorherrschenden Januarmaximums zusammen. Vielmehr haben 8inige Stationen mit 
Januarmaximum das Minimum im April, andere weisen mit Julimaximum das Minimum del' Jahres
kurve im Mai auf. Zwischen den beiden Haupttypen del' Jahresperiode - dem del' Harzhochfliiche mit 
(Haupt-) Maximum im Januar odeI' Dezember und Minimum im Mai und dem des leeseitigen Harzvor
landes mit Maximum im Juli und Minimum im Februar - bestehen vielfache Ubergiinge, die im ganzen 
ein sehr kompliziertes Bild von dem jiihrlichen Gang del' Niederschliige im Harzgebiet ergeben. 

Man geht wohl nicht fehl in del' Annahme, da13 die Anderungen in del' Ausbreitung del' Monatssum
men des Niederschlags im Jahresverlauf und damit del' jahrliche Gang del' Niederschlage auf das Vor
kommen und die Haufigkeit bestimmter vVetterlagen zuriickzufiihren sind, wobei man auch vermutlich 
dem Jahresgang del' Temperatur und del' Feuchtigkeit eine bestimmte und nicht unwichtige Rolle zu
weisen muD. 

So erheben sich aus del' monatlichen und jahrlichen Verteilung del' Niederschlagsmengen im Harz 
]'ragen, die auf eine allgemeine Untersuchung del' fur die Entstehung del' Niederschlage in Betracht kommen
den vVetterlagen drangen. Diesel' Aufgabe unterzieht sich die vorliegende Arbeit. Sie richtet ihr Augenmerk 
zuniichst auf die kleinsten natiirlichen Einheiten des Witterungsablaufes, die nassen und die trockemm 
Period en, del' en Abhiingigkeit von del' "\Vetterlage untersucht wird. Daran schlieHt sich ein Abschnitt 
uber die Niederschlagsverteilung bei nassen Perioden im Harz an, dem zuletzt eine Betrachtung uber die 
Hiiufigkeit der Wetterlagen folgt. 

B. Nasse und trockene Perioden im Harz 
in Abhangigkeit von der Wetterlage. 

I. Haufigkeit der Niederschlags- und 'frockenperioden. 

Die Begriffe "nasse und trockene Perioden" sind hiiufig in dem gleichen Sinne wie "Nicderschlags
und Trockenperioden" fiir eine Reihe aufeinanderfolgender 'rage mit odeI' ohne Niederschlag gebraucht 
worden. 1m folgenden sei abel' unter einer "nassen Periode" ein unter Beri.icksichtigung del' Wetterlage 
zu begrenzender Zeitabschnitt verstanden, in dem es im Harzgebiet allgemein zu Niederschlagen kommt, 
im Unterschied zu "Niederschlagsperiode", die wie oben die an einer Station auftretende Reihe auf
einanderfolgender Tage mit mindestens 0.1. mm Niederschlag bezeichnen solI. "Niederschlagsperiode" 1st 
also del' lokale, "nasse Periode" del' allgemeine Beg riff, del' mit dem Blickpunkt auf das ganze Harz
gebiet und die vVetterlagen definiert ist. Fur "Trockenperiode" und "trockene Perioden" gilt sinngemaD 
das gleiche. 

Die Zweckmal3igkeit diesel' Unterscheidung wird verstandlich, wenn man beriicksichtigt, da13 die 
Dauer und Hiiufigkeit del' Niederschlags- und Trockenperioden an den einzelnen Stationen des Harzge-
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hietes wahrend des Ahlaufs nasser und trockoner Perioden sehr verschieden sind, weil sie ehenso wie die 
Intensitat del' NiederschHige in starkem Mal3e von lokalen Einfliissen mithestimmt werden, deren man 
sich hei del' Untersuchung del' Ahhiingigkeit del' Niederschliige von del' Wetterlage hewul3t hleihen mnl3. 
Niederschlags- und Trockenperioden sind gewissermal3en als die Iokalen Ahwandlungen del' nassen und 
trockenen Perioden aufzufassen, deren Dauer und Folge von d(~m Gang del' Wetterlagen abhiingt. 

Es erscheint infolgedessen ratsam, an den Beginn del' Arbeit eine Untersuchung del' Niederschlags
und Trockenperioden zu stellen, um die Art del' Mitwirkung lokaler Einfliisse hei del' Entstehung diesel' 
Perioden kennenzulernen. 

Dazu wurde zunachst an 12 Stationendes Harzgehietes (Brocken, Bad Grund, Klausthal, l,auten
thaI, vVaikenried, Braunlage, Harzhurg, Harzgerode, N ordhausen, Sangerhausen, Blankenburg, vVegelehen) 
die Hiiufigkeit del' Niederschlags- und Trockenperioden in dem Zeitraum 1903-1912 nach Period en 
gleicher Dauer ausgeziihJt1). 

Das Ziel war nicht die Gewinnung mittlerer Haufigkeitswerte, die ein Interesse fUr sich hean
spruchen kannten, sondeI'll das Gewicht wurde auf die U n tel'S chi e d e del' H auf i g k e i t zwi
schen den einzelnen Stationen gelegt. Daher wurden aus den Haufigkeitszahlen del' j 2 Stationen MittE'l
werte gehildet und die Haufigkeit del' Perioden an den einzelnen Stationen in Prozenten del' Mittelwerte 
ausgedriickt. Dabei wurden die Perioden noch zu Gruppen hestimmter Dauer zusammengefal3t. Es 
wurden unterschieden: 1) 1- 2-tagige, 2) 3- 5-tagige, 3) 6- 9-tiigige, 4) mehr ais 9-tagige Niederschlags
und Trockenperioden CTabelle 4 und 5; Abhildung 1, 2, 3). 
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Abb. 1. Haufigkeit der Niederschlags- und Trockenperioden 1903 -1912 (Mittel von 12 Harzstationen). 
Gestrichelt: Niederschlagsperioden, ausgezogen: Trockenperioden. 

Das hervortretendste Ergebnis diesel' Auszahlung ist hei den N i e deI's chI a g s peri 0 den, 
dal3 die Zahl del' kurzen Perioden an den niederschlagsiirmeren Stationen graDer ist als an den niedpl'
schlagsreicheren, wiihrend umgekehrt an den Ietzieren die Zahl del' langen Perioden gegeniiber den 
ersteren Stationen betriichtlich iiberwiegt (Abbildung 2). 

Es sondern sich deutlich z\vei Gruppen von Stationen voneinander ah; solche, die dem Oberharz 
angoharen wie Braunlage, \Valkenried, Klausthal, Lautenthal, Bad Grund und Brocken, und solche, die 
am Gebirgsrande, im VorIand odeI' im Unterharz liegen, wie Harzburg, Blankenburg, Sangerhausen, 
Wegeleben, N ordhausen und Harzgerode. Zwischen den Station en der gleichen Gruppe bestehen lediglich 
zahlenmiiBige Unterschiede der Hiiufigkeitswerte. Bei dem Ubergang von einer Gruppe zur anderen findet 
jedoch cine gewisse Umkehrung statt, die sich bei den Abweichungen del' Haufigkeitswerte von dem be
rechneten Mittel in einem Vorzeichenwechsel iiuDert. 

Die Erkliirung dieser eigenartigen Erscheillung laBt sich an Hand des Beispiels einer Iiingeren 
Niederschlagsperiode des Brockens geben, etwa der yom 4. Lis 12. Oktobar 1912. In dieser Zeit \vurden 
auf dem Bracken am 4. bis 6. und am 9. bis 10. ;~ral3ere Tagesmengen festgestellt, wahl' end die Messungen 

1) Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen 1903 -1912 (VerOff. des Preufiischen Meteorologischen Instituts). 
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Abb. 2. Hiiufigkeit der Niederschlagsperioden in Prozenten des Mittels von 12 Harzstationen 

am 7. und 8. sowie am 11. und 12. nul' geringe 'Verte ergaben. Die Peri ode weist deutlieh zwei "Kerne" 
um den 5. und 10. auf, die durch den Voriiberzug \"on zwei Tiefdruckgebieten entstanden sind. Man konnte 
daher von einer "zusammengesetzten" Niederschlagsperiode spreehen und diese von "einfachen" Perioden 
unterscheiden, die bei dem Voriibergang eines einzigen Tiefdruckgebietes beobachtet werden. 

In Wegeleben, das im nordlichen Harzvorland liegt, wurden in del' Zeit vom 4. his 12. Oktoher 
nul' am 4. bis 6. und. am 9. his 10. Niederschlage gem essen. Statt einer zusammengesetzten Niederschlags
peri ode von 9 Tagen treten bier also zwei einfache Perioden von je 3 und 2 Tagen Dauer auf. 

Die gro.l3ere Niederschlagshaufigkeit auf dem Brocken hat somit im Vergleich zu Wegeleben ein 
Zusammenwachsen von einfachen Niederschlagsperioden zu zusammengesetzten mit zwei odeI' mehr Kernen 
zur Folge. Die Dauer del' Perioden iindert sich daher mit zunehmender Niederschlagshiiufigkeit sprung
haft; dahei mu.13 die Zahl del' kurzen Perioden notwendigerweise zuriickgehen, wahrend die del' langen 
rasch anwachst. 

Zwischen den Perioden, die einen Riickgang ihrer Haufigkeit erfahren, und den andern, deren Zahl 
zunimmt, liegt ein Umkehrungspunkt, del' eine Periode hezeichnet, die an allen Stationen des Harzes 
gleich haufig vorkommt. N ach del' graphischen Darstellung (Ahbildung 2) ist diesel' ungefiihr zwischen 
del' 5- und 6-tagigen Niederschlagsperiode anzunehmen. Die Tabelle 4 zeigt, da.13 VOl' allem die Haufigkeit 
der 5-tagigen Periode nur geringe Unterschiede bei allf'n Station en aufweist. 

Del' Umkehrungspunkt besagt, da.13 die 6-tagigen und langeren Perioden meistens zusammengesetzte, 
die 5-tagigen und kiirzeren aber vornehmlich einfache Perioden sind. Anders ausgedriickt: im Verlaufe 
von 6 und mehr Tagen kommt del' Harz im allgemeinen in den Niederschlagsbereich me h I' ere I' auf
einanderfolgender Tiefdruckgebiete, dagegcn erhalt er in 5 odeI' weniger Tagen durchweg nul' von e in e r 
Depression NiederschHige. Das bedeutet abel', daJ3 eine Zeitdauer von 5 bis 6 Tagen del' mittlere Abstand 
zweier aufeinanderfolgender Minima ist - ein beilaufiges Ergebnis, das schon au.l3erhalb des Rahmens 
diesel' Arbeit liegt. Del' Wert von 5 bis 6 Tagen stimmt ungefahr mit Defants 5.7-tagiger Druckwelle der 
N ordhemisphiire iiberein 1). 

1) A. De fan t, Die Veranderungen in der allgemeinen Zirkulation der Atmosphiire in den gemiiBigten Breiten 
der Erde. Sitz.-Ber. d. Akad. d. Wiss. zu Wi en, Math.-Nat. Kl. 1921, Marz. 
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Abb. 3. Hiiufigkeit der Trockenperioden in Prozenten des Mittels von 12 Harzstationen 

Bei den T I' 0 eke n peri 0 den trHt ein solcher Umkehrungspunkt nicht auf, sondern die Haufig
keit del' Perioden jeder Dauer nimmt mit wachsender Niederschlagshaufigkeit ab (Abbildung 3). Diesel' 
Gegensatz zu den Niederschlagsperioden ist erklarlich; denn die langen Trockenperioden bestehen nicht aus 
einer Aneinanderreihung von "Kernen"; es kann daher von niederschlagsreicheren zu niederschlagsarmeren 
Stationen kein sprunghaftes Wachs en del' Dauer del' Perioden stattfinden, sondern diese nimmt mehr 
kontinuierlich zu. Infolgedessen treten bei del' Darsh'llung del' Haufigkeit del' Trockenperioden auch nicht 
zwei Gruppen von Stationen in Erscheinung, vielmellr besteht zwischen allen ein allmahlicher Ubergang. 

Es laBt sich zusammenfassen: die And e l' u n g end e I'D a u e l' del' Niederschlags- und Trocken
perioden, die von Stationen mit ge1'inger Niederschlagshaufigkeit zu solcher mit groBe1' Niederschlags
haufigkeit stattfinden, bestehen zuniichst darin, daB an den letzteren Stationen schon v 0 I' und spateI' 
n a c h dem Eint1'itt des "Kerns" einer Niederschlagsperiode meist geringe Tagesmengen gemessen wer
den. Die Niederschlagsperioden werden dadurch verI angert, die Trockenperioden verkii1'zt; das MaB dieser 
Ande1'ung ist infolg~dessen bei Niederschlags- und T1'ockenperioden gleich. Es kommt aber vielfach vor, 
daB an niederschlagsreicheren Stationen der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden "Kernen" durch 
nachher und vorher aufgetretene geringe Tagesmengen vollstandig ausgefiillt wird, so daB sich e i n e zu
sammengesetzte Periode bildet. Von dieser sprunghaften Anderung der Periodendauer sind die Trocken
perioden naturgemaB ausgeschlossen. 

Die U l' sac h e fiir das Vorkommen von geringen Tagesmengen VOl' und nach dem "Kern" 
einer Niederschlagsperiode liegt in del' Stauwirkung begriindet, die das Gebirge auf die Kalt- und Warm
luftmassen ausiibt, welche es bei dem Voriibergang von Depressionen iiberfluten. Es ist anzunehmen, 
daB es im Gebirge bei dem Herannahen einer Warm front durch das erzwungene Anheben hoherer Luft
schichten schon VOl' der Ankunft des Aufgleitregengebietes zu leichteren Niederschliigen kommen kann. N ach 
dem Durchzug del' Warmfront setzen sich die Niederschlage im Gehirge infolge des Aufsteigens del' feucllt
warmen Luftmassen zunachst fort. Auch nach dem Durchzug einer Kaltfront ist im allgemeinen mit dem 
Anhalten der Niederschlagstiitigkeit im Gebirge zu rechnen. Die Stauwirkung hat also eine g1'ofiere Nie
derschlagshaufigkeit zur Folge, die im Harz im groBen und ganzen mit del' Hohe zunimmt. 

Aus del' Gesamtzahl der Tage mit odeI' ohne Niederschlag und del' Gesamtzahl der Niederschlags
und Trockenperioden laBt sich fUr jede Station die mit t1 ere D a u e r de r N i e del's chI a g s -
un d T l' 0 eke n per i 0 den ausrechnen (Abbildung 4). 
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Abb. 4. Mittlere Dauer der Niederschlags- und Trocken
perioden im Harz im Verh1itlnis zum Brocken (i. %). 
Oben Niederschlagsperioden, unten Trockenperioden. 

Die kurz gestrichelte Linie umschlieJ1t ein Gebiet, in dem 
die mittlere Dauer der Niederschlagsperioden die der 

Trockenperioden ubertrifft. 

Bei den Niederschlagsperioden ergibt sich fiir 
den Brocken eine mittlere Dauer von 4.7 Tagen. 1m 
Gegensatz dazu erha.1t \Vegeleben nur einen Wert 
von 2.5 Tagen, das sind 53 % des Brockenwertes. 
Zwischen diesen Extremen bewegen sich die Werte 
del' iibrigen Stationen. Die langsten Niederschlags
perioden treten im Oberharz auf. Hier erreicht Bad 
Grund mit 4.6 Tagen nahezu den Brocken. Es ist 
moglich, daB die Lage an del' Luvseite des Harzes 
die Ursache fUr die Bildung ungewohnlich langeI' 
N iederschlagsperioden in Bad Grund ist. Andererseits 
hat hier abel' ein sorgfaltiger Beobachter selbst die 
geringsten Niederschlage aufgezeichnet, wodurch die 
Vergleichsmoglichkeit mit anderen durchschnittlichen 
Stationen etwas herabgesetzt wird. Es sei daher an 
diesel' Stelle besonders darauf hingewiesen, daB die 
Ergebnisse del' Niederschlagshaufigkeit in starkem 
MaBe von del' Sorgfalt des Beobachters abhangen. 

In Klausthal und Lautenthal finden sich schon 
erheblich kleinere Werte als bei Bad Grund und dem 
Brocken, namlich 3.6 Tage, wahrend die mittlere Dauer 
in Braunlage nur noch 3.2 Tage betragt. Am Harz
rande und nach dem Unterharz nehmen die Werte 
weiter rasch ab; sie werden im nordostlichen Harz
vorlande am kleinsten. 

Es kann nach dem vorhergegangenen nicht 
mehr iiberraschen, daB bei den Trockenperioden die 
Unterschiede der mittleren Dauer vie1 geringer sind. 
Auf dem Brocken dauert eine Trockenperiode iill 
Mittel 2.6 Tage, in Wegeleben 3.2 Tage, das ist in 
Prozenten des Brockenwertes ausgedriickt 123%. Ge-
messen an dem Brockenwert nimmt also die Dauer 

del' Niedersch1agsperioden zwischen Wegeleben und dem Brocken um den doppelten Betrag zu, wie die 
der Trockenperiode abnimmt, obwoh1 sich die Niederschlagshaufigkeit in beiden Fallen natiidich um den 
gleichen Betrag andert. Dieser Verg1eich zeigt noch einmal den Unterschied zwischen dem sprunghaften 
Wachsen del' Niederschlagsperioden und dem mehr kontinuierlichen del' Trockenperioden. 

Die mittlere Dauer del' Trockenperioden ist in Bad Grund sogar noch kiirzer als auf dem Brocken. 
1hre geringe Zahl gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch den ebenfalls sehr kleinen "Vert von Lautenthal, 
del' mit dem des Brockens gleich ist. Die Annahme, daB die Lage an del' Luvseite d~s Harzes die Ursache 
zur Bildung langeI' Niederschlags- und kurzer Trockenperioden darstellt, scheint dadurch bestarkt zu 
werden. Die Dauer del' Trockenperioden nimmt nach dem Unterharz und am Rande des Gebirges weiter 
zu, jedoch nicht so schnell, wie die Dauer del' Niederschlagsperioden abnahm. Es ist noch von Interesse, 
daB die letzieren fast im ganzen Harz im Mittel liinger dauern ais die Trockenperioden, wiihrend im 
beiderseitigen Harzvorland das Umgekehrte del' Fall ist. 

Die Berechnung del' mittleren Dauer del' Niederschlagsperioden und Trockenperioden bietet mithin 
einen ungefiihren MaDs tab dafUr, welche Unterschiede zwischen den einzelnen Stationen des Harzg-ebietes 
bei dem Ablauf von nassen und trockenen Perioden auftreten. Diese Unterschiede del' Dauer sind ebenso 
wie die del' Nicderschlagsergiebigkeit, die im Lallfe del' Arbeit noeh besonders beriicksichtigt werden 
wird, gewissermaDen eine Folge del' Reaktion lokaler Faktoren auf die Gegebenheiten del' \Vetterlage. 

