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Untersuchungen uber den Einflu6 des Wald- und 
Olivenanbaues aui die Bodenzerstorung 
im Einzugsgebiet Edremit-Gure (Turkei) 

A survey of the influence of forests and olive cultivations on the 
soil erosion in the Edremit-GUre area, Turkey 

Von S elm a nUs 1 u 0) 

1. Einleitung 

Das Anwachsen def Bevolkerung def Tiirkei hatte in den letzten Jahren 
eine starke Vergrof3erung del' landwirtschaftlich genutzten Flache zur Folge. 
Die landwirtschaftliche Nutzfliiche betrug im Jahre 1954 etwa 16,4 Mill. ha. 
Sie stieg in zwei Jahren, bis 1956, auf 22,4 Mill. ha. Zur VergroJ3erung 
def landwirtschaftlichen FHiche haben die Landwirte immer neue Gebiete, 
und zwar vornehmlich Weiden und Wald, umgebrochen und gerodet. Da 
diese Flachen meistens auf steilen Hangen Iiegen, kam es durch die Acker
nutzung infolge Erosion zu enorrnen Bodenverlusten in def Turkei. Nach 
solchen Bodenschaden sind diese Boden meist nicht mehT in def Lage, 
wieder eine Waldvegetation heryorzubringen. 

Das Problem ist nun, wie gentgend Beispiele im Lande zeigen, daB 
keine planmaJ3ige Bodennutzung erfolgt. Es ist daher dringend erforder
lich, den Landbau des Landes in eine allgemeine Landesplanung einzu
ordnen. Hierzu sind jedoch zunachst grundlegende, auf die jeweiligen 
Standortverhaltnisse bezogene Untersudlungen erforderlich. Mit cler VOI

liegenden Arbeit soil hierzu ein Beitrag geleis tet werden. 

Bekanntlich ist die Olivenwirtschaft einer def wichtigsten Zweige der 
tiirkischen Landwirtschaft. Es gibt aber zwischen Olivenanbau und Wald
wirtschaft keine geregelte und harrnonische Verbindung. Da der Oliven
anbau wie auch die Wildoliven die Waldwirtschaft sehr tangieren, soli im 
folgenden tiber den EinfluJ3 auf den Standort berichtet werden. 

Urn die Beziehungen zwischen Olivenanbau und Waldwirtschaft zu 
untersuchen, werden zunachst die Verbreitung der kultivierten und wilden 
Oliven im agaischen Cebiet und ihre okologischen Grundlagen heraus
gestellt unter besonderer Berucksichtigung eines Einzugsgebietes bei Cure 
im Kaz Dag-Gebirge bei Edremit. 

tiber die Verbreitung der kultivierten und wilden Oliven im agaischen 
Cebiet (Karte 1) kann folgendes zusammengefaf3t werden: 
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1m iigaiscl,en Cebiet lieg9'/ d ten A~aL~ en ftir\ Oliven 
in der Cegend von Edr9"i( BurhaniYIH~vran urid 1yv:l~ Von hier aus 
sind die Oliven in gef Rimtung n~ SOlTIa un;Y C.,aiz <;:ay \ bis AlaRehir, 
Odemis, Tire, ]3a indir sehr we~erbreitet. Ijl SOfe, Aydin\~nd ~azilli 
gibt es weitere fruchtbare O.~ivJ,nanbaugebiete( Daf!~ def (E~O~ die 
okologischen Bedingungen fo/ ~ie Oliven s~jJ g~.. stig sind~ite sic 
sich vom Meer aus l andei~warts. Die O~iLengre ze erreicht im Golf von 
Edremit bei Cure ( Si.id~ 'fa Siidwesthang)/.cine ohe von 400 m, im ~
~~y-Einzugsgebiet (Sud/ und Siidwestha4:) 209' m, im Gediz und zwar auf 
den Hangen von Gor.>mezdag bei Akhis r 250 m, im Kiiciik Menderes-Tal 
bei Aydin 300 III und bei Saraykoy 12~m; enizli ist die ostli"dlst;-Crenze 
des Olivenanbaues im agaischen Gebiet. 