II. N asse Perioden im Harz in Abhangigkeit von der Wetterlage. 

1. A u s wah Ide I' n ass e n Peri 0 den. 

Zur Untersuehung del' Abhiingigkeit del' nassen Perioden im Harz von del' Wetterlage wurde eine 
Auswahl von nassen Perioden getroffen. Diese erfolgtc zuniichst nach den Niederschlags- und Trocken-
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perioden einer Anzahl Stationen des Harzgebietes. Als Ausgangspunkt dienten die Beobachtungen von 
Braunlage, Walkenried und Wegeleben; doch wurde die letzte Aussonderung der nassen Perioden erst 
nach Berucksichtigung der Stationen Brocken, Bad Grund, Klausthal, Lautenthal, Harzburg, Harzgerode, 
Nordhausen, Sangerhausen und Blankenburg getroffen. 

Die Station Bra u n lag e liegt in 565 m Hohe auf del' HochfHiche des Harzes, vom nordlichen 
und sudlichen Gebirgsrand ungefiihr gleichweit entfernt CLuftlinie rund 15 km), etwa in dem iJbergangs
gebiet zwischen Oberharz und Unterharz. Die mittlere jiihrliche Niederschlagshohe betriigt 1163 mm, wovon 
52% im Winterhalbjahr (Noyember bis April) fallen. Das Maximum des jiihrlichen Ganges del' Nieder
schlage liegt im Dezember, das Minimum im Mai. Braunlage yertritt somit die Niederschlagsverhiiltnisse 
des Gebirges. Es erschien nicht zweckmiiBig, dafUr den Brocken Zll wiihlen, da er auch fur den Ober
harz schon zu extreme Verhiiltnisse widerspiegeln wiirde. 

Die Station W a Ike n r ie d befindet sich in 268 m Hohe VOl' dem mittleren sudlichen Harzrand. 
Sie ist in der Luftlinie etwa 16 km yon Braunlage entfernt. 1hre jiihrliche Niederschlagsmenge betriigt 
im Mittel 826 mm (50% im Winterhalbjahr), das Maximum del' Jahresperiode fiillt auf den Dezembel', 
das Minimum auf den April. Die yel'hiiJtnismiiDig groBe jahrliehe Niederschlagssumme, das starke Her
vortreten del' \Vinterniedersehlage bei noeh relativ niedriger Lage des Beobaehtungsortes kennzeiehnen 
Walkenried als Station der Luvseite des Harzgebirges. 

VV e gel e ben liegt im weiteren nordliehen Harzvorland in 100 m Hohe. Die Entfernung des 
Ortes vom Gebirgsrand mil3t ungefiihr 18 km, von Braunlage etwas mehr als 40 km und von vValkenried 
rund 50 km. Die mittlere jahrliche Niederschlagsmenge betriigt 454 mm (35% im Winterhalbjahr), der 
niederschlagsreichste Monat ist der Juli, der niedersehlagsiirmste der Februar. vVegelehen ist also eine 
typische Station aus dem leeseitigen Tockengebiet des Harzes. 

Die Beobachtungen von \Valkenried (1903 bis 1912) waren libel' den Durchsehnitt gut, wiihrend 
die von Braunlage und Wegeleben in dem fragliehen Zeitabsehnitt als normal zu bezeiehnen sind. 

Es war naheliegend, zunachst einmal die n ass e n Per i 0 den mit den g r 0 13 ten N i e -
de r s chI a g s men g e n im Harz zur Untersuehung auszuwahlen. Dazu wurde bei den drei Stationen 
Braunlage, Walkenried und Wegeleben die mittlere tagliche Niedersehlagsmenge aIler N iederschlags
period en von 1903- 1912 berechnet; diese sei die" s p e z i f i s e heN i e d e r s chI a g s d i c h t e" genannt. 
Sodann wurden fUr die drei Station en Stufenwerte festgelegt - fUr Braunlage 10 mm, fUr Walkenried 
7 mm, und fUr \Vegeleben 5 mm - und aIle Niedersehlagsperioden, die diese Werte der spezifisehen Nie
derschlagsdichte nicht erreichten, zunachst ausgeschieden. Dabei blieben in Braunlage 77, in Walken
ried 81 und in Wegeleben 72 Perioden ubrig. 

Nun war naehzuprufen, wie weit die 77 Niederschlagsperioden von Braunlage mit den 81 in 
Walkenried und den 72 in vVegeleben zeitlieh in Einklang zu bringen waren, d. h. wie weit sie auf die 
gleichen nassen Perioden zuruckgefiihrt werden konnten. Zur weiteren Beschriinkung der Anzahl wurde 
noeh festgesetzt, daB sich die Dauer der den gleichen nassen Perioden angehorenden Niedersehlagsperioden 
zwischen den Stationen urn hochstens drei Tage unterscheiden soIIte; diese Forderung wurde auch auf 
die oben genannten 9 weiteren Harzstationen (Brocken, Bad Grund, Klausthal, Lautenthal, Harzburg, 
Harzgerode, N ordhausen, Sangerhausen und Blankenburg) ausgedehnt. 

So blieben sehliel3lich in Braunlage, Walkenried und \Vegeleben noch 33 Niederschlagsperioden 
mit hoher spezifischer Niederschlagsdichte ubrig, die an allen berucksichtigten Stationen in der gleichen 
Zeit auftraten und sich in ihrer Dauer urn hochstens drei Tage unterschieden. Diese 33 nassen Period en 
wurden nun nach ihrer Abhiingigkeit von der Wetterlage untersueht. 

Es erschien zweekmal3ig bei ihnen von vornherein zwischen G e wit t err e g en und den Nieder
schlagen zyklon~len "Crsprungs zu unterscheiden. Nach den Beobaehtungen der Stationen zweiter OrdnUIig 
in Klausthal, Quedlinburg, vVasserleben, Harzgerode, Nordhausen und auf dem Brocken ergaL sieh, da13 
von den 33 nassen Perioden 14 auf Gewitter zurtickzufiihren waren. 

Die Untersuchung lediglich dieser 33 Period en mit hoher spezifischer Nied:erschlagsdiehte wurde 
einen groBen Teil der nassen Pel'ioden unberucksichtigt lassen; denn die Ergiebigkeit der meisten bleibt 
unterhalb del' Stufenwerte und sehr oft ist auch die Dauer der Niedersehlagsperioden zwischen den ein
zelnen Stationen urn mehr als drei Tage verschieden, vor allem bei liingeren Perioden. Daher wurde 
au13er den schon ausgesonderten noch eine Auswahl von n ass en Per i 0 den mit g e r i n g e r s p e
z if i s c her N i e d e r s chI a g s die h t e getroffen, und zwar wurde gefordert, da13 sieh bei dies en clie 
Zahl del' Tage mit Niederschlag auf dem Brocken und in vVegeleben urn mindestens vier unterscheiden 
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sollte. Es war in diesem Fall besser, statt Braunlage und vYalkenried den Brocken 'Yegeleben ge
geniiberzustellen, um die Extreme in der Dauer der Niederschlagsperioden zu erfassen. 

Auf diese Weise wurden 55 Niederschlagsperioden des Brockens ausgesondert, die der angegebenen 
Bedingung geniigten. Sie dauerten insgesamt 644 Tage, wiihrend in vVegeleben gleichzeitig nur an 332 
Tagen NiederschUige gemessen wurden. Es sei bemerkt, daB die Auswahl dieser Perioden manchmal 
schwierig und hiiufig nicht ohne Willkiir durchzufiihren war. Bei einem Vergleich mit den 10 anderen 
Stationen des Harzes stellte sich heraus, daB ein groBer Teil von Ihnen nur schlecht mit entsprechenden 
Niederschlagsperioden an dies en Stationen in Einklang gebracht werden konnte und daher auszuschp.i
den war. 

Das Ergebnis dieser Aussonderung war schlie13lich eine Gl'uppe von 22 nassen Perioden, die im 
Gegensatz zu den erst en nur geringe spezifische Niederschlagsdichten im Harz aufzuweisen hatten und 
bei denen sich die Dauer der Niederschlagsperioden auf dem Brocken und in Wegeleben um mindestens 
vier Tage unterschied. 

Insg;esamt wurden also 55 nasse Perioden zur Untersuchung ihrer Ab
h ii n gig k e i t von de r Wet t e r I age au s g e w ii hit. Dabei wurden drei Gruppen aufgesteJIt 
(Tabelle 1). 

1. Gruppe. Nasse Period en zyklonalen Ursprungs mit hoher spezifischer Niederschlagsdichte. Die 
Zahl der Niederschlagstage ist zwischen den Stationen hochstens urn drei verschieden. 19 Perioden. 

2. Gruppe. Nasse Perioden, zuriickzufUhren auf Gewitter, mit hoher spezifischel' Niederschlags
dichte. Die Zahl del' Niederschlagstage ist zwischen den Stationen hochstens urn drei verschieden. 14 
Period en. 

3. Gruppe. N asse Perioden mit geringel' spezifischer Niederschlagsdichte. Die Zahl der Nieder
schlagstage unterscheidet sich zwischen Wegeleben und dem Brocken urn mindestens vier Tage. 22 
Perioden. 

Tabelle 1. Jahreszeitliche Verteilung der ausgewiihIten nassen Per i 0 den. 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII Summe 

I. Gruppe 3 3 2 4 4 2 19 
2. Gruppe 2 4 7 14 
3. Gruppe I 2 I 2 I 4 3 4 3 22 

2. Die Wet t e r I age b e ina sse n Per i 0 den i m H a r z. 

a) V 0 r b e mer k u n (J e n. 

Das Messen der Niederschliige erfolgt durchweg einmal am Tage morgens urn 7 Uhr. Ein Nieder
schlagstag dauert also z. B. vom 7. J uli, 7 Uhr morgens, bis 8. J uli, 7 Uhr morgens. Die Niederschlagsmenge, die 
am 8. J uli um 7 Uhr gem essen wurde, kann also entweder noch am 7. J uli in der Zeit nach 7 Uhr 
oder am 8. J uli vor 7 Uhr morgens gefallen sein. Die gemessene Menge wird in jedem Fall dem 
Messungstag, in unserm Beispiel dem 8. Juli zugeschrieben. Abel' dem Vergleich mit den Wetterkarten wird 
hier immer das dem Messungstag vorangehende Datum zugrundegelegt. 

Die eigentlichen Niederschlagsvorgiinge. wie z. B. die wirkliche Dauer der Regenfiille und ihre Inten
sitiit, werden durch das einmalige Messen am Tage natiirlich nul' in sehr grober Weise erfa13t. Die 
einzelnen Niederschlagsperioden sind- ohne daB dieses zum Ausdruck kiime- oft sehr ungleichartig: die Men
gen konnen als Dauerregen oder als einzelne Regengiisse niedergegangen sein. Dabei sind Unterbrechungen 
del' Niederschliige bis zu fast zwei Tagen innerhalb einer Peri ode moglich. Auf diese Einzelheiten der 
Niederschlagsvorgiinge wird in der vorliegenden Arbeit nicht eingegangen werden. 

Die Untersuchung der Abhiingigkeit der nassen Perioden im Harz von del' Wetterlage ging auf 
zwei Wegen vor sich. Zuerst wurde fUr jeden Tag der Perioden die Lage der Luftdruckminima karto
graphisch festgelegt; sodann wurden fiir ausgewiihlte Tage del' Period en an einer Reihe europiiischer 
Stationen mittlere Luftdruckwerte berechnet. Del' erste Weg fiihrte zur Abgrenzung von Vel'breitungs
gebieten der Luftdruckminima, bei denen es im Harz zu Niederschliigen kommt. Der zweite Weg hatte die 
Darstellung mittlerer Isobaren fiir nasse Perioden im Harz zum Ziele. 



W. Dam man n, Nasse und trockene Perioden im Harz in Abhiingigkeit von der Wetterlage. 11 

Die kartographische Festlegung del' Lage del' Luftdruckminima erfolgte in del' Weise, daB das 
Zentrum des Minimums nach del' Wetterkarte durch einen Punkt bezeiclmet und so in eine Karte einge
tragen wurde. Dabei war in jedem FaIle zu iiberlegen, ob die im Harzgebiet gemessenen Niederschlage 
auch wirklich in Verbindung mit dem betreffenden Tiefdruckgebiet gefallen waren. Die Entscheidung 
diesel' Frage hatte haufig· zur Folge, daB nicht das Luftdruckminimum, sondern del' Kern eines Teiltiefs 
odeI' eines Auslaufers del' Depression mit dem Punkt bezeichnet wurde. In dem letztgenannten Fall war 
es bei nicht geschlossenen Isobarenformen oft schwierig zu entscheiden, an welcher Stelle del' Punkt anzu
bringen war. So lieBen sich im einzelnen Willkiirlichkeiten nicht immer vermeiden. 

Die Berechnung del' mittleren Luftdruckwerte wurde fiir etwa 45 bis 50 europaische Stationen vor
genommen. Dazu dienten die Luftdruekangaben del' "Tagliehen 'Vetterberichte del' Deutsehen Seewarte", 
8 Uhr MEZ .. 

b) Die Lage der Luftdruckmininta bei nassen Perioden im Harz. 

Zuerst sei die Lage del' Luftdruckminima bei jenen 19 n ass en Peri 0 den del' e l' s ten 
G l' U P P e untersucht, die sieh durch hohe spezifisehe Niedersehlagsdichte und verhaltnisma13ig geringe Un
terschiede del' Zahl del' :Niedersehlagstage an den einzelnen Harzstationen auszeiehnen. Die 19 nassen 
Perioden umfassen insgesamt 116 Tage mit Niederschlag; es sind also 116 Wetterlagen dureh Punkte 
dargestellt worden. Die Dauer einer Peri ode betrug im Mittel 6.1 Tage (Abbildung 10).1) 

Es zeigt sieh, daB die Punkte reeht gesehlossen in ein Gebiet fallen, das sieh von del' Ostkiiste 
Englands und Sehottlands iiber die N ordsee und Ostsee zum Finnischen Meerbusen erstreekt. Die N ord
grenze dieses Gebietes la13t sich etwa durch eine Linie von den Shetland-Inseln iiber das siidliche Skan
dinavien (hier etwa dem 61. Breitenparallel folgend) und das siidliehe Finnland zum Ladogasee ziehen. 
Die Westgrenze sehneidet - wenn man von zwei Pnnkten, die aus dem Rahmen del' iibrigen herauR
fallen, absieht - etwa mit del' Britisehen N ordseekiiste abo Die Siidgrenze verlauft etwa von del' StraBe 
von Dover naeh dem mittleren Polen, wobei sie in Deutschland ungefiihr dem Nordrand del' Mittelge
birge folgt, wahrend die Ostgrenze im groBen und ganzen mit den Ostgrenzen del' baltiscben Rand
staaten zusammenfallt, um am Ladogasee auf die N ordgrenze des umrissenen Gebietes zu treffen. 

In diesem Bereich lagen also die Tiefdruekzentren, wenn im Harz starke Niederschlage fielen, 
sofern es sich nicht um Gewitter handelte. Es ware natiirlieh wiinschenswert, wenn man auch umgekehrt 
sagen konnte, daB del' Harz starke Niederschlage zu erwarten hat, sobald ein Minimum in das begrenzte 
Gebiet geriit. 

Diese Aussage bat so wenig Wahrecheinliehkeit flir sieh, so wenig man allein auf Grund del' 
Luftdruckverteilung eine Prognose iiber die Niederschlage treffen kann; denn die an einer Station ge
messene Niederschlagshohe ist nieht allein von del' Lage des Luftdruckminimums abhangig, sondern VOl' 
aHem von del' Art und dem Bewegungszustand del' dureh die Druckverteilung in FluB gebrachten Luft
stromungen. Daher kommt es VOl', daB zwei Tiefdruckgebiete, deren Kerne eine annahernd glE'iche Lage 
haben, doch au13erordentlich versehiedene Niedersehlagsmengen liefern konnen. Es sonte nicht die Aufgabe 
diesel' Untersuchung sein, den Luftmassenvorgangen, die· an den Voriiberzug del' Depressionen gekniipft 
sind, noch naher nachzugehen. 

Mit groBerer vVahrscheinlichkeit kann man jedoch sagen, daB del' Harz k e i n e starken Nieder
schlage zu erwarten hat, solange die Luftdruckmlnima auI3erhalh des abgegrenzten Gebietes bleiben. 

Es ·wurden nun im Veriauf del' nassen Perioden noeh drei charakteristische Tage besonders her
vorgehoben: 1. del' "Anfangstag", d. h. del' erste Tag del' nassen Periode; 2. del' "Mitteltag", del' Tag des 
niedrigsten Luftdrucks im Harz wahrend <leI' nassen Periode; er ist in vielen Fallen gieichzeitig del' nieder
schlagsreichste Tag; 3. del' "Endtag", del' letzte Tag del' nassen Peri ode. Fiir diese wurde die Wetterlage 
besonders untersucht. 

Am An fan g s tag beschrankt sich die Lage del' Tiefdruckkerne in del' Hauptsache auf das Ge
biet del' Nordsee (Abbildung 11). Ihre Bewegungsrichtung ist im allgemeinen die ostliche. Ihnen ge
geniiber ziehen sich die Hochdruckgebiete (gekennzeichnet durch Pfeile) nach Osten oderSiidwesten zuriick. 

Auch am Mit tel tag liegt noch ein groBer Teil del' Minima iiber del' N ordsee, abel' eine Reihe 
ist bereits in die westliche Ostsee odeI' in das westliche und mittlere Norddeutschland vorgeriickt. Hoch
dl'uckgebiete (Kreise in Abb. 12) finden sich meistens im Siidwesten, seltener im Siidosten und Nordosten. 

Del' End tag schlie13lich zeigt den HauptteiI del' Tiefdruckzentren im Gebiet del' siidlichen Ostsee 
und iIll angrenzenden N orddeutschland, wahl' end von Stidwestell her das Azorenhoch kraftig vorsto13t (Ab-

1) Abbildung 10-40 auf den Tafeln im Anhang. 

2* 
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bildung 13). Die Bewegungsrichtung del' Depressionen ist am Endtag unregelma.l3iger als am Anfangs
odeI' Mitteltag; ein Teil von ihnen behalt die ostliche Bewegung bei, ein anderer Teil wendet sich mehr 
nach N ordosten und wieder andere schlagen eine mem siidostliche Richtung ein. Sie sind dabei meistens 
im Stadium del' Auflosung begriffen. 

Nun folge die Untersuchung del' 14 nassen Perioden del' zweiten Gruppe, die durch 
G e wit tel' verursacht wurden. Sie umfassen insgesamt 34 Niederschlagstage; eine Periode dauerte also 
im Mittel 2.4 Tage (Abbildung 14). 

Die Luftdruckverteilung weist bei diesen nassen Perioden ein Isobarenbild auf, das von dem del' 
zuerst betrachteten Perioden del' erst en Oruppe auBerordentlich verschieden ist. Es ist im allgemeinen 
durch eine sehr gleichma.l3ige Verteilung des Luftdr ucks, flache Minima und Maxima gekennzeichnet. 
Haufig handelt es sich urn sogenannte Gewittersacke, die als Auslaufer groBerer Tiefdruckgebiete, welche 
meist im hohen Norden voriiberziehen, Mitteleuropa von Siidwest odeI' \Vest nach Ost durehwandern. 
In anderen Fallen waren es mehr selbstandige, kleille flache Minima, die innerhalb einer breiten, meist 
etwa nOl'dsiidlichen Tiefdruckrinne auftraten. 

Die Punkte wurden bei del' kartographischen Feststellung del' Lage diesel' Depressionen in die 
Gewittersacke odeI' in die flachen Minima' gelegt, so fern anzunehmen war, daB in Verbindung mit dies en 
die Niederschliige im Harz aufgetreten waren. OemaB del' Gesamtzahl del' Niederschlagstage diesel' 
nassen Perioden wurden 34 \Vetterlagen durch Punkte zur Darsiellung gebracht. 

Es ergibt sich, daB die "Gewitterpunkte" ein bedeutend kleineres Gebiet einnehmen als die 
Punkte del' nassen Perioden del' ersten Gruppe. Ferner faUt auf, daB dieses Gebiet weiter siidlich liegt 
als das del' nassen Perioden del' ersten Gruppe, so daB del' Harz mitten in dieses Gebiet hineinfallt, wah
rend er bei dem letzteren an dessen siidlichen Rande lag. 

Die Niederschlage, die mit dies en flachen Luftdruckminima verbunden sind, haben offenbar nur eine 
geringe fliichenhafte Verbreitung. Die MinIma ziehen in unmittelbarel' Nahe des Harzes voriiber, wenn 
diesel' NiederschHige von ihnen empHingt. 1m Gegensatz dazu weisen die Depressionen del' ersten Gruppe 
oft ausgedehnte Niederschlagsgebiete auf, die sich groBenteils siidlich des Minimums befinden. Die Punkte 
diesel' Gruppe liegen infolgedessen aIle nordlich des Harzes. 

Das Verbreitungsgebiet del' Punkte del' Gewitterperioden umfaBt etwa das nordostliche Frankreich, 
West- uncl N orddeutschland sowie die Deutsche Bucht, ferner das 'westliche Polen. In dies em Gebiet lagen 
also die Luftdruckminima, wenn im Harz Gewitterregen niedergingen. Man kann annehmen, daB del' 
Harz im allgemeinen keine Gewitterniederschliige em pfangen wird, solange diese Minima auBerhalb des 
abgegrenzten Bereiches bleihen. 

Bei den Gewitterperioden wurde noch zwischen einem Anfangstag, d. h., meist dem Gewittertag, 
und den N achtagen, d. h., clen auf den ersteren folgenden Tagen mit Niederschlagen unterschieden. Das 
Gebiet del' Punkte des An fan g s tag e s umschlieBt das nordostliche Frankreich, Siidwest-, Nord- und 
Ostdeutschland und die Deutsche Bucht (Abbildung 15). Dber dem Atlantik liegt meist ein Hochdruckgebiet. 
Demgegeniiber befinden sich die Minima del' N a c h tag e iiber \Vest-, N ord- und Ostdeutschland, iiber 
del' westlichen Ostsee und iiber dem westlichen Polen (Abbildung 16). Sie haben durchweg eine ostliche 
Bewegungsrichtung; hinter ihnen dringen Hochdruckgebiete von Siiclwesten und vom Atlantik VOl'. 

Als letzte bleiht noch die Gruppe del' 22 nassen Perioden iibrig, die an den Hal'zstationen eine 
geringe spezifische Niederschlagsdichte, jedoch groBe Untel'schiede in del' Zahl del' Niederschlagstage auf
weisen (3. G l' u P P e). Diese Perioden zuhlen insgesamt 259 Tage; es sind demzufolge ebensoviele Wetter
lagen durch Punkte dargestellt worden. Die mittlere Dauer del' Period en betrug 11.8 Tage, d. h., unge
fahr das Doppelte del' Perioden del' ersten Gruppe und das Fiinffache del' Perioden del' zweiten Gruppe 
(Abbildung 17). 

Bei diesel' Gruppe nehmen die Punkte ein Gebiet ein, das ganz Mittel- und \Vesteuropa mit 
angrenzenden Teilen des Atlantik, ferner fast ganz Skandinavien und Finnland, schlieBlich den nord
westlichen Teil HuIHands umfaBt; es geht also iiber das Verbreitungsgebiet del' Minima bei nassen 
Perioden del' ersten Gruppe nach allen Seiten weit hinaus. 

Die Ursache fiir die verschiedene Ausbreitung diesel' Gebiete liegt in del' Auswahl del' nassen 
Pel'ioden beider Gruppen begriindet. In del' ersten Gruppe sind allein solche Wetterlagen enthalten, bei 
denen im Harz sehr starke Niederschlage gemessen wurden. Bei del' dritten dagegen kommen vornehm
lich solche VOl', mit denen nul' geringe Niederschlage im Harz verbunden waren, wobei manche Stationen 
ganz niederschlagsfrei blieben. Man kann sagen, daB das Vel'breitungsgebiet del' Punkte bei del' dritten 
Gruppe alle Luftdruckminima einschlieBt, bei denen iiberhaupt Niederschlage im Harz moglich sind. AIle 



·Yr. Dam man n, Nasse und trockene Perioden im Harz in _-\.bhiingigkeit yon der Wetterlage. 13 

Minima, die auDel'halb dieses Gebietes liegen, l'ufen im allgemeinen keine Niedel'schliige im Harz mehl' 
hervor. 

In del' DarsteHung wurden die '.VetterJagen dUTch kleine Kl'eise bezeichnet, bei denen es wohl auf dem 
Brocken, abel' nicht in vVegeleben gel'egnet hatte. Sie iibon\'iogen VOl' aHem in del' Randzone des Ge
bietes; doch ist ihr8 Zahl auch 1m inneren Teil noch bedeutend. Das zeigt, wie wenig die Lage des Tief
druckkerns allelniiber die Niederschliige im Harz entseheidet. 

Auch bei dies en nassen Perioden wurden noch Anfangs-, M.iUel- und Endtage unterschieden und 
besonders untersucht. 

Am An fan g s tag sind die Punkte iiber ein weites Gebiet verbreitet, das die Bl'itischen Inseln, 
Nordwestfrankreich und Nol'dwestdeutschland, ferner die Nordsee, die westliche Ostsee, das siidliehe Skan
dinavien und die angrenzenden Teile des Atlantik umfa13t. Die :Minima weisen meist oine osfliche odeI' 
nordoslliehe Bewegungsrichtung auf; YOI' ihnen ziehen sieh dio Hochdruekgebiete im groDen und ganzen 
naeh Osten, am hiiufigsten naeh Siidosten zuriick. 

Die Lage del' Depressionen des :M itt e I tag e s , d. 11., des Tag-es, an dem im Harz del' niedrigste 
Luftdruek gemessen wurde, ist auf ein etwas kleineres Gebiet beschriinkt, das abel' noeh das nordliehe 
Frankl'eieh, nahezu ganz Deutschland sovyie die mittlere und westliche Ostsee, das siidliche Skandinavien, 
die N ordsee, ferner England und Sehottland bedeekt. 

Die Zahl del' Punkte, die anzeigen, daD aueh in \Vegeleben N iederschliige gefallen sind, ist yon 
11 am Anfangstag auf 14 am Mitteltag (von insgesamt 22 Punkten) gestiegen. Die Bewegungsrichtung 
del' Tiefdruekgebiete ist verschieden, wenn aueh clie ostlicho Riehtung vortrerrscht. Hoehdl'uckgebiete 
liegen meistens im Osten, Siidosten odeI' im Siidwesten. 

Die weiteste Verbreitung weisen die Tiefdl'uckkerne des End tag e s auf. Sie sind iiber ein Go
biet verstreut, das etwa das ganze nordwestliehe Europa einsehlieDt. An diesen Tagen ist nUT in dl'ei 
Fallon aueh in vVegeleben Niederschlag gefallen; sonst sind allein in den hoheren Teilen des Harzes odeI' 
nul' auf clem Brocken noch geringe Mengen gemessen worden. Die Bewegungsrichtung del' Minima zeigt 
noch starkere Unterschiede als am Mitteltag, eine vorherrsehende ostliehe Hiehtung ist kaum noch fest
zustellen. Demgegenuber fant die Zahl solcher Hochdruekgebiete auf, die entgegen del' gewohnliehen 
Zugrichtung del' Zyklonen von Osten her vorstoHen. Am haufigsten ist jedoeh aueh hie I' das Vol'dringen 
eines Hochs aus Siidwest. Die Tiefdruckgebiete fiillen sieh am Endtag meistens auf; sie sind oft nUT noeh 
flache Luftdruekgebilde. 

Es fragt sieh, wieweit die Verbreitungsgebiete del' Minima aHer drei Gruppen mit van B ebb e I' s 
Z U g s t r aD e n iibereinstimmen (Abbildung 31). 

Die Lage del' Tiefdruekkerne del' d r itt enG I' u p p e erstreckt sich nahezu auf aHe Zugstra13en. 
Nul' del' siicUich del' Alpen gelegene Teil del' Zugstra13e V bleibt ausgenommen. Doch kommt os gelegent-
1ieh VOl', daD eine mit ihrem Kern siidlich del' Alpen gelegene Depression sich weit nach Norden ans
dehnt und daB del' Harz dann bei (istliehen '.Vinden Niederseh1iige empfangt. Nimmt man diosen selte
neren Fall mit hinzu, so ergibt sieh, daD die Minima auf fast allen ZugstraHen yon NiedersehHigen jm 
Harz begleitet sein konnen. 

Das bei del' e I' s ten G r u p p e festgelegtp Verbreitungsgebiot del' Tiefdruekzentren sehlieDt da
gegen nul' die ZugstraI3e III und IV sowie Teile del' Zugstra13e II und Vb ein. Fiir starke NiederschHige 
im Harz kommen also die anderen schon nicht mehr in Betracht. Als die wichtigsten miissen die Zug
straDen III und IV gelten, und zwar bei del' ZugstraDe IV del' Teil zwiHehen del' englisehen Ostseekiiste 
und Siidfinnland (IVa und IVb), bei del' ZugstraDe III fast deren ganze Lange von den Shetland-Inseln 
bis zum siidlichen Finnland (IIIb) und zum nordlichen Polen (IlIa). Die Minima del' Zugstra13e Vb rufen 
im Harz nicht so starke Niederschlage hervor wie in den sehlesisehen Gebirgen. Del' Brocken hatte 
zum Beispiel bei den katastrophalen RegenfaJlen vom 5. bis 14. Juli 1903, die von Hellmann und v. Elsner 
mit untersucht wurden, nul' 74.4 mm erhalten, wiihrencl in den Sudeten stellenweise 400 mm gefallen 
waren l ). Doeh zeigt sich daran gleichzeitig, daD die Vb-Depressionen aueh fiir den Hal'z noch Bedeutung 
gewinnen konnen. Die ZugstraDe Vb liegt daher von Sch1esien bis zum Ladogasee mit innerhalb unseres 
Gebietes. Demgegeniiber befindet sich die ZugstraJ3e II schon hart am n()rdlichen Rande des Gebietes 
und gehort VOl' aHem in ihrem westlichen Teil nicht mehr ganz daw. 

Das Verbreitungsgebiet del' Luftdruckminima del' z wei ten G I' U P P e liegt groDtenteils zwischen 
den Zugstra13en III, IV und V; es wird von diesen nul' in seinen Handzonen beriihrt. '.Viihrend die 

1) G. Hell man n und G. V. E 1 s n e r, Meteorologische Untersuchungen liber die Sommerhochwasser der Oder. 
Veroff. d. PreuU. Met. lnst. Nr. 230., 1911. 
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Tiefdruckgebiete der genannten ZugstraBen vor aHem das "Vasser zu bevorzugen scheinen, ergibt sich hier, 
daB die Gewitterdepressionen offenbar mehr auf dem Landwege vorwartsschreiten. Es wird sich noch 
zeigen, daB sie meist vom slidwestIichen Frankreich ihren Ausgang nehmen, um von da nach Mittel
deutschland und weiter nach dem Osten zu ziehen. 

c) D a s mit t l ere Dr u c k f e l d be ina sse n Per i 0 den i m H a r z. 

Die Berechnung der mittleren Luftdruckwerte, auf Grund deren Isobarenkarten entworfen wurden, 
erfolgte flir den Anfangs-, Mittel- und Endtag del' ersten und dritten Gruppe der nassen Perioden, bei 
der zweiten Gruppe fUr den Gewittertag und den letzten Nachtag. 

Die mittlere Luftdruckverteilung des An fan g s tag e s d ere l' s ten G I' U P P e zeigt liber dem 
Nordwesten von Europa eine ausgedehnte Depression, deren Kern etwa vor dem nordlichen Eingang del' 
N ordsee liegt (Abbildung 22). Dber Slidosteuropa befindet sich ein Hochdruckgebiet; von ihm erstreckt sich ein 
Keil hohen Drucks nach den Alpen. Das Tief weist zwei schwache Auslaufer auf, einen libel' dem mittleren 
Skandinavien und dem Finnischen Meerbusen, einen anderen liber der Nordsee und Nordwestdeutschland. 
Mit dem letzteren ist offenbar der Beginn der Niederschlagstatigkeit im Harz verbunden. 

Am Mit tel tag hat sich der tiefe Druck tiber fast ganz Europa ausgedehnt (Abbildung 23). Del' 
Kern der Depression liegt liber der N ordsee, doch scheint sich das Hauptminimum noch liber dem Europaischen 
N ordmeer zu befinden. Ein Auslaufer dieses Tiefdrucksystems reicht libel' die Ostsee bis zum slidwest
lichen Ru.Bland. Das slidosteuropiiische Hoch ist vollig verschwunden, ebenso der Hochdruckkeil libel' 
dem Alpengebiet. Selbst im nordlichen Mittelmeer ist del' Druck noch gegenliber dem Anfangstag ge
fallen. 

Dagegen sind libel' Spanien kaum Luftdruckiinderungen eingetreten. Infolgedessen ergibt sich 
von hier nach del' Nordsee ein auBerordentlich starkes Druckgefiille, das eine intensive Bewegung feucht
warmer Meeresluft von Slidwesten nach Nordfrankreich und Deutschland auslOst. Diese vVetterlage ist 
fUr starkste NiederschHige im Harz als typisch anzusehen. Hier treten dabei starke Slidwestwinde auf, 
die die Stauwirkung des Gebirges - besonders im Gebiet der nach Slidwesten geoffneten Taler - am 
kraftigsten zur Geltung kommen lassen. Dber die auftretenden Niederschlagsmengen und ihre Vertei
lung wird eins der nachfolgenden Kapitel handeln. 

Bis zum End tag hat sich die Depression sehr verflacht (Abbildung 24). Ihr Kern liegt nun libel' del' 
mittleren Ostsee. Ein AusUiufer reicht noch ostlich del' Alpen ins nordliche Mittelmeerbecken; doch schiebt 
sich von Westen her ein Keil hohen Drucks VOl', del' ,vohl spater die Ablosung del' Mittelmeerdepression 
von der libel' der Ostsee zur Folge hat. Dber Spanien und Frankreich ist ein Auslaufer des Azoren
hochs erschienen und hat hier starken Druckanstieg gebracht. Infolgedessen ist auf del' Rlickseite des 
abziehenden Tiefs libel' Mitteldeutschland das starke Druckgefiille des Mitteltages erhalten geblieben. Die 
Richtung der Isobaren ist hier jedoch aus einer ~lidwest-nordostlichen in eine nordwest-siidostliche iibel'
gegangen. Bei dieser Wetterlage treten im Harz daher westliche bis nordwestliche "Vinde mit mehr 
schauerartigen NiederschHigen auf, die weist das Ende der nassen Peri ode bedeuten. 

Die Isobarenkarten des Anfangs-, :Mittel- und Endtages der nassen Perioden del' ersten Gruppe 
zeigen somit den typischen Voriibergang einer Zyklone, die im Harz mit stiirksten NiederschHigen ver
bunden ist. 1m allgemeinen nehmen diese vom Anfangstag zum Mitteltag del' Menge nach erheblich zu, 
urn zum Endtag wieder abzuflauen. 

Bei der z wei ten G I' U P P e der nassen Perioden ergibt sich am Morgen des G f' wit tel' -
tag e s, der die Hauptregen bringt, ein Isobarenbild mit einer au.Berordentlich gleichmiWigen Luftdruck
verteilung ohne starke Druckunterschiede (Abbildung 25). Westlich der Britischen Inseln herrscht hoher Druck, 
libel' dem nordlichen Skandinavien liegt dagegen ein flaches Tiefdruckgebiet; auch iiber Ru.Bland ist del' Druck 
verhiiltnismii.Big niedrig. Diese im groBen typisch sommerliche Verteilung erfiihrt nun dadurch eine 1e
sondere Ausgestaltung, daB sich von der nordlichen Depression nach Westdeutschland ein sackformiger, 
flacher Auslaufer erstreckt, del' sogenannte "Gewittersack". Er wird von dem kontinental en Tiefdruckge
biet im Osten durch ein flaches Hochdruckgebilde getrennt. Sein Kern liegt ungefiihr liber dem Mittel
rhein. Infolge del' gering en Druckgegensatze wehen im Harz nul' schwache slidliche bis stidwestliche 
Winde. Auf del' \Vestseite des Gewittersackes, libel' den Niederlanden, haben die Isobaren einen nord
slidlichen Verlauf. Damit ist hier eine Zufuhr kalter nordlicher Luftmassen verbunden, die wohl an del' 
Auslosung del' Gewitter in Mitteldeutschland wesentlichen Anteil gewinnen. 

Am N a c h tag hat sich in del' "\iVetterlage eine bedeutsame Anderung voHzogen (Abbildung 26). 
Das am Gewittertag libel' Skandinavien gelegene Tiefdruckgebiet ist offenbar in die groBe osteuropiiische De-
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pression llbergegangen, als dessen AusHiufer jetzt der Gewittersack erscheint, der sich inzwischen noch ver
tieft hat; sein Kern liegt nun liber Polen. In Westeuropa und liber dem Atlantik ist der Druck gestiegen, so dal3 
sich die Druckgegensatze liber dem westlichen Deutschland erheblich verscharft haben. Die Isobaren ver
laufen hier etwa von N"'~ nach SE; sie biegen nach den danischen Illseln und dem slidlichen Skandi
navien in eine nordnordostliche Richtung urn. Jm Harz treten daher kiihle nordwestliche bis nordliche 
Winde auf, mit denen aber nur noch geringe Niederschlage verknlipft sind. 

Bei der Untersuchung des dem Gevdttertag vorangehenden Tages stellte sich heraus, daB der Harz 
an diesem noch im Bereich eines schwachen Hochdruckgebietes lag, des sen Maximum sich etwa liber 
Sachsen befand (Abbildung 27). Dagegen zeigte sich libel' dem westlichen Frankreich ein Tiefdruckgebilde, 
das liber die Rritischen Inseln hinweg mit der liber Nordwesteuropa gelegenen Depression in Verbindung 
stand. Diesen Tiefdruckauslaufer kann man daher wohl als erstes Anzeichen fUr die Bildung des "Gewitter
sackes" und fUr starke Gewitter im Harz am folgenden Tag betrachten. 