Die Crenze der Wildoliven wurde- In der Bucht von Edremit bei Cure 
/ 

in der Hohe von 160 m auf dem ~d- und siidwestlimen Hang festgestellt. 
In den tiefen Graben des Bakir ay auf Siid- und Siidwesthang liegt die 
Grenze in einer Hohe von 500 m. Bei Ala~ehir auf dem nordostlimen Hang 
von <;ulhadag und des Kii iik Menderes bei Denizli Buldan liegt die 
~ 

Grenze auf einer H ohe von 600 m, desgl. in KOYgegiz (~). 

Nach diesen Feststellungen bevorzugen die kultivierten und wilden 
Oliven hauptsachlich siid- und siidwestliche Hange. In den tiefen Graben 
der oben erwahnten Fli.isse dringen sie weit landeinwarts. Aber die zu
i1ehinende Kontinentalitat des Klimas im Inneren schrankt die Verbreitung 
der Oliven ein. 

Die Wildoliven gedeihen mit anderen Macch~menten: Quercus coc
cHera, Quercus infectoria, Phillyrea media, Arbutus andrachne, Paliurus 
aculeatus, Pistacia terebinthus, C istus laurifolius. Von der BodenRora sind 
folgende PRanzen zu erwiihnen : Anemone coronaria, Caclamen neopoli
tanum, Ophrys speculum, Rubia olivieri, Clamatis icrcllosa, Lavandula - ........ """'. stoehas L. , Lathyrus angustifolia, Cenista tinctoria L. 

Auf Grund der geologischen Unterlage und der mechanischen Analyse 
der Boden (Anhang Tab. I u. II) unter kultivierten und wilden Oliven 
kann man sagen, daB die Oliven hauptsachlich auf Kalkstein ein gutes 
Wachs tum zeigen. Die kuItivierten Oliven bevorzugen sandigen und 
tonigen Lehm, die Wildoliven tonigen und sandig-tonigen Lehm. Beide 
Olivenformen haben ihre giinstigsten Standorte dort, wa roilde feuchte 
Winter und warme trockene Sommer herrschen. Diese beiden Anforde
rungen erfUIlen die klimatisroen Verhaltnisse des Mittelmeerbeckens. Oer 
dominante Faktor fUr das Olivenwad1stum ist die Temperatur . In Ta
belle III (Anhang) sind einige Temperatur- und Niederschlagswerte sowie 
die relative Luftfeuchtigkeit verschiedener Standorte aufgezeigt. 

Nach dieser Aufstellung ergibt sich als Januarmittel fUr die Standorte 
der kultivierten Oliven 5,4-5,5° C und fUr die def wilden Oliven 4,2 bis 
4,30 C. Die WiIdQliven verbreiten sich zusammen mit der kalteemp6nd
lid1en Formation der Mediterranregion, zu def nach Louis, H. (4, S. 101) 
in erster Linie Pinus brutia geMrt. RikU, M. (7, S. 41) smreibt, daJJ Oliven 
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nicht nur die wertvollsten Frucht- und Nutzbaume der Mittelmeerregion 
sind, sondern auch wirntige Leit- und CharakterpRanzen. 

Auf Grund der Verb rei tung der Oliven wurde von der F AO die Grenze 
des Mittelmeerklimas festgestellt und eine Karte ausgearbeitet. Zwischen 
der FAO-Karte und unseren Feststellungen ergeben siciJ einige Unter
schiede, die sich in den Graben von Gediz und Biiyiik Menderes sehr deut
lich hervorheben. In Gediz verlauft die Crenze laut F AO 92 km, nach 
unseren Feststellungen 125 km von der Ki.iste entfernt. Der Unterschied 
betragt im Durmsmnitt 33 km. 1m' Biiyiik Menderes-Tal geht die FAO
Grenze 120 km landeinwarts, wahrend sich unsere Grenze dagegen 170 km 
von der Ki.iste entfernt. Der Unterschied in der Grenzziehung erkHirt sich 
daraus, daf3 von der FAO auf Grund von Fragebogen die Grenzen aus
gearbeitet wurden, wahrend vom Verf. eingehende Feldstudien in den 
Jahren 1957-1962 durdlgefiihrt wurden, um die Crenzen der FAO zu 
berimtigen. 