1m ganzen ergibt sich somit, daB die Entstehung ergiebiger Gewitterregen im Harz im Mittel mit 
dem Vorliberzug einer flachen Depression verbunden ist, die von "\Vestfrankreich ihren Ausgang nimmt 
und sich am letzten Niederschlagstag i.iber Polen befindet. Rei weitem der groBte Tei! der Niederschlage 
faIlt am Gewittertage, meist dem ersten Tage der nassen Periode, wiihrend an den "Nachtagen" nur 
geringe Mengen gem essen werden. 

Die Luftdruckverteilung am Anfangs-, Mittel- und Endtag del' d r itt enG r u p p e ist den ent
sprechenden Darstellungen der ersten Gruppe ahnlich. Auch bei dies en liegt zu Beginn der Nieder
schHige im Harz im Nordwesten Europas eine ausgebreitete Depression, wahrend sich im Slid osten ein 
Hoeh befindet, das liber das Alpengebiet nach vYesten einen Keil hohen Drucks vorschiebt. 1m Vergleich 
zu der Luftdruckverteilung am Anfangstag der ersten Gruppe sind hier aber die Druckgegensatze merklich 
geringer. 

Dieser Unterschied zur ersten Gruppe kommt bei der DruckYerteilung des Mit tel t a.g e s noch 
bessel' zum Ausdruck. An dies em liegt ebenso wie bei der ersten Gruppe der Tiefdruckkern iilier der 
Nordsee. Doch fehIt hier das starke Zusammendrangen der Isobaren zwischen Spanien und der Nordsee, 
sodaB die Zufuhr feuchtwarmer Meeresluft nach Mitteldeutschland weniger intensiv vor sich geht als bei 
der ersten Gruppe. 

Besonders gering sind aber die Druckgegensiitze am End tag der dritten Gruppe. Die Depression 
befindet sich nun mit ihrem Kern uber del' mittleren Ostsee. Sie hat sich stark verflacht und tritt nur 
noch als Ausliiufer eines im Norden Skandinaviens liegenden Tiefs in Erscheinung. Auffallend ist das 
auBerordentlich schwache Nachriicken des Azorenhochs auf der Rlickseite der abziehenden Depression, 
sodaB die Luftbewegung in Mittel- und Nordwestdeutschland nur sehr gering sein kann. 

Zwischen den Druckverteilungen der ersten und dritten Gruppe ergeben sich demnach keine grund
satzlichen Unterschiede. Es zeigt sich lediglich, daB die Druckgradienten bei del' dritten Gruppe im allge
meinen schwacher sind als bei del' ersten. Infolgedessen miissen auch die Luftstromungen schwacher 
sein, woraus man auf die geringere Stauwirkung des Harzes als eine der Ursachen fiir die geringen 
Niederschlagsmengen bei der dritten Gruppe schlir-Ben kann. Vor aHem ist wohl anzunehmen, daB die 
Art del' den Harz liberflutenden Luftmassen bei (lie~er Gruppe nieht die Voraussetzung fiir die Entstehung 
starker Niederschlage bot und daB insbesondere die mit dem Vorliberzug del' Depression verknlipften fron
talen Vorgange den Harz nul' in geringem MaBe mitberiihrten. Das diirfte vor allem fUr den Anfangs
und Endtag gelten, an denen an den tiefer gelegen€'n Stationen in vielen Fallen keine Niederschlage ge
messen wurden. 

Ill. Trockene Period en im Harz in Abhli.ngigkeit von der Wetterlage. 

1. Auswahl der trockenen Perioden. 

Almlich wie bei den nassen Perioden wurde die Auswahl der trockenen Perioden, deren Abhan
gigkeit von der Wetterlage untersucht werden sollte, nach den Trockenperioden del' drei Stationen Braun
lage, Walkenried und "\Yegeleben getroffen. 

Auch hier konnte man danach unterscheiden, welche Perioden grOBe und welche geringe Unter
schiede der Dauer an den einzelnen Stationen aufweisen. Man mli!3te ferner solche trockenen Perioden 
besonders herausnehmen, deren Ende del' Anfang einer Gewitterperiode ist; denn die Wetterlage zu 
Ende dieser trockenen Perioden ist eine andere als bei solchen, die durch eine herannahende Depression 
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der ersten oder dritten Gruppe abgeschlossen werden. Eine' Einteilung der trockenen Perioden nach 
dies en Gesichtspunkten wiirde in vielem nur eine \Viederholung gegeniiber der Untersuchung der nassen 
Perioden bedeuten und wurde daher nicht Yorgenommen. 

Andererseits konnte man im Hinblick auf die Darstellung del' Lage del' Tiefdruckgebiete durch 
Punkte meinen, daB sich die Untersuchung del' Wetterlagen bei trockenen Perioden im Harz in diesel' 
Weise iiberh~upt eriibrigen wiirde; denn nach del' F,estlegung del' Verbreitungsgebiete del' Minima bei 
nassen Perioden konnte man vermuten, daB damit umgekehrt auch del' Verbreitung del' Tiefdruckkerne 
bei trockenen Perioden eine gewisse Grenze gesetzt seL Das ist jedoch nicht unbedingt del' Fall; denn 
fiir die Entstehung del' trockenen Perioden ist nicht allein entscheidend, daB sich die Depressionen in 
llroBerem Abstand yom U ntersuchungsgebiet halten, sandel'll bei Ihnen tritt - VOl' alIem bei Uingeren 
Period en - der EinfluB eines haufig stationaren Hochdruckgebietes maBgeblich in Erscheinung. Die 
Verbreitungsgebiete der Luftdruckminima bei nassen Period en stimmen daher nicht ganz mit dem bei 
trockenen Perioden von Tiefdruckkernen freibleibenden Gebiet iiberein. 

Es wurden unter den Trockenperioden del' drei Stationen Braunlage, Walkenried und Wege
leben nul' solche ausgewahlt, deren Dauer mindestens sechs Tage betrug. IhreZahl belief sich in Braun
lage auf 79, in Walkenried auf 77 und in Wegeleben auf 100 Trockenperioden. Durch Vergleich mit 9 
andern Harzstationen (Brocken, Bad Grund, Klausthal, Lautenthal, Harzburg, Harzgerode, Nordhausen, 
Sangerhausen und Blankenburg) wurden aIle die Trockenperioden wieder ausgeschieden, die bei der Zuriick
filhrung auf die gleichen trockenen Perioden an den einzelnen Stationen starke Unterschiede del' Dauer 
zeigten. So blieben 22 trockene Perioden mit insgesami 187 Tagen iibrig, fUr die nun die Wetterlage in 
del' gleichen Weise wie bei den nassen Perioden un tersucht wurde. Die mittlere Dauer del' trockenen 
Perioden betrug 8.5 Tage. 

2. Die Wetterlage bei trockenen Perioden im Harz. 

a) Die Lag e d e r L u f t d r ~£ c k min i m abe i t roc ken e n Per i 0 den i m H a r z. 

Die Einzeichnung del' TiefdruckkErne als Punkte in eine Karte ergibt bei den trockenen Perioden 
wie zu erwarten - ein groBeres Gebiet, das von Punkten frei bleibt (Abbildung 18). Es bedeckt ganz 

Mitteleuropa, das siidliche Skandinavien sowie die Nord- und Ostsee und ihre Kiistenlander. Innerhalb 
dieses Gebietes, das von vielen Depressionen umlagert erscheint, herrscht hoher Luftdruck. 

Es liegt nahe, das bezeichnete Gebiet - ahnlich wie es bei den nassen Perioden geschehen ist -
zu del' Aussage zu benutzell, daB im Harz nicht mit Niederschlagen zu rechnen ist, solange die Luft
druckminima auBerhalb des punktfreien Raumes hleiben. Da derartige Prognosen iiber die Niederschlage 
nicht alleill auf Grund del' Luftdruckverteilung getrofien werden konnen, wie schon hervorgehoben wurde, 
ist die Bedeutung dieses Satzes zwar beschrankt. doch hat er im groBen und ganzen Giiltigkeit. 

In dem Verbreitungsgebiet del' durch Punkte dargestellten Luftdruckminima gibt es Stellen, an 
denen sich die Minima haufen, und daneben andere Gegenden, an denen nul' wenige vorhanden sind. 
Haufungsstellen befinden sich im Mittelmeergebiet, libel' del' Biskaya, westlich del' Britischen Inseln, iiber 
dem Norwegischen Meere und im nordwestlichen Ru13land. 

Die Mittelmeerzyklone erstreckt ihren EinfluB nul' selten soweit nach Norden, daB del' Harz bei 
ostIichen Winden, die feuchtwarme Luftmassen aus dem Mittelmeergebiet heranfiihren, Niedersehlage er
halt. Meistens handelt es sich vielmehr urn flache Tiefdruckgebiete, die haufig stational' bleiben. 

Das Biskayatief tritt meist als Ausliiufer einer nordlicher gelegenen Depression auf, hleibt abel' 
Hir das Harzgebiet gewohnlich ohne Bedeutung. Dagegen dringen von der Biskaya im Sommer gelegent
lieh flache Tiefdruekauslaufer iiber Frankreich nach Deutschland VOl', die dem Harz Gewittel' bringen. 

Am bedeutungsvollsten ist das Gebiet westlich der Britisehen Inseln. Hier erscheinen die meisten 
der Zyklonen, die, nach Osten vordringend, im Harz zu starken Niederschlagen AniaB geben. Aber bei 
der Ausbildung einer kraftigen Antizyklone iiber Mitteleuropa werden sie meistens nach Norden abge
drangt. . Sie sind genotigt, das Hochdruckgebiet im Norden zu umgehen, ohne ihren EinfluB im Harz 
geltend machen zu konnen. 

Das Europaische Nordmeer zwischen Norwegen und Island ist gewissermaBen eine Sammelstelle 
fiir diese abgedrangten Tiefdruckgebiete und fiir solche, die von Island heriiberkommen. Sie iiberschreiten 
das Skandinavisch~Gebirge meist im hohen Norden. (ZugstraBe I b, c.) 
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Die Tiefdruckgebiete libel' dem nordwestlichtm Du13land sind durchweg libel' das nordliche Skan
dinavien vom Atlantik herlibergekommen. Sie ,venden sich gewohnlich nach Slidosten. Nur selten dringt 
eine Depression yon Sliden her auf. 

Aus del' Yerteilung del' Tiefdruckkerne geht im ganzen hervor, daD die ZugstraDen II, III und IV 
bei trockenen Perioden im Harz nicht von wandernden Minima beschriHen werden; diesen wird viel
mehr del' Weg durch hohen Luftdruck libel' Mitteleuropa versperrt (Yergl. Abbildung 31). Die Tiefdruck
gebiete sammeln sich in del' Mehrzahl auf del' ZugstraDe lund umgehen die Antizyklone im Norden. 
Andere dagegen konnen noch die ZugstraDe Va benutzen und zum Mittelmeer yordringen. Jedoch liegt 
die nach Norden abz,veigende Zugbahn Vb innerhalb des punktfreien Gebietes. Soweit also diese Depres
sionen nicht libel' dem Mittelmeer stational' werden, bleibt ihnen offenbar nur del' Weg naeh Osten offen 
(ZugstraDe V c, d). 

Zwei deutliche Llicken treten in dem Kranz del' Luftdruckminima auf del' Karte in Erseheinung: 
uber Spanien - Slidfrankreich und libel' dem slidwestlichen Ru13land. Es sind die Gegenden, aus denen am 
haufigsten HoehdruckvorstoDe erfolgen und libel' die eine mitteleuropaische Antizyklone oft durch Riicken 
hohen Drucks mit dem AzorE'nhoch odeI' mit einem osteuropaischen Hochdruckgebiet in Verbindung steht. 

\1,'ie bei den nassen Perioden wurden auch bei den trockenen Perioden drei bestimmte Tage noch 
besonders untersueht: 1. del' "Anfangstag", d. h. del' erste Tag del' troekenen Peri ode, 2. del' "Mitteltag", 
del' Tag des hochsten Luftdrucks im Harz im Verla uf del' Periode, 3. del' "Endtag", del' letzte Tag del' 
trockenen Periode. 

Fiir die Wetterlage des A n fan g s tag e seiner troekenen Periode ist das V ol'dl'ingen eines Hoch
druckgebietes bei gleichzeitiger Riickzugs- odel'Ausweiehbewegung del' Minima kennzeiehnend CAbbild.19). 
Del' VorstoD hohen Drucks erfolgt vorzugsweise aus 3 Richtungen: aus dem Siidwesten CAzorenhoeh), aus dem 
Osten Crussiseh-sibirisehes Hoch) und aus dem Nord westen CPolarhoeh). 

Bei weitem am haufigsten dringt von Slidweslen her ein Hochdruckgebiet nach Mitteleuropa VOl'. 
Sieherlich sprieht dabei mit, daD das slidwestliehe, subtropisehe Hoeh - eines del' "Aktionszentren del' 
Atmosphiire" nach Teisserene de Bort - groDe Bestandigkeit aufweist und wiihrend des ganzen Jahres dazu 
neigt, seinen EinfluD naeh Mitteleuropa hin auszudehnen. Del' VorstoD hohen Drucks von Siidwesten her 
entspricht auch am besten del' allgemeinen west-ostlichen Bewegungsrichtung del' wandernden Tiefdruck
gebiete. 

Demgegeniiber sind die FaIle, in denen sieh hoher Druck von Osteuropa nach Westen hin aus
breitet, seltener. Die eigentliehe russiseh-sibirisehe Antizyklone ist fast nur im -Winter vorhanden. Doch 
kommt es ofter 'lor, daD sieh das von Siidwesten her vorstoDende Azorenhoeh durch einen quer iiber Mittel
europa reiehenden Hochdruekriicken mit dem ostlichen Hochdruckgebiet verbindet. 

Haufiger sind wieder HoehdruckvorstoDe aus Nordwesten. Diese sind meist an die Riickseite del' 
naeh Osten fortschreitenden Depressionen gebunden ("koharente Antizyklonen" nach SchmauD), fiihren 
abel' oft zur Ausbildung eines stationaren Hoehdruckgebietes iiber Mitteleuropa, das sieh dann haufig mit 
dem russischen odeI' dem Azorenhoch verbindet1). 

Am Mit tel tag befindet sich in den meisten del' untersuchten Falle eine stationiire Antizyklone 
iiber Mitteleuropa, deren Maximum innerhalb des oben abgegrenzten punktfreien Gebietes liegt (Abb.20). 
Dei einer Heihe von troekenen Perioden stand Mitteleuropa abel' unter dem EinfluD eines Hoehdruekaus
Hiufers, del' in nul' einem Fall von dem Azorenhoeh, in zwei Fallen von einem nordwestliehen Hochdruekge
biet und am haufigsten von einem oStlichen Maximum ausgesandt wurde. Bund um Mitteleuropa liegen Tief
druekgebiete, die gezwungen sind, das mitteleuropaische Hoch im Norden odeI' (seltener) im Siiden zu 
umgehen. 

Dagegen zeigt del' End tag del' troekenen Periode das Zuriickweiehen del' Hochdruekgebiete fast 
ohne Ausnahme naeh dem Oste'h (Abbildung 21). Die Tiefdruekgebiete drangen von Westen her nacho Del' 
Abbau des hohen Drueks iiber Mitteleuropa wi I'd haufig durch eine umfangreiche Depression, die im hohen 
Norden voriiberzieht, eingeleitet, und nur schwaehe Auslaufer bringen die ersten Niedersehlage im Harz 
mit sieh. Erst die folgenden Depressionen sehlagen einen siidlicheren "\Veg ein und vervollstandigen den 
Umschwung del' vYetterlage. Ein groDer Teil del' Tiefdruekkerne liegt daher noeh in verhaltnismaDig 
nordlieher Lage. 

1) Vergl. auch J. Grunow" Dber die Ursachen groEer Trockenheit in Mitteleuropa. Veroff. d. PreuE. Met. lnst 
Nr. 382, 1931. 

R.f. W. Wiss. Abhandlungen I1;>8. 3 
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b) Das mittlere Druckfeld bel trockenen Perioden im Harz. 

Ebenso wie bei den nassen Perioden erfolgte die Bereehnung der mittleren I.uftdruckwerte fUr den 
Anfangs-, Mittel- und Endtag der trockenen Perioden. 

Die Isobarenkarte des A n fan g s tag e s weist liber Mitteleuropa eine Antizyklone mit dem Maxi
mum in Deutschland auf (Abbildung 28). Tiefdruckgebiete liegen liber dem nordlichen Skandinavien und 
dem Mittelmeer. 

Es erscheint iiberraschend, d:tB sich bereits fUr den Anfangsiag einer trockenen Peri ode ein Hoch
druckgebiet mit geschlossenen Isobarenformen liber Mitteleuropa ergibt. Das steht offenbar im W ider
spruch mit der Darstellung der Wetterlage durch Punkte, wobei fUr den Anfangstag der VorstoB eines 
HochdruckausHiufers aus dem Slidwesten, Nordwesten oder Osten charakteristisch erschien. Die Ursache 
dieser Unstimmigkeit liegt darin, daB die EinzeWille, aus denen sich die mittlere Druckverteilung zusam
mensetzt, groBe Unterschiede untereinander aufweisen. Diese sind aber am geringsten liber Mitteleuropa 
seIber, wo in allen Fallen ein starker Druckanstieg erfoIgt, wahrend in den benachbarten Gebieten wegen 
der verschiedenen Herkunft del' HochdruckvorstOBe teils niedriger, teils hoher Druck vorkommt. 

Am Mit tel tag hat sich der Luftdruck liber Mitteleuropa stark erhoht (Abbildung 29). Das Maxi
mum der Antizyklone befindet sich liber Nordwestdeutschland. Am tiefsten ist der Druck dagegen im Norden 
und Nordwesten sowie liber dem Mittelmeer; doch auch hier ist er gegenliber dem Anfangstag noeh ge
stiegen. Das Isobarenbild weicht zwischen beiden Tagen nur wenig voneinander abo 

Bis zum End tag hat dagegen eine betriichtliche Anderung in der Luftdruekverteilung stattgefun
den (Abbildung 30). Bereits am Mitteltag war im Nordwesten von Europa ein leichtes Zusammendrangen der 
Isobaren zu erkennen. Jetzt rlickt aus dieser Richtung eine neue Depression heran, vor del' die Antizyklone 
nach Osten zurlickweicht. Diese Druckverteilung gleieht im Grunde der des Anfangstages einer nassen 
Periode del' ersten oder dritten Gruppe, nur daB bei den letzteren del' Druck noch mehr gefallen ist, da 
sie gewissermaBen ein um einen Tag spateres Stadium verkorpern. 

Die Wetterlage wahrend des Verlaufs einer trockenen Periode ist also durch die Anwesenheit 
einer mehr oder weniger stationaren Antizyklone iiber Mitteleuropa eharakterisiert. Am Anfangstag stOfit 
hoher Druck nach Mitteleuropa vor; es kommt zur Bildung eines stationaren Hochdruckgebietes, das von 
den wandernden Depressionen meist im Norden umgangen wird. Mit dem Abzug der Antizyklone naeh 
Osten findet die trockene Periode ihr Ende. 

Bei klirzeren Perioden wird das Hochdruckgebiet gewohnlich nicht stationar. Vielmehr handelt 
es sich dann meist um koharente Antizyklonen, die mit dem vorangehenden Tiefdruckgebiet rasch voriiber
ziehen und hinter denen sofort eine neue Depression erscheint. Die Dauer dieser trockenen Periode ist 
del' zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgender Zyklonen. 

IV. Die Verteilung der NiederscbIage bei nassen Perioden im Harz. 

L Die Verteilung der Niederschlage bei den einzelnen Gruppen der nassen 
Peri oden. 

Bei den nassen Period en interessiert nun vor allem, wie sich die Niederschlage der Menge nach 
liber das Harzgebiet verteilen. Dazu wurde flir aIle Stationen, die in dem Zeitabschnitt 1903 - 1912 
regelmafiig beobachtet hatten, die mittlere tagliche Niederschlagshohe del' ausgewahlten nassen Perioden 
berechnet. 

Bei der e r s ten G r up p e ergibt sich ein Bild, das von dem der jahrlichen Niederschlagsvertei
lung in einem bestlmmten Punkte abweieht: die groBten Mengen finden sich namlieh nicht auf dem Brocken, 
sondern in Sieber (Abbildung 33). Abel' auch die Station en Buntenbock, Oderhaus, Braunlage und Torf
haus weisen noeh groBere Niedersehlagshohen als der Brocken auf. 

Dber dem Siebertal liegt ein Gebiet, in dem die mittlere tagliche Niedersehlagshohe 16 mm libel'
steigt; dieses ist zwar nur durch die Station Sieber belegt, doch ist mit Rlicksicht auf den groBen Nieder
schlagsreichtum von Schluft (das zu del' Zeit noch nicht beobachtete) wohl eine groBere Verbreitung in 
dies em Teil des Oberharzes anzunehmen. Die 14 mm-Isohyete umschliefit auch das Oder- und Sosetal, 
wahrend die 12 mm-Stufe den ganzen niederschlagsreichen Teil des Oberharzes umfaBt - einschlieBlich 
des Brockens, der 13.6 mm empfing (gegen 16.3 mm in Sieber). 

1m ubrigen stimmt der Verlauf der Isohyeten ungefahr mit der Jahreskarte del' Niederschlagsver
teilung liberein. Nach dem Unterharz und dem beiderseitigen Harzvorland nehmen die Mengen abo Die 
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geringsten treten in Quedlinburg und Aschersleben zutage, wo nul' 2.0 mm gemessen wurden. In Sieber 
£aIlt also in del' gleichen Zeit und bei del' gleichen \Yetterlage mehr als das achtfache del' Niederschlags
menge Quedlinburgs oder Ascherslebens. 

Die Verteilung del' Niederschlage bei del' z wei ten G l' U P P e del' nassen Perioden, jenen, die 
dUl'ch G e wit tel' hervorgerufen werden, ist von del' soeben besprochenen auDerordentlich verschieden 
(Abbildung 34). Del' groDte Teil del' Niederschlage ist in einem langgestreckten Gebiet am Nordrand des 
Harzes gefallen; das Maximum befindet sich in Wernigerode, wo die mittlere tagliche Niederschlagshohe 
16.0 mm betragt. Auf del' Hochtlache des Harzes seIher sind die Mengen geringer, wahrend del' siidliche 
Harzrand vdeder etwas groDere Niederschlagshohen aufweist. Ein schmaler Streifen mit Betragen untel' 
10 mm schiebt sich von Osten her auf den Unterharz her auf bis in die Gegend von HohegeiD. Er findet 
moglicherweise in dem etwas niederschlagsarmeren Gpbiet urn 1eerbach und Bad Grund seine Fortsetzung 
nach dem westlichen Teil des Oberharzes. 

1m Harzvorland sind die mittleren Higlichen Niederschlagshohen eben falls geringer. Del' kleinste 
Wert findet sich wieder in Aschersleben, das 7.1 mm erhalten hat. Es zeigt sich, daD die Verteilung del' 
NiederschHige bei den Gewitterperioden im ganzen ein viel gleichmiiDigeres Bild ergibt als bei den nassen 
Period en del' ersten Gruppe. \Vernigerode hat nul' wenig mehr als das Doppelte del' Niederschlagsmenge 
in AschersIeben aufzuweisen. 

1m Vergleich zur jahrIichen Niederschlagsverteilung treten hier also wesentliche Unterschiede her
VOl', die - wie sich vermuten laDt - mit del' Entstebung del' NiederschIage bei Gewittern zusammen
hiingen. Darauf ,vird noch zuriickzukommen sein. 

Die Verteilung del' Niederschlage bei del' d r itt enG r u p pedeI' nassen Perioden unterscheidet 
sich wiederum von den heiden vorhergehenden Gruppen, wenn sie im groDen und ganzen Ciuch del' ersten 
almelt (Abbildung 35). VOl' aHem sind schon die Niederschlagsmengen bei diesel' Gruppe erheblich geringer als 
hei den andern, was ja in del' Art del' AuswahI diesel' nassen Perioden begriindet liegt. Del' Oherharz sowie del' 
hohere Teil des Unterharzes hatten etwa 70 bis 80% del' Zahl del' Niederschlagstage des Brockens, vVege
Iehen dagegen nur ,yenig iiher 50%. 

Die groDte Niederschlagshohe findet sich bei del' dritten Gruppe auf dem Brocken mit 6.5 mm, 
wahrend in Sieber nul' 4.6' mm gemessen wurden. Auch die Stationen Klausthal und Buntenbock (beide 
mit 4.8 mm), die bei del' ersten Gruppe hetrachtlich hinter dem Gebiet del' siidwestlichen Taler zuriick
standen, empfingen hier mehr Niederschlage als Sieber. Das Schwergewicht del' Niederschlagsverteilung 
hat sich also bei del' dritten Gruppe vom Siebertal nach dem hoheren Brockengebiet verlagert. Von 
allen drei Gruppen stimmt daher die dritte am besten mit dem Bild del' jahrlichen Verteilung del' Nieder·
schlagsmengen iiberein. 

Del' Oherharz erhielt im ganzen mehr als 4 mm. Zum Unterharz und nach dem Harzvorland 
nehmen die Mengen stark abo Sie sinken nordostlich des Unterharzes auf weniger als 1 mm. Hier hat 
Aschersleben - auch bei diesel' Gruppe am nieci0rschlagsarmsten - mit 0.8 mm noch weniger als den 
achten Tei! del' Brockenmenge aufzuweisen. Del' groDe Unterschied in del' mittleren tii.glichen Nieder
schlagshohe zwischen diesen heiden 8tationen 1>eruht zu einem Teil mit auf del' geringen Niederschlags
hii.ufigkeit, die die Leeseite des Harzes bei den nassen Perioden del' dritten Gruppe auszeichnet. Ein Ver
such, nach del' Zahl del' Niederschlagstage in diesel' Gruppe Linien gleicher Niederschlagshii.ufigkpit im 
Harzgebiet zu zeichnen, hatte ein ii.hnliches Ergebnis wie die Berechnung del' mittleren Dauer del' Nieder
schlagsperioden. 

2. Die U n tel'S chi e d e del' N i e del's chI a g s vert e i 1 u n g z w i s c hen den d I' e i G l' U P pen 
del' n ass e n P e l' i 0 den u n d i h l' e U l' sac hen. 

Die Untersuchung del' Verteilung del' mittleren taglichen Niederschlagsmengen bei den drei Gruppen 
del' nassen Perioden hat in del' Tat sehr hemerkenswerte Unterschiede zwischen diesen ergeben (Abbil
dung 5). 1hre Ursachen liegen in del' \Vetterlage und in del' \'crschiedenen Art del' Niederschlagsbildung 
begrlindet. 

Rei del' e r s ten G I' U P pedeI' nassen J~erioden, d. h. hei solchen, die dem Harz die starksten 
Niederschliige bringen, war auf del' Vorder-seite piner umfangreichen Depression, deren Kern am Mitte!tag 
tiber del' N ordsee lag, ein auDerordentlich intensives Heranschaffen feuchtwarmer Luftmassen yon Sud
westen bel' festzustellen. Die Stauwirkung. die das Gebirge naturgemaD auf den herankommenden Iuft
strom ausiiht, und das damit verbundene Anheben auch hohere1' Luftschkhtpn hei dem UherflieDen des 

3 
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Abb. 5. Mittlere Niederschlagsprofile Gieboldehausen-Halberstadt bei nassen Perioden der I., II. u. III. Gruppe im Harz. 
MaEstab des Hohenprofils: Langen 1 : 600 000, Hohen 1 : 200000. 

Gebirges miissen zu einer erheblichen Vel'sHirkung del' Niederschlagsbildung wahl'end des Durchzugs del' 
Fronten und zu einem Anhalten del' Niedel'schlage auch noch nach ihrem Durchzug fUhren. Die groDe 
Intensitat und zum Teil iiberhaupt die Entstehung del' Niederschlage werden clurch das Gebirge selbeI' e1'
zwungen; es gevvinnt damit an dem Verlauf del' Niederschlagsvorgiinge iiber seinem Bereich ursiich
lichen Anteil. 

Es liiDt sich vel'muten, daD sich mit wachsender Starke del' Luftbewegung die Zone intensivstel' 
Niederschlagsbildung bei dem hochflachenartigen Charakter des Obel'harzes mehr zum luvseitigen Gehirgs
rande verschiebt. Das Brockenmassiv, das dem nordostlichen Harzrande nahe1'liegt und das die Hoch
flache nur noch urn etwa 300 m iibel'ragt, vermag wohl kein so starkes Anheben del' Luftmassen mehl' 
\Vie del' siid westliche Gebil'gsl'and hervorzurufen. del' unmittelbar bis zu 600 m hoch aus dem Vorl and an
steigt. Vielleicht muD man auch annehmen, daD del' Brockengipfel bei del' ersten G1'uppe iiberhaupt schon 
oberhalb des Kondensationsniveaus liegt. 

Infolgedessen fallen die starksten NiederschHige im Gebiet del' siidwestlichen HarztiiJe1'. Dem
gegeniibe1' steht del' Brocken, del' zwar auch el'hebliche Mengen el'halt, etwas zuriick; e1' verursacht bei 
del' Darstellung del' Niedel'schlagsverteilung lediglich eine Ausbuchtung del' Isohyeten nach N ordosten. 

In dem MaDe, wie auf del' Luvseite des Harzes die Niederschliige durch die Stauwil'kung verstiil'kt 
werden, erfahl'en sie auf del' Leeseite infolge absteigendel' Luftbewegung eine betl'iichtliche Verringernng. 
Diese kommt in dem Gebiet geringer Nlederschlagshohen zum Ausdruck, das sich nordostlich des Harzes 
ausdehnt. Del' EinfluD des Gebirges auf die '~j'jederschlagsvorgiinge ist also doppelter Art: os bewirkt 
nicht nul' eine Erhohung del' zum Niederschlag kommenden Mengen im Gebirge seIber, sondern ('h8nso 
eine Erniedrigung derselben in seinem leeseitigen Vorland, dem "Regenschattengebiet". Beide \Virkungen 
zeigen bei del' ersten Gruppe del' nassen Perioden ihre scharfste Auspragung. 

Bei del' z wei ten G I' U P P e dagegen, hei del' die Niederschlage in Verbindung mit G e IV itt ern 
fallen, erhalten Luv- und Leeseite offenbar eine andere Bedeutung. Die Verteilung del' Niederschiags
mengen bei diesen Perioden scheint auf eine Bevorzugung del' Gebil'gsl'ander hinzudeuten, insbesondere 
des nordlichen Harzl'andes. Auf jeden Fall ist hier das Gehiet grol3ter Nieclerschlagshohen im sud west
lichen Teil des Oberharzes vollstandig verschwunden. 

Die Dl'uckverteilung am Morgen des Gewittertages und die del' "N achtage" machten es deutlich, 
daD bei Beginn diesel' nassen Perioden ein Einbruch kalter I.uftmassen aus nordwestlicher bis nol'dlicher 
Richtung el'folgt. Es ist anzunehmen, daD die Luftmassen bis in groDe Hohen hinauf labil werden, wo
durch die Entstehung del' stal'ken Niederschliige und del' Gewittererscheinungen el'kliirlich wird. 1m Ge
gensatz zu del' ersten Gruppe, bei del' die groBen N iederschlagsmengen eine Folge des durch das Gebirge 
erzwungenen Anhebens del' Luftschichten waren - gesteigert noch durch eine kriiftige hol'izontale I,uftbe
wegung -, tritt hier als del' bestimmende Faktor die tab iii t ii t auf, die - zuniichst wohl unabhringig 
vom Gebirge - das Aufsteigen del' Luft und die Bildung starker Niederschliige verursacht. 

Es erscheint abel' nicht unwahrscheinlich, daD bei dem Auftreffen del' nordlichen odeI' nordwest
lichen Bodenstromung auf den Nordrand des Harzes del' Vorgang del' Labilitiit durch den Stau eingeleitet 
odeI' verstiirkt wird. Insofel'n gewinnt das Gebirge auch bei diesen Perioden einen gewissen EinfluD auf 
die Niederschlagsvorgiinge, wie aus del' Darstellung del' mittleren taglichen Niederschlagshohen hervorzu-
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gehen scheint. Das Gebiet der groBten Niederschlagsmengen ist danach vor aHem am nordlichen Harz
rand zu erwarten. 

Die Unterschiede zwischen der ersten und d r itt enG r up p e der nassen Periode'n, deren Ietz
tere sich durch verhaItnismaBig schwache Niederschlagsintensitat auszeichnet, sind im wesentlichen gering. 
Am auffaHendsten ist hierbei nur die Verlagerung des Gebietes groBter Niederschlagsmengen von dem siid
westlichen Teil des Oberharzes zum Brocken. 

Bei dem Vergleich der \Vetterlagen der ersten und dritten Gruppe war bereits darauf hingewiesen 
worden, daB bei der letzteren infolge der schwacheren Druckgradienten die Heranschaffung der feuchtwar
men Meeresluftmassen viel weniger intensiv VOl' sich geht und daB daher auch wohl die Stauwirkung des 
Gebirges eine bedeutend geringere sein muB. Die schwachere Stauwirkung insbesondere des siidwestlichen 
Harzrandes bei relativ schwacher Luftbewegung wiirde erkiaren, daB sich bei der dritten Gruppe das Gebiet 
starkster Niederschlagsbildung zum hoheren Brocken verschiebt und daB sich demzufolge die lsohyeten 
mehr den Linien gleicher Hohenlage angleichen. 

Man muB sich namlich offenbar vorstellen, daB infolge der raschen Luftstromung bei der ersten 
Gruppe vor aHem die lntensitiit des Anhebens del' Luftmassen die Ursache del' groBen Niederschlags
mengen ist; diese ist bei dem siidwestlichen Harzrand sichel' am starksten. Bei del' dritten Gruppe abel', 
bei der die I~uftbewegung iiberhaupt nul' schwach vonstatten geht, diirfte dafiir mehr die H 0 he ent
scheidend sein, urn welche die Luftmassen gehoben werden; diese ist andererseits im Brockengebiet am 
graBten. Vermutlich liegt bei der dritten Gruppe das Kondensationsniveau hoher als bei del' ersten. 

Die starksten und wichtigsten Unterschiede bestehen somit zwischen del' ersten und zweiten Gruppe 
del' nassen Perioden. Beide Gruppen seien daher noch einmal in zwei typischen E i n z elf a II e n 
einander gegeniibergesteHt, wofur die nasse Periode yom 21. bis 25. ]'ebruar 1912 (1. Gruppe) und die 
vom 7. bis 9. Juni 1905 (2. Gruppe; Gewitter) ausgewahlt wurden (Abbildung 36 und 37). 

Bei der ersten Periode sind im Gebiet del' aus dem siidwestlichen Harzrand heraustretenden Taler 
der S6se, Sieber, OdeI' und Wieda in den fiinf Tagen mehr als 80 mm stellenweise sogar iiber 100 mm 
Niederschlag gefallen. Der Brocken hat dagegen nul' 50 mm erhalten, und am nordostlicben Harzrand 
sink en die Niederschlagssummen auf 5 mm! 

Bei der letzten Periode flelen in einem langgestreckten Gebiet am nordlichen Harzrand mehr als 
100 mm in drei Tagen, in del' Gegend von Wernigerode sogar noch weit iiber 200 mm. Nach Siidwesten 
nehnien die Mengen ab; sie liegen am siidwestIichen Gebirgsrand, der sich hier als eine verh~iJtnismaBig 
niederschlagsarme Zone zu erkennen gibt, unter 30 mm. 1m siidwestlichen Harzvorland steigen die Werte 
dagegen wieder etwas an. 

3. Die Vel' t e i I u n g d erN i e deI's e h I ii g e a mAn fan g s -, Mit tel - u n dEn d t. a g del' 
n ass e n Per i 0 den del' e I' s ten G r u p p e. 

Bei del' e r s ten G r u p p e del' nassen Perioden wurde del' Versuch unternommen, auth fUr den 
Anfangs-, Mittel- und Endtag Kaden del' mittleren taglichen Niederschlagsverteilung zu zeichnen. Dabei 
ergab sich, daB sich nicht nul' die Menge del' Niederschlage \yahrend der drei Tage andert, sondern auch 
ihre VerteiIung. 

Am Anfangstag liegt das Gebiet mit den groBten Mengen ziemlich iiber dem ganzen Oberharz 
ausgebreitet; es bestehen nul' geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Stationen, die ungefahr 8 bis 
9 mm aufweisen (Abbildung 38). 1m nordostlichen Harzvorland, wohin eine starke Abnahme der Nieder
schlagsmengen besteht, ergaben die Messungen stellen weise weniger als 1 mm. 

Zum Mitteltag steigen die Mengen erhebIich an; die groBten finden sich nun im Gebiet del' siid
westlichen (Taler (Abbildung 39). Sieber erhaIt eine mittlere tagliche Niederschlagsmenge von etwa 25 mm, auf 
dem Brocken fallen 17 mm und im leeseitigen Harzvorland nul' noch etwa 4 mm. Wenn man aus den nassen 
Perioden del' ersten Gruppe noch den Tag del' groBten Niederschlagshohe (den "Haupttag") herauszieht und 
daraus einl\fittel bildet, ergeben sich fiir Sieber rund 40 mm, fUr den Bl'ockpn 26.9 mm und fUr Aschers
leben auf del' Leeseite des Harzes 3.8 mm. AllCh an diesem Tage liegt also das Gebiet groBten Nieder
schlagsreichtums in del' Niihe des siidwestlichen Harzrandes. 

Dagegen verschiebt sich zum Endtng das Niederschlagsmaximum zum Brocken (Abbildung :10). 
Diesel' empfangt 8.0 mm, wahrend sonst auf dem Oberharz, wo das Gebiet um Sieber nicht mehr hervortritt, 
etwa 7 mm gemessen werden. 1m N ordosten sinken die Mengen unter 1 mm. 