2. Die natiirlichen Grundlagen des Untersuch ungsgebietes bei 
Edremit 

2.1. Lage des Untersuchungsgebietes 

Das Einzugsgebiet von Gure bei Edremit liegt in einer Ausdehnung von 
4092 ha auf clem Siidhang des Kaz Dag. Das Gehiet wird im Norden vom 
19° 40' Bleitengrad beglenzt, 1m Suden relCht es bis 39° 34' Brelte und 
lJegt zWIschen 26° 48' und 26° 40' ostl Lange. ((J.~ Ill- tJv ';'l~;{ . (J. "'11&.1 'It i) 
22 Topographie 

dt.. "r;\.ll(~, dLf,..,'/,l"'-'t:;lw' !) 

Das Gebiet von Cure dehnt sich von Nordost in sudwestliciJer Richtung 
aus . Die hOmste Erhebung ist der Sarikiz Tepe (1760 m). Das GeHinde 
steigt vom Dorf Cure starker an und erreicht im Osten bei Karcakonagi 
Tepe eine Hohe von 997 m, im Norden bei Tav~anoynagi Tepe 1552 m. 
Ein groGer Teil des Untersumungsgebietes (3076 ha) hat ein CeHille von 
Libel' 20 0/ 0, 458 ha 15 Ofo, der Rest von 558 ha hat 15 Ofo Neigung. 

2.3. Geolog;sdzer Au/bau 

Nam van d. Kaaden, G. (2, S. 5) besteht cer geologisme Aufbau des 
Einzugsgebietes aus Cneis, Hornblende, Schiefu und Marmor. Die Gneise 
im gesamten Massiv weisen eine ausgepragte N - S-gerichtete Lineation 
aus. Sie zeigen meist eine sehr gut entwickelte Schieferung. Der Gneis ist 
besonders in den tief eingeschnittenen Talem uber viele Kilometer zu 
verfolgen. Diese Gneise werden diskordant von epimetamorphen palao
zoisrnen Schiefern iiberlagert, die nur dort einen hoheren Grad von Meta
morpt.cse aufweisen, wo sie kontaktmetamorph von den intrusiven jung
palaozoischen Granodioritmassiven beeinAuf3t sind (v. d. Kaaden, G., 3, 
S. 5). 
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2.4. Klima 

Nach Beobachtungen def Meteorologischen Station von Edremit und 
dem nahe geJegenen Dikili betragt die mittlere Jahrestemperatur 16,4° C 
(Juli 25,7° C), das Maximum 41,8° C (Januar 7,9° C), das Minimum 6,4° C. I Die jahrliche Niederschlagsmenge betragt 688,4 mm. 1m Winter fallen 

":J1~ ~"'-f.L.. ~~L.!Pm . das sind ca. 50 0/Q des GesamtniedersChlages, im Friihjahr 
"" ..,.."a,w u.t 0:'"," J£L.Lt!!!!!, im Sommer 18,6 mm und im Herbst 179,1 mm NiederschJag. 
08 "'., Y Es handelt sich hier u~in mediterranes Ni;dersdllagsgebiet. Nach 

•••• ,H-.' {'Y;,,! Erin9 S. (1, S. 29) herrscht hier "CBsb" subhumider mesothermaler Typ . 

- Wenn man die Verhaltnisse zwischen der Temperatur und Niederschlag, 
ihre gegenseitige BeeinRussung und ihren Verlauf nach dem Fihrlichen und 
monatlichen Durchschnitt hervorhebt, so kaon folgendes gesagt werden: 
Die Monate April bis Oktober haben einen Wassennangel von 39,44 mm, 
November bis MafZ hingegen einen Wasseriiberschut3 von 39,04 mm. Nach 
Yamanlar, O. (8, S. 8) besteht fur das Gebiet in bezug auf die Fruhjahrs
niederschIage keine Erosionsgefahr. 