22 W. Dam man n, Nasse und trockene Perioden im Harz in Abhangigkeit von der Wetterlage. 

Es zeigt sich also, daB nur die Niederschlags verteilung des Mittel- und Haupttages dem allge
meinen Gruppenmittel der erst en Gruppe entspricht; die des Anfangs- und Endtages iihnelt vielmehr dem 
Gruppenmittel der dritten Gruppe. Offenhar sind die allgemeinen Bedingungen der Wetterlage an diesen 
letzteren Tagen ahnliche wie bei den nassen Period en del' dritten Gruppe. Dazu ist wohl VOl' allem die 
im Gegensatz zum Mitteltag verhiiltnismiiBig schwache und teilweise nicht genau siidwestliche Luftstro
mung zu rechnen, bei der die Stauwirkung am siid westlichen Harzrand und damit die Niederschlagsbil
dung ebenso wie bei der dritten Gruppe gering bleiben muB. Die Verteilung der NiederschUige am 
Mitteltag und besonders am Haupttag vertritt demgegeniiber den Typus der ersten Gruppe in verschiirfter 
Form; denn sie ist fiir eine intensive Luftbewegung und starkste Stauwirkung im Gebiet der siiuwest
licben Tiiler charakteristisch. 

4. V erg lei c h del' N i e d e r s chI a g s v e r t e i I un g end ere r s ten un d z wei ten G r u p p e. 

Wenn man die Niederschlagsmengen der ersten und der zweiten Gruppe (Gewitter) vergleicht, so 
erkennt man, daB an den meisten Stationen die letztere die groBten Mengen lieferte; nur an wenigen iiber
wiegen die bei del' ersten Gruppe gemessenen Niederschlagshohen (Abbildung 32). 

Der Quotient: mittlere tiigliche Niederschlagshohen del' zweiten Gruppe dividiert durch die del' 
ersten Gruppe wird in einem geschlossenen Gebiet des Oberharzes kleiner als 1; in diesem sind also die 
Gewitterregen im Mittel weniger ergiebig als die starken zyklonalen Niederschliige der erstell Gruppe. 
Naeh dem leeseitigen Harzvorland nehmen die Werte des Quotienten dagegen erheblich zu. Sie erreichen 
in einem Gebiet um Quedlinburg die Werte 4 bis 5. 

Bildet man nun vergleichsweise auch die Quotienten: mittlere Niederschlagsmenge des Sommer
halbjahrs (:Mai bis Oktober) dividiert durch die des Winterhalbjahrs, so ergibt sich eine iibel'rasehende 
Ubereinstimmung in dem Verlauf del' Linien gleicher Quotienten beider Berechnungen. Insbesondere zeigt 
sich, daB die Gebiete, in denen die Werte kleiner als 1 werden, na'hezu zusammenfallen, das heiBt dem
nach, daB die Niederschlagssummen des Winters dort gegeniiber den Sommermengen iiberwiegsll, wo die 
mittleren tiiglichen Niederschlagshohen del' Gewitterperioden kleiner sind als die del' nassen Perioden del' 
ersten Gruppe. Es ist zu iiberlegen, ob zwischen beiden Quotienten auch wirklich ein kausaler Zusammenhang 
besteht, wie man nach der auffallenden Ubereinstimll1ung vermuten mochte. 

Das Uberwiegen del' mittleren tiiglichen Mengen del' ersten Gruppe gegeniiber del' zweiten fiihrt 
offenbar zu del' Annahme, daB im Oberharz die Niederschlagsbildung - bemessen nach Tagessull1men -
bei dem erzwungenen Anheben del' rasch vorwiirts strom enden, feuchtigkeitsbeladenen Meeresluft durch 
den Stau ergiebiger ist als bei dem labilen Aufsteigen del' Luftmassen in Gewittern. 'Venn abel' nasse 
Perioden del' ersten Gl'uppe im Mittel ergiebiger sind als die Gewitterperioden, so muB bei ungefiihr gleich
bleibender Niederschlagshiiufigkeit im Sommer- und Winterhalbjahr die Niederschlagsmenge des Winters 
die des Sommers iibertl'effen, da die nassen Perioden del' zweiten Gruppe ja nul' im Sommer vorkommen. 

Das Maximum del' Niederschliige im Winter im Oberharz ist danach nicht eine Folge groBerer 
Niederschlagshiiufigkeit oder besonderer Wetterlagen, sondeI'll es entsteht dadurch, daB die Ergiebigkeit del' 
Gewitterregen hier im Mittel eine obere Grenze findet, die von den starken Niederschliigen zyklonalen Ur
sprungs noeh iiberschritten wird. 

Die drei verschiedenen Arten der NiederschlagsverteiIung der ersten, zweiten und dritten Gruppe del' 
nassen Perioden sind gewissermaBen die Bausteine, a us denen sich die Niederschlagsverteilung del' ein
zeIn en Monate und des Jahres zusammensetzt. Wichtig erscheint demnach die Hiiufigkeit, mit del' die ver
schiedenen Arten im Verlaufe des Jahl'es auftreten. 

V. Haufigkeit del' Wetterlagen, die im Harz Niedel'schlage hervorrufen. 

1. Del' j ii h rl i c h eGa n go del' N i e del's chi a g s h auf i g k e i tim H a I' z. 

Die Frage nach der Haufigkeit del' drei verschiedenen Arten del' Niederschlagsverteilung im 
Harzgebiet, die ZUll1 Verstiindnis del' mittleren monatlichen und jiihrlichen VerteiIung del' Niederschliige 
von groBter Bedeutung erscheint, wurde dureh eine Ausziihlung del' Haufigkeit del' charakteristischen 
Wetterlagen, die fur die drei Gruppen del' nassen Perioden gefunden wurden, zu beantworten gesucht. 
Zuniichst sei jedoch eine Darstellung der Hiiufigkeit del' NiederschHige im Harz iiberhaupt gegeben. 
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Dazu wurde - wie es in gro13erem Umfange zuerst S c h m au 131 ) getan hat - eine Berechnung 
der tiiglicben Niederschlagshiiufigkeit durchgefiihrt. Da es hierbei nicht darauf ankommt, zuver
Hissige, langjiihrige Mittelwerte del' taglichen Hiiufigkeit del' Niederschliige zu bekommen, sondern vielmehr 
die im Jahresverlauf vorhandenen Tendenzen zu gro13erer odeI' geringerer Hiiufigkeit nachzuweisen, ge
niigt fUr die Rechnung nach S c h m a u 13 bereits ein Zeitraum von 20 J ahren. Hier wurde del' 25-jiihrige 
Zeitraum von 1901- 1925 benutzt. 

Es wurden also 'Werte del' tiiglichen Niederschlagshaufigkeit fiir die Stationen Brocken, Klausthal, 
Walkenried und vVegeleben ausgerechnet. Um Zufiilligkeiten nach Moglichkeit auszugleichen, wurdfl nach 
dem Vorgang von S c h m a u D zu del' Niederschlagshilufigkeit jedes Tages auch die des vorhergehenden und 
die des folgenden hinzugefiigt. Die Werte wurden danach in vier Kurven graphisch dargestellt. Diese 
stimmen mit den von Schmau13 und anderen veroffentlichten in den wesentlichsten Erscheinungen iiber
ein, soda13 sie im einzelnen hier nicht naher beschrieben zu werden brauchen (Abbildung 6). 

I S IS 25 ~ 15 25 S IS 2~ S 15 25 5 15 25 5 15 25 5 15 25 5 15 25 S 15 25 I 5 15 25 S 15 25 5 15 25 
Januar Februor Marz April Mai JUn! Juli Au ust Se tember Oktober November Dezember 

Abb. 6. Jahrlicher Gang der tiiglichen Hiiufigkeit der Tage mit Kiederschlag 1901-1925. 
Die Werte sind ansgeglichen nach n' = (n-l) + n + (n + 1). 

Man erkennt in den vier Kurven ein sehr starkes Schwanken del' tiiglichen Niederschlagshiiufig
keit in kurzen Zeitabschnitten. Daneben fallt ein allgemeines, sanftes Absinken del' Werte nach zwei 
Zeitpunkten im J ahresverlauf auf, die etwa auf den 31. Mai und den 23. und 24. Oktober fallen. Die 
Daten stirn men bei allen vier Kurven iiberein. 

In Tabelle 2 seien 1. die Zeitabschnitte mit gro13er Niederschlagshiiufigkeit, 2. die mit geringer 
N iederschlagshiiufigkeit, ferne I' solche mit weniger a usgepragtem Kurvenverlauf (in del' Tabelle einge
klammert) einander gegeniibergestellt. 

r. 

24. Dez. 18. Jan. 
27. I. - I. II. 
II. IlL - 17. III. 
6. Y. - 13. V. 

18. V. - 20. V. 
26. V. - 29. V. 
3. VI. - 6. VI. 

II. VI. - IS. VI. 
21. VI. - 28. VI. 

4. VlI. - 8. VII. 
18. VII. - 20. VII. 
25. VII. - 30. VII. 

Tabelle 2. 

4. VIII. - 8. VIII. 
14. VIII. - 23. VIII. 
27. VIII. - 3. IX. 
12. IX - 18. IX. 

2. X. - 10. X. 
17. XI. - 21. XI. 
2I. XII. - 23. XU. 

2. 

19 Jan. - 26. Jan. 
(2. II. - ro. III) 

(18. III. - 3. Y.) 
4 · V. - 5. Y. 

14. V. - 17. V. 
21. Y. - 25. V. 
30. V. - 2. VI. 
7. VI. - 10. VI. 

16. VI. - 20. VI. 
29. VI. - 3. VII. 
9. VII. - 17. VII. 

21. VII. - 24. VII. 
31. VII. - 3. VIII. 
9· VIII. - 13. VIII. 

24. VIII. - 26. VIII. 
4. IX. - II. IX. 

19 IX. - 1. X. 
II. X. - 25. X. 
(26. X. - 16. XL) 
(22 . XI. -- 20. XII.) 

1) A. S c h m au n, Singularitltten der jiihrlichen Witterungsverlaufe in Mlinchen. D. Met. Jb. f. 1928, Bayern. Vero£!. 
d. Bayer. Landeswetterwarte, Jahrg. L., Mlinchen 1929. 
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Die Tabelle 2 ergibt eine weitgehende Unterteilung del' einzelnen Monate in Abschnitte groDerer 
odeI' geringerer Niedersehlagshaufigkeit, wobei sich zeigt, daD die Monatsgrenzen nur recht willkiirlieh in 
den ganzen Kurvenzug eingreifen. 

Del' J anuar etwa, del' seinem Monatsmittel nach als Monat mit groDer Niederschlagshaufigkeit gilt, 
enthaJt vom 19.- 2G. auch einen Zeitabschnitt, in dem NiederschHtge relativ selten sind. Andererseits kommt 
im verhaJtnislllaDig niedersehlagsarmen September vom 12. - 18. ein Absehnitt mit groDer Niederschlags
haufigkeit VOl'. Tl'otzdem ware es wohl nicht vorteilhafter, wonte man an die Stelle del' Zwolfteilung dureh 
die Monate eine Einteilung des .Tahres nach den in del' Tabelle genannten 39 Zeitabsehnitten groDerer 
odeI' geringerer Niedersehlagsh~lufigkeit setzen. 

Jedoeh ergeben sieh naeh dem Verlauf del' Kurven Gesiehtspunkte, naeh denen sieh offenbar eine 
natiirliehe Gliederung des Kurvenzuges vornehmen lieDe. Am deutliehsten treten zwei groDere Absehnitte 
heraus, die sieh durch stark ansgepragte Sehwankungen del' vier Kurven auszeiclmen und die etwa von 
Anfang Mai his Ende Juni einerseits, von Anfang August bis Ende Oktoher andererseits dauern. 

Im Gegensatz dazu lassen sieh zwei ,veitere Absehnitte abgrenzen, die gerade dureh ihren wenig 
ausgepragten, unregelmaDigen Kurvenverlauf auffallen. Del' eine umfal3t die Zeit von Ende Oktober bis 
etwa zum 20. Dezember, del' andere dauert von Anfang Februar bis Anfang Mai. 

Danaeh hleihen nur noeh zwei verhaltnismaDig kurze Kurvenstiieke im Sommer und -Winter iibrig, 
die beide sowohl einen Teilabsehnitt sehr geringer als auch einen mit sehr groDer Niedersehlagshaufigkeit 
enthalten. Von ihnen umfaDt del' eine im wesentliehen den Juli, wahrend del' andere etwa zwischen 
dem 20. Dezember und Anfang Februar liegt. 

Diese Gliederung, die lediglich auf Grund des eigenartigen Kurvenverlaufs getroffen wurde, laSt 
einen Zusammenhang mit allgemeinen jahreszeitlichen Veranderungen in del' Atmosphiire vermuten. Doell 
sei auf diese Fragen hier nicht weiter eingegangen. 

Bei dem Vergleieh del' vier Kurven untel'einander zeigt sieh naturgemaD, daD durchweg del' 
Brocken die groDte, vVegelehen die geringste Niederschlagshaufigkeit aufweist. Die Kurven diesel' beiden 
extremen Stationen begrenzen ein mehr odeI' weniger hreites Band, in das sieh offenbar auch alJe iibrigen 
Harzstationen einfUgen lieDen. Die Unterschiede del' Niederschlagshaufigkeit zwischen dem Broeken und 
Wegelehen sind im Sommer im allgemeinen am gerings1en. Als eigenartig erseheint es, daD im September und 
Oktober die Kurven Klausthals und vValkenrieds mehr mit del' \V egeleben-Kurve zusammenfallen, wah
rend sie sieh im vVinter und Frllhling deutlich von diesel' ablosen und sich mehr del' Kurve des Broekens 
nahern. 

Es lag nun nahe zu untersuchen, wieweit sieh die Sehwankungen del' Niedersehlagshaufigkeit aueh 
in del' Men g e del' Niedersehlage ausdriicken. Da her wurden flir den Zeitraum 1901- 1925 taglicho 
Niedersehlassummen fUr die Stationen Brocken und Sieber gehildet. Um Zufiilligkeiten naeh Moglichkeit 
auszusehalten, wurden auch bei diesel' Darstellung die \Verte ausgegliehen (Abbildung 7). 

Die Kurven del' Higliehen Niedersehlagsmengen passen sieh den Haufigkeitskurven reeht gut an. 
Einem Maximum odeI' Minimum del' Niedersehlagshiiufigkeit entspricht jeweils aueh ein Maximum od{~r 

Minimum del' Niederschlagsmenge. Es zeigt sich, daD in einer Periode von 25 J ahren und nach Anwen
dung des Ausgleichsverfahrens Zufallswerte del' Niederschlagsmengen kaum in Erseheinung treten. Nul' 
an wenigen Stell en ist das Bild des Kurvenverlauis dureh einzelne starke NiederschHige gestort. Die ge
ringste tiigliche Niederschlagsmenge findet man - ebenso wie die geringste tiigliche Niederschlagshaufig
keit - am 1. Juni, die groDte Menge dagegen am 30. Dezember - ebenfalls in guter Ubereinstimmung 
mit den Werten del' Haufigkeit. 

Abb.7. Jiihl'lichel' Gang del' Niedel'sehlagsmengen (1901-1925) nach tiiglichen Beobachtungen. 
Die Wel'te sind ausgeglichen nach n' = (n -1) + n + (n + 1). 

mm 
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Januor Februor Mdrz . April Mai Juni juli August Septemb.r Oktobor November" Dezember 

Abb. 8. Tagliche Haufigkeit der Wetterlagen, die dem Harz Niederschlage bringen. 1901-1925. 
Die Werte sind ausgeglichen nach n' = (n -1) + n + (n + 1). 

Der jahrliche Gang del' Niederschliige, den man nach Monatsmitteln darzustellen gewohnt ist, er
scheint hier also in komplizierten Kurven, die zeigen, daD in den einzelnen Monaten starke Abweichungen 
von den bekannten Mittelwerten vorhanden sind. 

Die Bedeutung diesel' Tatsache Hint sich etwa bei einer Gegenuberstellung del' Monate Januar und 
Oktober ermessen, von denen der erste auf dem Brocken del' niederschlagsreichste, del' zweite abel' einer 
del' niederschlagsarmsten Monate ist; die Oktobermenge betragt nur 67% der Januarmenge. Verg1eicht man 
jedoch die zweite HaUte des Januar mit del' ersten HiiWe des Oktoher, so zeigt sieh, daD in beiden die 
gleiche Menge gefallen ist (1779 mm). Del' erhehliche Unterschied zwischen den beiden Monaten kommt erst 
durch den groBen Gegensatz zwischen der e1'sten Halfte des J anuar und del' zweiten Halfte des Oktober 
zustande, denn in del' Zeit yom 1. bis 15. Jannar ist weit meh1' a1s das Doppelteder Menge yom 16. bis 
31. Oktober zum Niederschlag gekommen (2465 mm gegen 1083 mm). In der zweiten Oktoberhalfte fielen 
nUl' 38% der Gesamtmenge dieses Monats. 

Das Beispiel mahnt bei dem Vergleich der N iederschiagsmengen nach Monatssummen zul' Vor
sicht; denn del' Charakter del' einzelnen Monate, ob niederschlagsreich odeI' -arm, weist innerhalb ihres 
Verlaufes vielfach starke l'nterschiede auf. 

2. Del' j a h I' 1 i c h eGa n g del' H auf i g k e i t del' Wet tel' 1 age n, die im H a I' z N i e d e r
s chi age her v 0 I' I' U fen. 

In del' gleichen Weise, wie im vorhergehenden die Niederschlagshaufigkeit zur Darstellung gekom
men ist, wurde auch die Haufigkeit der die Niederschlage hervorrufenden Wet tel' I age n nach tag
lichen Werten ausgezahlt und gezeichnet (Abbildung 8). 

Fiir die Auszahlung wurden die fruher fiir die drei Gruppen del' nassen Perioden gewonnenen 
Verbreitungsgebiete del' Luftdruckminima zu Grunde gelegt. Geziihlt wurde somit die tiigliche I-Hiufigkeit 
del' Tiefdruckkerne innerhalb del' drei Verbreitungsgebiete, und zwar im Zeitraum 1901-1925. 1m ein
zelnen wurde dabei wie folgt verfahren. 

1m Verbreitungsgebiet del' ersten Gruppe del' nassen Perioden - also solcher, die im Harz sehr 
starke Niederschlage verursachen - sollten nur die Tiefdruckgebiete beriicksichtigt werden, deren Kern 
einen Barometerstand von hochstens 755 aufwies. In dem Gebiet del' zweiten Gruppe - del' Gewitter
perioden - wurden dagegen nul' die Tiefdruckgebilde gezahlt, deren Isobarenformen schon auf die Ent
stehung von Gewittern hinzudeuten schienen und bei denen nach den "Taglichen 'Wetterberichten del' 
Deutschen Seewarte" an Stationen Mittel~ und Nordwestdeutschlands Gewitter aufgetreten waren; ihr Ba
rometerstand soUte im Minimum mehr als 755 mm betragen. SchlieDlich kamen im Verbreitungsgebiet 
del' dritten Gruppe - jed 0 c h au 13 e I' hal b des G e b i e t e s del' e I' s ten - nul' solche Luft
druckminima fiir die Auszahlung in Betracht, die einen Barometerstand von hochstens 745 mm hatten. 
Die Wetterlagen del' dritten Gruppe waren typisch fiir schwache Niedersch1age und groDe Unterschiede 
in del' Zahl del' Tage mit Niederschlag zwischen den einzelnen Station en des Harzgebietes. 

Die somit nach drei Gesichtspunkten gewonnenen Haufigkeitswerte wurden addiert zur Darstellung 
gebracht, jedoch unter besonderer Kennzeichnung del' drei Anteile. Die Summenkurve ste11t also die Hiiufig
keit a II e I' Wetteriagen dar, die im Harz Niederschlage hervorrufen. 1hre 'Verte wurden ebenso wie 
bei den friiheren Haufigkeitskurven ausgeglichen. 

Es zeigt sich nun, daD das Kurvenbild mit dem der Niederschlagshaufigkeit im groBen und ganzen 
iibereinstimmt. Nahezu aIle Schwankungen del' 1etzten Kurven finden sich auch bei del' Haufigkcit del' 

R. f. W. Wiss. Abhalldlungen. II,8. 4 
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Wetterlagen wieder. Del' eigenartige jiihrliche Gang del' Niederschlagshiiufigkeit mit dem ausgepriigten 
Wechsel hoher und niedriger Hiiufigkeitswerte in kurzen Zeitabstiinden findet damit in dem jiihrlichen 
Ablauf del' Wetterlagen eine ErkHirung. Die gute Ubereinstimmung del' beiden Darstellungen ist gleich
zeitig ein Kriterium fiir die Richtigkeit der Abgrenzung jener Verbreitungsgebiete del' luftdruckminima, 
die als Grundlage del' Ausziihlung dienten. 

Zu Anfang J anuar ist die Hiiufigkeit del' \Vetterlagen del' erst en und dritten Gruppe sehr groB; 
\Vetterlagen del' zweiten Gruppe treten dagegen nicht auf. N ach einem starken Riickgang del' THiufigkeit 
in del' letzten Januarhiilfte wachsen ihre vVerte unter fortwiihrenden Schwankungen wieder an. Bis zum 
April treten keine besonderen .Anderungen mehr auf. In diesem Monat erfolgt jedoch ein merkliches Ab
nehmen del' vVetterlage del' dritten Gruppe. Dafiir erscheinen jetzt auch Wetterlagen del' zweiten 
Gruppe, del' Gewitter. 

1m Mai geht die lUiufigkeit del' V,' etterlagen del' erst en und insbesondere del' dritten Gruppe sehr 
stark' zuriick, dagegen wiichst die Zahl del' Gewitterlagen fast sprunghaft an. Zum Juni andert sich die 
Hiiufigkeit del' letzteren nicht, die del' dritten Gruppe nimmt nul' wenig wei tel' ab, jedoch steigt die 
Hiiufigkeit del' ersten Gruppe wieder etwas an. 1m Juli verschwinden die Wetterlagen del' dritten Gruppe 
fast ganz, wahl' end die Haufigkeit del' zweiten Gruppe hier ein Maximum erreicht und die del' ersten 
Gruppe weiter langsam wiichst. 

Sehr stark steigt die Hiiufigkeit del' ersten Gruppe im August. Auch die \VeUerlagen del' dritten 
Gruppe kommen wieder hiiufiger VOl', wahl' end die Gewitter schon bedeuiend seltener "rerden, besonders 
gegen Ende des Monats. 1m September tritt die Zahl del' Gewitter gegeniiber den Wetterlagen del' anderen 
Gruppen fast ganz zuriick. Abel' auch die Hiiufigkeit del' ersten Gruppe hat wieder abgenommen; die 
del' dritten Gruppe ist dagegen noch ein wenig gestiegen. \Viihrend im Oktober die Zahl del' Wetter
lagen del' ersten Gruppe im ganzen etwas zunimmt und aueh das Vorkommen del' dritten Gl'uppe hau
figer wird, verschwinden die Gewitterlagen aus dem Kurvenbild. 

Del' November zeichnet sich durch ein betriichtliches Wachsen der Haufigkeit bei den Wetterlagen 
del' dritten Gruppe aus. Auch die Zahl del' Wetter lagen del' erst en Gruppe steigt noch an. Bei beiden 
Gruppen findet zum Dezember eine weitere Haufigkeitszunahme statt, die zu den hohen Werten zu An
fang Januar iiberleitet. 

In dies em jiihrlichen Gang del' Haufigkeit del' \Vetterlagen liegen die .Anderungen, die im J ahres
verlauf in del' Ausbreitung del' Niederschlagsmengen auftreten, und damit del' jahrliche Gang del' Nieder
schliige im Harz begriindet. Sichel' ist die rohe Ein teilung del' Wetterlagen nach nur drei Gruppen ohne 
die vollige Beriicksichtigung del' vielfiiltigen Moglichkeiten del' Herkunft del' Luftmassen, del' Richtung, mit 
del' sie auf den Harz treffen, del' verschiedenen Moglichkeiten del' Stauwirkung und - wie sich noch 
zeigen wird - ohne ausreichende Beriicksichtigung del' Rohe des Kondensationsniveaus, noch nicht 
imstande, all e Einzelheiten des jahrlichen Ganges del' Niederschlage zu erklaren. Doch liiBt die Dar
steHnng del' Haufigkeit diesel' drei Gruppen bereits wichtige Sehliisse zu. 

3. Die Bed e u tun g des j ii h I' I i c hen G a n g e s del' H auf i g k e i t del' Wet tel' 1 age n 
f ii I' den j ii h I' I i c hen G a n g del' N i e del's chi ii g e i m H a I' z. 

Fiir die nachfolgende Untersuchung ist es zweckmiiBig, den jiihrlichen Gang del' Hiiufigkeit del' 
Wetterlagen nach monatlichen Hiiufigkeitswerten zusammenzufassen. Dann ergibt sich eine Kurve, die 
Maxima im August, Miirz und Dezember- Januar aufweist; Minima find en sich im Februar, Mai und 
September (Abbildung 9, Tabelle 3). Es fragt sich nun, wie weit aus diesel' Hiiufigkeitskurve del' jahrliche 
Gang del' Niederschliige im Harz, ausgedriickt nach Monatsmittelwerten, zu erkliiren ist. . 

Die wichtigste Erscheinung im Jahresgang del' Niederschliige ist im Hinblick auf das g a n z e 
Harzgebiet del' jahreszeitliche Wechsel in del' Ausbreitung del' Monatssummen. Er auBert sich, wie schon 
im einleitenden Kapitel behandelt wurde, 5n del' Weise, daB die Unterschiede in den Niederschlagsmengen 
zwischen Gebirge und Vorland in den Wintermonaten am groBten, im Sommer abel' am kleinsten sind. 
Zwar erhiilt das Gebirge im Winter wie im Sommer gegeniiber dem Vorl and die groBten Mengen, doch 
resultiert aus den jahreszeitlichen .Anderungen del' Verhaltniszahlen ein ausgepragtes Sommermaximum 
del' monatlichen Niederschlagssummen im Harzvorland, wahl' end im Gebirge selbeI' mit zunehmender 
Hohenlage an die Seite des Sommermaximums ein vVintermaximum tritt, das in einem groBeren Ge
biet, wie wir sahen, sogar das Hauptmaximum wird. 
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Abb. 9. Monatliche Haufigkeit der Wetterlagen, die dem Harz Niederschlage bringen. 1901-1925. 

Haufigkeit d er Wetterlagen, die dem Harz Niederschlage 
1901-1925. 

1. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 

I. Gruppe 237 192 229 243 150 173 198 250 165 180 200 
2. 

" 
I 16 94 96 126 89 26 2 

3· " 209 192 209 145 70 64 58 98 Il4 153 206 
Summe 446 384 439 404 314 333 382 437 305 335 406 

27 

bringe n. 

XII. 

260 

207 

467 

Ais Drsache dieses jahreszeitlichen Wechsels in der Ausbreitung der Monatssummen lii13t die Kurve 
der Hiiufigkeit der vVetterlagen das Auftreten der Gewitter in den Sommermonaten erkennen; denn die 
Dntersuchung der Niederschlagsverteilung bei den Wetterlagen der zweiten Gruppe, der Gewitter, hattt' 
eine au13erordentlich gleichmii13ige Ausbreitung der Niederschlagsmengen liber Gebirge und Vorland er
geben: die gro13te im Harzgebiet vorkommende Menge iVar nur doppelt so gro13 wie die kleinste. (Bei der 
ersten Gruppe verhieIten sich diese dagegen wie 8 : 1.) 

Je starker daher der Anteil der zweiten Gruppe an der Hiiufigkeit der ';Vetterlagen, di(! fUr den 
Harz Niederschlage bedingen, wachst, desto gleichmii13iger verteilen sich die Monatssummen liber Gebirgo 
und Vorland. Da ferner auch die Ergiebigkeit der Gewitter (au13erhalb des Oberharzes) sehr viel gro13er 
ist als die der anderen vVetterlagen, mu13 die zunehmende Haufigkeit der ersteren auch ein starkes An
wilchsen del' monatlichen Niederschlagsmengen in den Sommermonaten in einem gro13en Teil des Har7.
gebietes zur Folge haben. 

In den Wintermonaten dagegen, in denen nul' Wetterlagen del' ersten und dritten Gruppe vorkom
men, mlissen die Dnterschiede in den Niederschlagsmengen zwischen Gebirge und Vorland betrachtlich 
werden, da die Untersuchung diesel' Gruppen gezeigt hat, da13 bei ihnen das Gebirge sehr viel gro13ere 
Mengen erhalt als das Vorl and, insbesondere die Leeseite. Die Wintermonate sind daher in den letzteren 
Gebieten verhaItnisma13ig niederschlagsarm, wahrend sie im Gebirge zu den niederschlagsreichsten des 
Jahres gehoren. Dort, wo die bei Gewittern niedergegangenen Mengen kleiner sind als die bei der ersten 
Gruppe der nassen Perioden gernessenen, findet sich im Winter sogar das Hauptmaximum der Nieder
schH.ige. 

4* 
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Es zeigt sich also, daD die Kurve der Haufigkeiten der Wetterlagen der ersten, zweiten und dritteu 
Gruppe unserer Untersuchung sehr wohl geeignet ist, die grundsatzlichen Erscheinungen des Jahresganges 
der Niederschliige im Harz zu erklaren; doch st05t man bei seinen Einzelheiten sofort auf Schwierig
keitf'n. 

Zwar ergibt sich noeh eindeutig, daD das Sommel'maximum der Niederschlage auDerhalb des Gc
birges auf den Juli fallen muD, da dieser Monat die gl'oDte Hiiufigkeit der Wetterlagen der zweiten 
Gruppe, del' Gewittel', aufweist. Aber schon die Erklarung des Maximums i~n Dezember oder Januar 
"ird schwierig, und vollends scheint die Kurve bei den verschiedenen Minima im Jahresgang der Nie
derschliige im Harz zu versagen. 

Das Minimum im Februar etwa, das vor aHem auf del' Leeseite des Harzes sehr vel'breitet ist, lieDe 
sieh zwar mit dem Ruckgang der Hiiufigkeit der Wetterlagen der ersten und dritten Gruppe in diesem 
Monat in Zusammenhang bringen; aber der Oktober weist eine noch geringel'e Hiiufigkeit del' genannten 
Gl'uppen auf, wahrend die Monate Mai, Juni und September wegen des Vorkommens der Gewitter immerhin 
ausseheiden wurden. Oder das Minimum im Mai, das hei den Stationen in den hoehsten Lagen des Harzes 
vorkommt, konnte man wohl mit dem entsprechenden Minimum in del' Haufigkeit der Wetterlagen zu 
erklaren versuehen, aber im September ist die Haufigkeit der ersten Gruppe nur sehr wenig groDer, sodaD 
auch dieser SehluD gewagt erseheint. Insbesondere abel' seheint keine "Moglichkeit zu bestehen, die im 
Harzgebiet noeh auftretenden Minima im Miirz und April oder November eindeutig aus del' Haufigkeit 
del' vYetterlagen abzuleiten. 

Den Ausweg aus dieser Sehwierigkeit bietet zuniichst nur eine Vermutung, die hier angedeutet sei: 
del' EinfluD del' Hohe des Kondensationsniveaus, die sich jahreszeitlich mit del' Temperatur und dem 
Feuchtigkeitsgehalt del' Luft iindert. 1m Winter wird 11ur ein verhiiltnismiiDig geringes Anheben del' 
feuchtigkeitsbeladenen vVarmluftmassen genugen, um diese zur Kondensation zu bringen. In den Monaten 
mit allgemein hoheren Temperaturen miissen die Lllftmassen zur Erzielung der Kondensation dagegen 
um einen groDeren Betrag gehoben ,,'erden. Es sehei11t daher, daD die Stauwirkung des Harzes bei an 
sich gleieher vVetterlage im allgemeinen eine gro13ere Niederschlagsergiebigkeit bei niedrigen Temperaturen 
und eine geringere bei hoheren Temperaturen zur Folge hat. 

Unter del' Voraussetzung der Richtigkeit diesel' Vermutung ware etwa die Entstehung des Februar
minimums kiaI'. denn wegen del' niedrigen Temperaturen miiDte im Februar die Stauwirkung und damit 
auch die Leewirkung des Gebirges bedeutend starker sein als im Oktober, woraus sieh fiir die Station en 
im Regensehatten des Harzes die geringeren Niederschlagsmengen im Februar erg eben wurden. Auch 
fur die iibrigen Minima gelingt es, mit Hilfe der obigen Annahme Erklarungen zu finden, wobei man etwa 
bei dem Vergleich von Mai und September auch den vel'hiiltnismiiDig geringen Dampfdruek im ersteren 
del' heiden Monate mit in Reehnung zu setzen hat. 

Es kann nicht Aufgabe diesel' Arbeit sein, den Einflu13 del' jahreszeitlieh schwankenden Hohe des 
Kondensationsniveaus auf den jahrlichen Gang der Niederschlage im Hal'zg0biet niiher mitzubehandeln. 
lEer moge eine spezielle Untersuchung Platz greifen. 

Aus aHem ergibt sieh aber, daD der verschiedenartige Jahresgang der Niederschliige im Harzgebiet 
vornehmlich aus dem Zusammemvirke11 von drei Faktol'en resultiert: 1. dem jiihrliehen Gang der \Vetter
lagen, 2. dem EinfluD del' Erdoberfliiehenformen, 3. dem jahreszeitliehen Weehsel del' Hohe des Konden·, 
sa tionsni yea us. 

D e r j ii h l' I i c h eGa n g d e r Wet tel' 1 age n ii u 13 e r t s i e h erstens in einer sich von 
Monat zu Monat iindernden Haufigkeit solcher Wetterlagen, die fiir das Harzgebiet Niederschliige be
dingen, zweitens in dem Auftreten verschiedener Ty pen von Wetterlagen, als deren wichtigste im vor
stehenden die der el'sten und zweiten Gruppe (Gewitter) hervorgehoben wurden. Diesel' jiihrliche Gang 
der \Vetterlagen ist infolge der geringen GroDe des U ntersuehungsgebietes fiir aUe Station en des Harz
gebietes gleich. 

Del' E i n flu D del' E l' d 0 b e r fl ii c hen for men schafft aus dem jiihrlichen Gang del' 
\Vetterlagen infolge seiner Wirkung auf die Verteilung del' Niederschlagsmengen bei Stationen mit ver
sehiedener geographiseher Lage einen versehiedenen jiihrlichen Gang der Niedersehliige, der sieh bei dem 
Ubergang yom Vorland zum Gebirge durch das Hervortreten des vVintermaximums und durch die Ver
schiebung des Minimums von Februar iiber Marz und April zum Mai andert. 

Del' j a h res z e it 1 i c heW e c h s e 1 d e l' H 0 h e des K 0 n den sat ion s n i v e a u s ent
seheidet dabei offenbal' iiber die Starke des Einflusses del' Erdobel'fliiche in del' Weise, daD bei niedriger 
Lage des Kondensationsniveaus die Stauwirkung und Leewirkung des Gebirges auf die Niedersehlagsver-
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teilung am scharfsten zum Ausdruck kommen, bei hoher Lage dagegen am wenigsten. In dem ersten 
FaIle wiiren also die Unterschiede del' Niederschlagsmengen zwischen Gebirge und Harzvorland sehr groil, 
im zweiten FaIle wlirden sie sich mehr abschwiichen. Die Untersuchung machte es wahrscheinlich, daB 
diesel' Einflu.f3 del' wechselnden Hohe des Kondensationsniveaus an del' Entstehung des verschiedenartigen 
jahrlichen Ganges del' Niederschliige im Harz wesentlichen Anteil gewinnt. 

c. Zusammenfassung. 

Die Aufgabe del' vorliegenden Arbeit war die Untersuchung del' nassen und trockenen Perioden im 
Harz in ihrer Abhangigkeit von del' "Vetterlage sowie in ihrer Beziehung zu den allgemeinen Niederschlags
verhiiltnissen des Harzgebietes. Sie wurde eingeleitet durch einen kurzen Uberblick liber die allgemeinen 
Niederschlagsverhiiltnisse nach langjiihrigen Monats- und Jahresmitteln, wobei insbesondere auch der jiihr
liche Gang der Niederschliige Beachtung fand. 

Die Untersuchung der Abhangigkeit der nassen und trockenen Perioden im Harz von der Wetter
lage ging von den Niederschlags- und Trockenverioden an einzelnen ausgewiihlten Station en aus. Zuvor 
aber wurden allgemein die Niederschlags- und Trockenperioden selbeI' niiher untersucht; durch einen 
Vergleich ihrer Haufigkeit an 12 gut verteilten Harzstationen lie.f3en sich wichtige Einblicke in die Art 
ihrer Entstehung und Verbreitung gewinnen. 

Es zeigte sich, da.f3 die Zahl del' kurzen Niederschlagsperioden an den niederschlagsiirmeren Sta
tionen gra.f3er ist als an den niederschlagsreicheren, wiihrend umgekehrt an den letzteren die Zahl der 
Iangen Niederschlagsperioden gegenliber den ersteren Stationen libenviegt. Es ergibt sich ein Umkehrungs
punkt bei der 5- 6-tiigigen Niederschlagsperiode, die an allen Harzstationen ungefiihr gleich hiiufig vor
kommt. Die Zahl del' Trockenperioden nimmt dagegen gleichmii.f3ig fUr aIle Perioden von den nieder
schlagsiirmeren zu den niederschlagsreicheren Stationen abo Die mittlere Dauer del'- Niederschlags- und 
Trockenperioden, die fUr die 12 Harzstationen berechnet wurde, betragt auf dem Brocken 4.7 bzw. 2.6 Tage, 
in vVegeleben im leeseitigen Harzvorland dagegen 2.5 bezw. 3.2 Tage. 

Es wurden dann einzelne nasse und trockene Perioden ausgewahlt, deren Abhiingigkeit von del' 
\Yetterlage auf zweierlei Art untersucht wurde. Zum ersten wurde die Verbreitung del' Tiefdruckgebiefe 
durch Punkte dargstellt, zum anderen wurden fUr bestimmte Tage der Perioden, namlich Anfangs-, 
Mittel- und Endtag, mittlere Luftdruckwerte berechnet. Das eine fUhrte zur Abgrenzung von Verbreitungs
gebieten der Minima bei nassen und trockenen Perioden im Harz, das andere zur Darstellung mittlerer 
Isobaren. 