Abb. 1. Das Furchenerosionsgebiet in der Umgebung von Sazli vukur bei CUre. 
V'I" IH •. f, ; 

2.5. Boden 

Wie aus Karte 2 zu ersehen ist, sind folgende Bodenart~n im Unter-
suchungsgebiet verbreitet: 

(2.5.1.) Sandiger Lehm 64,0 'I, (2563 hal 
(2.5.2.) Lehm 23,9 'I, (959 hal 
(2.5.3.) Toniger Lehm 7,2 'I, (187 hal 
(2.5.4.) Schluffiger Lehm 3,1 ' /0 (123 hal 
(2.5.5.) Sandig toniger Lehm 1,8 'I, (70 hal 
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Das Muttergestein spielt bei der Bodenbildung eine erhebliche Rolle. 
Auf der Gneisserie wird iiberwiegend SL-Boden beobachtet. Die aus 
Gneis enstandenen Boden zeigen eine gute natiirliche Entwasserung. In 
ihrem Gefiige sind sie aber durch Waldbrande und Rodung verschlechtert 

.. ' und neigen sehr zu Bodenerosion. Sie erodieren stark, wenn die Vegeta
tionsdecke zerstort ist (Abb. 1). 

Auf den Phillit-Granit- und Alluvialboden wurden sandige Lehme, 
Lehme, tonige Lehme und sandig-tonige Lehme gebildet. Auf Amphibol 
sind Lehme und sandige Lehme zu beobachten. Die Permeahilitat der ' 
sandigen Lehme und Lehme ist im allgemeinen langsam und mittelmaJ3ig, 
bei den tonigen Lehmen und schluffigen Lehmen langsam und sehr lang
sam. 

Die pH-Werte schwanken bei SL-Boden zwischen 5,5 und 7,5 und bei 
L-Boden zwischen 5,9 und 7,5. Def Boden im Untersuchungsgebiet ist 
im allgemeinen Hach- bis sehr Hachgriindig. Die Menge der organischen 
Substanz hangt von def Topographie abo In hangigen Lagen geht org. 
Substanz dUfeh Bodenerosion verloren. Auf Grund ihrer Kornzusammen
setzung sind aIle Boden dieses Gehietes erosionsanfallig. 

2.6. Vegetation 

Die Vegetationsdecke im Ein,?-ugsgebiet wurde jahreszeitlich (Friihjahr
Sommer-Herbst) untersucht. Fiir diesen Zweck wurde eine Versuchspar
zelle von 20 X 20 m2 eingerichtet. 1m Einzugsgebiet ist die Schwarzkiefer 
(Pinus nigra Pallasina) ab 800 m bis 1750 m Hohe verhreitet. Als Begleit
holzarten sind Quercus eerris, Juniperus oxieedrus L., Juexelsa und Cistus 
laurifolius zu nennen. Zur Bodenflora kann folgende Vegetation geziihlt 
werden: Rubus -tometosus Burkh, Hypericum eonfertum chois, Dianthus 
~., Potentilla recta L., Astragalus Sp., Vicia Sp., Salvia pratensis L. und .,_ Jf' 

"Thymus serphyllum L. Auf der "Brandflache von Schwarzkiefern wird .:!' 

Populus tremuhi, Zitterpappeln, otte;";-·b·~bachtet . -

Die Bestande von Pinus hrutia finden sich im sudlichen Teil des Ein
zugsgebietes in einer Hohe von 200 m. Sie reichen bis Kozburun Tepe 
(943 m) und Karza Konagi Tepe (997 m). Unter den Pinus hrutia-Bestan-
den gibt es Phylrea media, Pistacia terehinthus, Paliurus aculatus und 
Juniperus exelsa. In der Mischung kann auch Quercus coccifera, Qu. infee· 
toria und 'Q; aegilops beobachtet werden. Die Olivenbestande dehnen 
sich siidlich des Dorfes Gure aus, unter denen eine reiche Bodenflora, nam
lich Tulipa, Lavandula stoechas L., Genista tinctoria L. , Lathyrus angusti-
folia, Anemone coronads L. anzutreffen ist, die im Sommer verschwindet. 

Wildolivenbestande wurden auf den Hiigeln von Tavuk Kaya und 
Magara Tepe in einer Hohenlage von 160 m festgestellt. 
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3. Die Beziehungen zwischen den Oliven- und Waldgebieten 

3.1. Die Bodennutzungsarten im Untersuchungsgebiet 

Nach unseren Felduntersumungen ergeben sich fijr das Einzugsgebiet 
die in Tabelle 1 wiedergegebenen FliichengroJ3en und -anteile der wichtig
sterr Bodennutzungsarten . 

Tabelle 1. Bodennutzung im Untersuchungsgebiet 

Bodennutzung 

Degradierte Waldfliiche 
Cistusfiiime 

BloJ)e-Flachen 
MacchieRache 

Olivenfiiiche 

Felsen 

Dorfareale 

Untersuchungsgebiet . 