Bei den n ass e n Perioden erwies sich die Unterscheidung von drei Gruppen als zweckmii.f3ig: eine 
erste Gruppe mit gro.f3en tiiglichen Niederschlagsmengen, zyklonalen Ursprungs (19 Perioden mit insge
samt 116 Niederschlagstagen); eine zweite mit eben falls gro.f3en tiiglichen Mengen, jedoch zurlickzufiihren 
auf Gewitter (14 Perioden mit insgesamt 34 Niederl:lchlagstagen); eine dritte Gruppe mit gering'en tiig
lichen Niederschlagsmengen und gro.f3en Unterschieden in del' Zahl der Tage mit Niederschlag zwischen 
den einzelnen Stationen des Harzgebietes (22 Perioden mit insgesamt 259 Niederschlagstagen auf dem 
Brocken). Die Auswahl del' trockonen Perioden botl'af demgegenliber 22 Perioden mit insgesamt 187 
Trockentagen. 

Das Verbreitungsgebiet del' Minima bei nassen Pel'ioden del' ersten Gruppe erstreekt sich von der 
Ostkiiste Englands und Schottlands libel' Nord- und Ostsee zum Finnischen Meerbusen; es umschlie.f3t die 
Zugstra.f3en III und IV, sowie Teile der Zugstra.f3en II und Vb (nach van Be b be r). Demgegenliber ve1'
toilen sich die Minima bei nassen Perioden del' zweiten Gruppe (Gewitter) liher ein wesentlich kleineres 
Gebiet, das etwa das nordostliche Frankreich, West- und N orddeutschland sowie das westliche Polen um
fa.f3t und das somit gro.f3tenteils z w i s c hen den Zugl:ltra.f3en III, IV und V liegt. Bei nassen Perioden 
del' dritten Gruppe schlie.f3t das Verb1'eitungsgebiet del' Minima dagegen ganz Mittel- und ,Yesteuropa mit 
ang1'enzenden Teilen des Atlantik, ferner ganz Skandinavien, Finnland und den nordwestlichen Teil Ru.f3-
lands ein. Es erstreckt sich also nahezu iiber aIle Zugstra.f3en. 

Die Isobarenkarten ergeben fUr die nassen Perioden del' ersten Gruppe den typischen Voriiberzug 
einer Depression, die im Harz starke Niederschliige hervorruft. Sie liegt mit ihrem Kern am Anfangstag 
yor dem nordlichen Eingang del' N ordsee, am Mitteltag libel' der N ordsee und am Endtag libel' del' mittleren 
Ostsee. Nur wenig unterscheiden sich davon die entsprechenden Isobarenkarten der dritten Gruppe, doch sind 
l,ei diesel' die Druckgradienten im allgemeinen viel geringer. Ein grundsatzlicher Unterschied besteht dagegen 



30 w. Dam man n, Nasse und trockene Perioden im Harz in Abhangigkeit yon der Wetterlage. 

zur zweiten Gruppe der nassen Perioden (Gewitter), bei denen sich liber Westdeutschland am Morgen des Ge
wittertages ein sackfOrmiger flacher AusHiufer einer nardlichen Depression befindet, der sich an den "N ach
tagen" unter Verschiirfung der Druckgegensiitze nach Polen verlagert, wobei der Isobarenverlauf liber 
Deutschland und Skandinavien eine ungefiihr nordsiidliehe Richtung einnimmt. 

Bei t roc ken en Perioden im Harz befindet sieh libel' Mitteleuropa, dem slidlichen Skandinavien 
sowie liber N ord- und Ostsee und ihren Klistenliindern ein Gebiet, das von Tiefdruckzentren freibleibt. 

Die Luftdruckverteilung bei den trockenen Perioden ist durch das Vorhandensein einer kriiftigen 
Antizyklone liber Mitteleuropa charakterisiert. 

Flir die drei Gruppen der nassen Perioden wurde sodann die Verteilung der Niederschliige im 
Harzgebiet noch besonders untersucht. Dabei ergaben sich wieder urn wichtige Unterschiede. Bei der 
ersten Gruppe liegt das Maximum der Niederschlagsmengen im Iuvseitigen, slidwestlichen Teil des Ober
harzes, wiihrend der Brocken etwas weniger erhiilt; die geringsten Mengen finden sich im Lee auf der 
Nordseite des Harzgebietes. Dagegen ist bei der zweiten Gruppe der graBte Teil der Niederschliige in 
einem langgestreckten Gebiet am nordlichen Gebirgsl'and gefallen. Das Verhiiltnis zwischen del' nieder
schlagsiirmsten und niederschlagsreichsten Station betriigt bei der ersten Gruppe 1 : 8, bei del' zweiten 
Gruppe jedoeh 1 : 2. Die Niedersehlagsverteilung pai3t sieh bei der dritten Gruppe im Vergleich zu den 
vorigen den Hohenstufen am best en an; das Maximum del' Niederschliige liegt auf dem Brocken. Es 
stellte sich noeh heraus, daB in einem Gebiet, das mit dem des Uberwiegens del' Niedersehlagssumme im Win
terhalbjahr gegenliber dem Sommerhalbjahr libereinstimmt, die Ergiebigkeit del' ersten Gruppe groBer ist als 
die del' zweiten Gruppe (Gewitter). Anseheinend vermag in diesem Gebiet die Stauwirkung des Gebirges bei 
starker slidwestlicher Luftstromung ergiebigere Niedersehliige (bemessen nach Tagessummen) hervorzu
rufen als der Vorgang der Labilitiit bei Gewittern. 

Zum SehluB wurde der Versuch gemaeht, den jiihrlichen Gang del' Wetterlagen, die im Harz Nie
derschliige verursachen, nach taglichen Hiiufigkeits\verten fUr die Periode 1901- 1925 zur Darstellung zu 
hringen. Flir die Ausziihlung der Hiiufigkeitswerte wurden die frliher abgegrenzten Verbreitungsgebiete 
der :Minima zugrundegelegt. Es zeigte sich, daB der jiihrliche Gang del' Niederschlagshiiufigkeit und del' 
Niederschlagsmenge, der ebenfalls nach tiigIiehen vVerten dargestellt wurde, im groBen und ganzen gleich
laufende Kurven ergibt. Die Berechnung del' monatlichen Hiiufigkeit del' \\T etterlagen lieferte zusammen 
mit del' in den vorigen Kapiteln gewonnenen Kenntnis del' verschiedenartigen Verteilung del' Nieder
schliige einen Anhaltspunkt zur Erkliirung del' allgemeinen Niederschlagsverhiiltnisse des Harzgebietes. 
Die Hiiufigkeit del' Niederschlagswetterlagen ist allgemein in den Monaten Dezember- Januar, Miirz und 
August am groi3ten, Minima ergeben sich im Februar und besonders im Mai und September. Hierbei ist 
die zweite Gruppe del' vVetterlagen (Gewitter) nur in den Sommermonaten vertreten; ihr Maximum £alIt 
auf den J uli. Demgegeniiber nimmt die Hiiufigkeit del' Wetterlagen del' dritten Gruppe zum Sommer ge
rade stark ab; diese erreicht im Juli ihr Minimum. Die Hiiufigkeitswerte der ersten Gruppe entsprechen 
ungefiihr dem Gesamtverlauf del' Kune. 

Zur vollstiindigen Erkliirung des verwickelten jiihrlichen Ganges del' Niederschliige im Harz reichte 
die Kurve del' monatlichen Hiiufigkeit del' Niederschlagswetterlagen allerdings nJicht ohne wieiteres aus. 
Hierzu mlil3te noch eine Untersuchung del' jahreszeitliehen Anderungen del' Hohe des Kondensations
niveaus treten. Die Ursache fUr den verschiedenartigen Jahresgang del' Niederschliige im Harz kann man 
sonach in den Zusammenwirkungen dreier Faktoren erblicken: 1. des jiihrlichen Ganges del' Wetterlagen, 
die im Harz Niedersehliige hervorrufen, 2. des Einfiusses del' ErdoberfliicheIiformen, 3. del' jahreszeit
lichen Anderungen der Hohe des Kondensationsniveaus. 
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32 W. D a ill ill ann, Nasse und trockene Perioden iill Harz in Abhangigkeit von der W ctterlage. 

Tabelle 5. Haufigkeit der Niederschlags- und Trockenperioden 1903-1912. 

Zusammenfassung Anzahl der Perioden in Prozenten Mittlere Dauer 
deR Mittpls der 12 Station en der Perioden 

Stationen 
1-2 tagig'13-5 tiigig'16-9 tagig'l > 9ta2ig. 1-2tagig 13-5ta)(ig.!,-9tadg'l >9tagig im Verhiiltnis 
Perinden Perioden PfHioden Period en Period· n Periodpn Perioden Pprioden zum Brocken 

perlO en 418 I 1 I 49 9 124 99 74 31 53 ° I 
Wegeleben 

I I I 

I 

I 

I 
Tro~ken- I I I 

I 
perioden 875 168 66 34 102 110 120 I 148 1280 / 0 

6 

I N I 
I 

166 I 66 I 98 I I I 68% 332 30 102 100 103 
Braunlage 

I I 
I 

I I I I T 866 149 I 58 26 99 101 Y6 118 112"/0 

I I 
I 

I I I 
I N 326 

I 
158 69 96 70% i 

I 
33 97 104 II4 

Walkenried 

I I I 

I 

T 856 1.52 I 58 I 19 96 103 I 105 I 83 112% 

N I 401 
I 

158 I 64 
I 

13 II9 
I 

97 I 97 I 45 I 57% 
Nordhausen 

I I I I I 
I 

I I 1 381 I 161 69 25 103 109 125 109 115% I 

N I 388 I 187 I 
48 

I 
9 IIS I lIS I 73 I 31 I 55% 

Sangerhausen 

I I I I 

I 

I I I I T 871 I 166 63 32 101 112 115 189 12.'3% 

I 
I 

I 

I I I I I N 381 160 I 68 12 II3 98 103 41 60% 
Blankenburg 

I I I I I I I I T 368 164 57 32 100 111 104 139 119% 

N 377 
I 

171 
I 

67 I 17 1I2 I 105 
I 

102 I 59 I 62% 
Hal'zgerode 

I I I I I I I T 392 159 60 20 106 107 109 87 112"10 

I I 
I 

I 

I I 
I 

I N 369 181 I 60 17 109 III 91 59 62% 
Harzburg 

I I I I I I I I T 375 16/; 60 26 102 111 109 113 115"/0 

N I 209 
I 

I I 64 62 I 80 I 
I I 100% 130 95 144 
I 

221 
Brocken 

I I I I I T I 840 I 97 48 12 92 66 87 I .52 1000/ 0 

I N I 299 
I 

168 I 74 I 35 88 
I 

103 I 1I2 
I 

121 77% 
Klausthal 

I I I I I 

I I I T 871 I 137 I 46 I 21 101 93 84 91 108% 

I N 248 I 135 
I 

67 I 63 73 I 83 I 102 I 217 98% 
Grund 

I I I I 

, 

I T 847 117 I 38 10 94 7g I 69 43 96% 

N 307 I 177 
I 

66 
I 

42 91 I 109 I 100 I 145 I 77% 
Lautenthal 

I I 
I 

I I I 
I I 

T 391 145 36 I 19 106 98 I 65 88 100% 

Summen N 4055 
I 

1952 793 344 

T 4488 i 1775 6.54 276 I I 

I 
I 

Mittel der N 338 

I 

163 66 29 I 
12 Station en 

I T 369 148 55 23 
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Tabelle 6. Ni e d ers chlags V erhal tnis sean de n Ha r z s ta ti 0 n en. 

Mitt!. Mitt!. Mittl. Mittl. Mitt!./ M~ttl. Mittl. Mitt!. 
tagl. tag!. tag!. .. tag!. tag!. tagl. 

Hohe Jabr!. Nieder· Nieder- Nieder- 2. Gr. Hohe J!"hr!. Nieder. Nieder- Nieder- 2. Gr. 
Stationen Nieder- 8chlg.· sCblg.- Bchlg.- Stationen ''''''-1 ''''''g-- schlg.- 8cblg.-schlg.- bahe Mhe hahe 1. Gr. Bc~lg.- hahe Mhe Mhe 1. Gr. m Mhe m bohe 1. Gr. 1. Gr. 2.Gr. 3.Gr. 2. Gr 3. Gr. 

mm mm mm mm mm mm mm mm 

I Gieboldehausen I 158 612 4.7 9.5 1.7 2.0 381 Hohegei.6 625 1055 12.0 10.5 3.7 0·9 
2 Silkerode 188 728 5.3 9.9 2.0 1.9 39 Benneckenstein 515 1002 10.5 7.9 3.2 0.8 

3 Trebra 188 659 I) 40 Griinthal 513 981 10.2 9.7 3.8 1.0 
4 Klettenberg 260 692 41 Siilzhayn 320 853 
5 Nordhausen 247 582 4.6 10.6 1.6 2·3 42 Hasselfeldc . 450 737 5.4 9.6 1.9 1.8 
6 Kelbra 155 492 43 Stiege 495 5.4 9.6 2.1 1.8 
7 Seesen .' 220 808 6.8 10.1 1.5 44 Riibeland 420 775 5.8 12.4 2.2 2.1 
8 Osterode 220 8Il 7.4 10.7 2.5 1.4 45 Todtenrode 425 675 4.2 11.7 1.8 I 2.8 

HeI'zberg 240 797 6.9 8.3 46 Alh'ode 460 668 4.3 9.4 2.0 1 
9 1.2 . 2.2 

10 Lauterberg . 300 1053 10.8 9.8 3.2 0·9 471 Giintersberge 415 734 6.0 9.9 2.5 1.7 
III Sachsa 330 905 10.2 8.9 0·9 481 Stolberg. . 300 794 7.1 11.0 3.3 1.6 
12[ Walkenried. 268 826 8.7 10.0 2.3 1.1 49 Hayn b. St. . 435 697 

I 

5.5 10.7 

I 

2.2 1.9 
131 EHrich . 

1 
255 818 8.7 9.1 1.0 50 Harzgerode 398 6Il 3.5 8.7 1.7 2·5 

141 Ilfeld. ! 260 739 6.8 11.0 I 2.2 1.6 51 V iktorshOhe 582 692 
IS Lautenthal . 295 II49 11.0 11.9 3.7 LI 52 Agnesdorf 280 560 4.1 9.9 1.5 2·4 
16 Wildemann. 400 u 85 11.2 11.8 8.6 1.0 53 Sangerhausen 182 499 2.9 

1 
9.5 1.0 3·3 

17 Grund 340 989 8.0 10.0 3.0 1.3 54 Wippra 215 535 2.6 9.3 1.2 3.6 
18 Zellerfeld 560 1407 551 Annarodc 322 56r 3.0 8.9 1.5 3.0 

Klausthal 1 
578 13.4 10.3 4.8 0.8 Klostermannsfeld . 2.4 8.0 1.2 19 1344 56 245 514 3·3 

20 Buntenbock 546 1274 14.1 10.3 4.8 0·7 57 Goslar 260 924 8.6 12.1 2.7 1.4 
21 LeI·bach. 356 1000 9.5 9.2 1.0 58 Hal'zburg 259 825 7.1 18.2 2.5 1.9 
22 AHenau . 495 n88 59 Ilsenburg 270 820 
23 Rose 550 1417 60 Wernigel'ode 232 677 4.3 1 16.0 1.7 3·7 
24 Dammhaus. 575 1333 61 HaRserode 270 687 
25 TOl'thaus 800 I4II 14.8 12.1 5.3 0.8 62 Blankenburg 228 597 3.2 11.9 1.4 3·7 
26 Schluft 580 1531 63 Eggerode 195 564 2.9 12.1 1.3 4·2 
27 Sieber 340 1410 16.8 10.8 4.6 0·7 64 Germ'ode 225 566 2.7 12.0 1.6 4·4 
28 St. Andreasbel'g 610 1349 65 Ballenstedt . ! 230 591 2.6 10.4 1.8 4·0 
29 Oderhaus 430 1333 15.5 11.4 5.0 0·7 66 Stapelburg . 230 645 3.8 10.5 1.3 2.8 
30 Wieda II (Forsthaus) 320 1060 12.6 10.8 3.8 0·9 67 Wasserleben 152 586 8.4 10.8 1.3 3.2 
31 Wieda I (Oberforsterei) 394 II80 1!J.6 10.7 3.9 0.8 68 Derenburg . 158 501 
32 Ravensberg 660 932 9.8 10.5 3.1 1.1 69 Halberstadt. 130 523 2.9 9.1 1.1 3.1 
33 Braunlage 565 II 63 13.7 11.5 4.2 0.8 70 Quedlinburg 124 503 2.0 10.2 0.9 5.1 
34 Schierke 620 II41 71 Aschersleben lIO 2.0 7.1 0.8 

I 

3.6 
35 Brocken . II 40 1545 13.6 15.6 6.5 1.1 72 Hoym 123 52 .2 2.3 7.8 3-4 
36 Scharfenstein 615 1163 73 Wegeleben. 100 454 2.5 9.4 0.9 3.8 
37 Molkenhaus SIS 1087 9.6 14.8 3.6 1.5 

1) Beobachtungen unvollstiindig. 



Tafel l. 

Lage und Bewegung der Tief- und Hochdruckgebiete bei nassen (NP) und trockenen (TP) Perioden (Abb. 1~21). 

50 

10. NP, I. Gruppe. 11. NP, I. Gruppe, Anfangstag. 

13. NP, I. Gruppe, Endtag. 

16. NP, II. Gruppe, Nachtage. 17. NP, III. Gruppe (vergl. S. 13). 18. Trockene Perloden. 

20. TP. Mittettag. 21. TP, Endtag. 



Mittleres Druckfeld bel nassen und trockeneo Periodeo (Abb. 22-30). 

25. NP, II. Gruppe, Gewittertag. 

28. TP, Anfangstag. 

31. van 8ebbers Zugstra6en und 
VerbreitunJ der Tiefdruck.kerne. 

24. NP, I. Gruppe, Endtag. 

26. NP, II. Gruppe. letzter Nacbtag. Z7. NP, II. Gruppe, Vortag. 

30. TP, Endtag. 

32. Quotienten der Niederscblagsh6ben II.: I. Gruppe 
(ausgezogen und schrafftert); Sommer: Winter (gestrlcbelt). 

T a Ie 1 2. 



T a f e I 3. 

Die Verteilung der NiederschUige im Harz (Abb. 33-40). 

34. MlttI. tig!. Niederschlagshoheo, 11. Gruppe. 

35. Mittl. tig!. Nle"derschlagshohen, III. Gruppe. 36. Niederschlagssummen 21.- 25. Febr. 1912. 

37. Nlederschlagssummen 7.-9. J uni 1905. 

~ >~ W$i 20-~ £S; $-20 G,'9 f2-f6 
,:s'j 8 -12 ~""'SJ -l' - 8 

39. Mittl. NiederschlagshCihen, Mitteltag, I. Gruppe. 
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