3.1.1. Die degradierte WaldHache 

FHime in Dekar 

1652,22 
668,22 
781,44 

7,77 

842,49 
107,67 

32,19 

4092,00 

Anteil in % 

40,4 
16,3 

19,1 
0,2 

20,6 
2,6 
0,8 

100,0 

In der Tabelle 1 sind 40,4 % als degradierte Waldflache angegeben. Sie 
besteht vom Meer aus bis in 800 m Hohe aus Resten von Pinus brutia Ten 
und ab 800 m Rohe aus Pinus nigra var. Pallasina Lam. Die Walder des 
Einzugsgebietes sind in den Hohenlagen durch die Waldweide und in den 
unteren Lagen durch die Olivenwirtsrnaft vernichtet worden. 

3.1.2. Die CistusHache 

Cistus war besonders auf den steilen Hangen verbreitet. Diese Vegeta
tion hat eine grof3e Bedeutung in bezug auf die Wohlfahrtswirkungen. 
Leider haben die Bauem diese Flachen fUr die Olivenwirtschaft umgewan
delt, infolgedessen wurden sie durch Starkregen vollig erodiert (Abb. 2). 

3.1.3. Die BlOfle-Flachen 

Auf dies en F lachen wird im Friihjahr eine bunte Bodenflora beobachtet. 
Die VegetationszerstOrung auf diesen Flachen ist auf starke Dberweidung 
zuriickzufiihren (Abb.3). 

3.1.4. Die WildolivenHache (Olea europaea var. Oleaster L.) 

Die Wildoliven sind mit anderen Macchieelementen im siidlichen Teil 
des Untersuchungsgebietes verbreitet und zwar bis in eine H6henhige von 
160 m (Mag'ara Tepe). 
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In ihrer Gesellschaft Rnden s~rn Quercus coccifera L. , Qu. infectoria oliv, 
Phillyrea media L., Arbutus Andrachnea L., Paliurus aculatus L. , Styrax it:! 

officinalis L. und Rhus coriaria L. Zur BodenRora konnen Asphodelus 
albus, Lavendula stoechas L., Cenista tinctoria L., Ranunculus monspelia-
eus L. und Anemone coronaria gerechnet werden. Das Wildolivengebiet 
war fruher viel groJ3er als heute, aber im Laufe cler Zeit wurden imme! 
mehr Teile dieser FHiche in Kultur genommen . 

Abb. 2. Dureh Anlage von Olbi:iumen auf dem einstigen Cistusgebict entstan
dene Furchenerosion. 

3.1.5. Die OlivenHache (Olea europaea var. sativa) 

Die Oliven erstrecken sich siidlich von Cure zwischen der Kuste und der 
Hohe des Dorfes. In der Umgebung von Yassi Cali und Kavurmacilar ist 
die CistusfHiche gerodet und in Olivenhaine umgewandelt worden (Karte 3). 
Wie auf der Karte 4 zu sehen ist, gibt es zwei Olivengrenzen im Unter
suchungsgebiet, e ine wurde von cler Kommission fUr die Waldgrenzfest · 
stellung und die andere von uns festgelegt. Nach Festlegung def Kommis
sion fUr die Waldgrenzfeststellung geht die obere Crenze def Oliven auf 
clem 5iidhang his in 600 m Hohe, wahrend unsere Olivengrenze auf der 
H6he von 400 m bleibt. 

Hier muG hervorgehoben werden, daG die erste ohere Olivengrenze 
(600 m) im Jahre 1957 durm poli tisme EinAiisse v611ig falsm festgelegt 
wurde. Bei Festlegung dieser Crenze wurden die okologischen Verhalt
nisse nicht heriicksirotigt, denn die erwahnte OHvengrenze verlauft auf 
clem vegetationsarmen Hang, \vo Furchenerosion in einem Gefiil1e von 
30 % his 70 % im Vordergrund steht. 
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Die heutige Olivengrenze, die nach unseren Felduntersuchungen in 
Pinarba~i gefunden wurde, verUiuft auf der H6he von 400 m. Vor 6 bis 
7 J ahren gab es hier noch einen Eichenwald. 

In PinarbafJ i (Karte 2) herrsroen L- und SL-Boden vor, die mittJere his 
. schlechte Permabilitlit haben. Diese schlechte physikalische Eigenschaft des 

Bodens erleichtert den Oberfllichen-AbflulJ und den Bodenabtrag. 

Aus Grunden der Bodenerhaltung und der Standorteigenschaften kann 
die obere Grenze cler Oliven auf keinen Fall auf 600 m gelegt werden. 
Dies soil durch nachfo!gende Ausfiihrungen erklart werden. 

Abb. 3. Bodenerosion auf einer Kahlfliiche. 1m oberen Teil ist der Busch nach 
erhalten. Mit seiner Zerstorung im unteren Tei! tritt safo rt Badenerosion ein. 

4. Physikalische Kennwer!e des Bodens auf den in Oliven
wir!schaf! umgewandelten Fliichen 

Bisher wurden keine Untersuchungen iiber physikalische Veranderungen 
des Bodens auf der neu gewonnenen Olivenfliiche durchgefiihrt. Urn diese 
wichtige Eigenschaft des Bodens zu untersuchen, wurden im Einzugsgebiet 
von Cure cirei verschiedene OlivenHiichen ausgewiihlt. 

4.1. Untersuchungsflachen 

4.1.1. FHiche I 

Die Flache I liegt zwischen dem Dorf Cure und Kavurmacilar, auf dem 
Westhang von Pinarba~i. Das GefaUe betragt mehr als 20 °/0; das ~'Iutter
gestein ist Cneis. Dieser verwittert zu schluffigem Lehm. Die Flache ist 
mit Cistus und degradierten Eichen bedeckt - Reste der friiheren Wald-
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vegetation - . De .. pH-Wert nimmt mit der Tiefe des Bodens ab (7,2-6,6). 
Die Farbe des Oberbodens ist braun (10 YR 5/S) im Unlerboden hell
braun (10 YR 6/S). 

4.1.2. Flache II 

Eine weitere FUiche wurde siidlich von Harman Tepe an einem Abhang 
mit 15 % Gefalle abgegrenzt. Hier bildet Gneis einen sandigen Lehm, cler 
ehedem Eichen trug. Der pH-Wert betragt 7,2-8. Die Farbe des Ober
bodens ist braun (10 YR 5/3), die des Unterbodens hellbraun (10 YR 6/3). 

4.1.3. Flache III 

Die FHi.che III liegt in cler Nahe cler Kuste, im Alluvium ; cler Lehm
boden, mit einem pH-Wert von 7,8- 7,9 hat im Oberboden 2,47 0/ 0, im 
Unterboden 2,88 % CaC03 , Die Farbe des Oberbodens ist braun 
(10 YR 5/3), die des Unterbodens ebenfalls wie bei den anderen beiden 
Boden hell braun (10 YR 6/3). 

Die physikalischen Eigensrnaften des Bodens in der neu angelegten 
Olivenflad1e, die fruher mit Wald bedeckt war, sind in Tabelle 2 dar
gestellt. 

Abb. 4. Starke Erosion unter den neu angelegten Oliven. 

4.2. Skelettgehall des Bodens 

Der Skelettgehalt des Bodens ist je nach Cefalle sehr unterschiedlich 
und zwar bei der ersten Flame (Gefalle mehr als 20 (/0) bei 1 dm3 absolut 
trockenem Boden 25 Gew.o/o, bei der zweiten Flache 6,8 Gew.o/o, bei del' 
dritten Flache 4,7 Gew.o/o. Die relative Anreicherung de l' Steinanteile er
folgt durch den dauernden Verlust cler Feinerde durch Abtragsvorgange. 
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4.3. Porenvolumen des Bodens 

Auf cler ersten FHiche zeigt das Porenvolumen jm Ober- und Unter
boden keine Unterschiede. Bei der zweiten Flame ist def Unterschied 
zwischen Ober- und Unterboden 8 %. Beim dritten Profil betragt diese 
Differenz 4,6 '10. 

Auf clef steilen Lage der ersten Flache hat die Erosion den Abtrag des 
ehemaligen Oberbodens bewirkt, so daJ3 praktism der Unterboden an die 
OberAache geruckt ist. Darnit erkHirt sich das einheitliroe Porenvolumen. 

Auf der zweiten Flache ist nom humoser Oberboden vorhanden, cler 
den Mheren Wert (53 '10) bedingt. Dieser Oberboden kann aber auch 
von hoheren Lagen dort abgelagert worden sein. Das gleiche gilt fur die 
dritte FHime, wo ebenfalls eine Differenz im Porenvolumen des Ober· 
bodens zum Unterhoden hesteht. 

4.4. Wasserkapazitiit und Luftkapazitiit 

Die WasserkapaziUit nimmt mit der Tiefe der Bodenprofile auf den drei 
Fladlen abo Am deutlichsten ist djes auf der Flame I der Fall, wo der 
djchte Unterboden an der Oberfiame Iiegt, def zwar im Gesamtporen
volumen dem darunterfolgenden Boden gleich ist, der sich aber im Gehalt 
an schnell dranenden Poren von dies em unterscheidet. 

Auf der Flache III kann man eine Auflagerung von humosern Boden
material annehmen, wahrend die zweite FHime eine Mittelstellung ein
nimmt, die der Bodenbewegung in Ahhangigkeit der unterschiedlichen 
Neigungen auf den drei Flachen entspricht. Die in Tab. 2 eingetragenen 
Werte fUr die Luftkapazitat besHitigen diese Deutung der Bodenabtragung 
auf FHiche I , der Bodenanschuttung mit hurnushaltigem Bodenmaterial 
auf den Flachen II und III. 

5. Organische Substanz und Phosphorsaure auf den in Oliven
wirtschaft umgewandelten Flachen 

j aeh lung, L. (5, S. 73) gibt es zwischen Bodenabtrag und Nahrstoffen 
des Bodens eine enge Beziehung. 1m hiigeligen Gelande sind diese Vor
gange besonders deutlich, wahrend sie auf schwach geneigten Hangen 
ebenfalls vorhanden, aber nicht imrner zu erkennen sind. Organische Sub
stanz und Phosphorsaure werden mit dem Feinboden durch Abtragungs
vorgange verlagert und konnen somit als Indikatoren fur die Bodenver
lagerung dienen. Urn dies festzustelIen, wurden zwei Profilreihen auf 
verschiedenen Hangen von der Hohe bis in die Senke angelegt und jede 
entnommene Bodenprobe auf laktatlOsliche Phosphorsaure und Humus 
untersucht. 
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Tabelle 2. Einige physikalische Bodeneigenschaften der blbaumRiichen in verschiedenen Hanglagen. 

Gewicht von 1 dm3 von 1 clma absolut trockenem Boden sind: 
gewad1senem Boden Poren-

Flache Bodentiefe volumen Wasser- Luft-
(Profil) em Wasser- Absolut Feinerde Steine Wurzeln des kapa- kapa-

gesiittigt trocken Bodens zitat zitat 
Gr. Gr. Cew.ofo Vol.% Cew.ofo Vol.% Cew.ofo Vol.°/o % Vol.Ofo Ofo 

O-lO 1795 1344,3 80,7 78,1,· 19,3 21 ,9 47,5 45 2,5 

I 20- 30 1792 1370,1 70,2 72,1 29,8 27,9 47,0 42 5,0 

Mittel 1793 1357,2 75,4 75,1 24,5 24,9 47,2 43 3,6 

0- 10 1783 1366,7 89 92,6 10,5 5,3 0,5 2,1 53,0 41,6 11,4 

II 20- 30 1795 1431,7 96,9 93,4 3,1 3,6 45,0 36,3 8,7 

Mittel 1789 1399,2 93 93,0 6,8 4,4 0,5 2,1 49,0 39,0 10,5 

0-10 1725 1392,5 95,6 93,9 4,3 5,1 0,1 1,0 51,0 43,2 7,8 

III 20-30 1828 1431 ,3 96,0 95,7 4,0 4,3 46,4 39,6 6,8 

Mittel 1776 1362,0 94,8 94,8 4,1 4,7 48,7 41 ,4 7,3 

>-' .. 
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Die I. Profilreihe (Profile I u. II , Tab. 3) liegt nordiistlich von Kavur
macilar, auf einer auf Kosten des Waldes neu angelegten Olivenflache. Das 
Gefalle betragt 35 %. Das Muttergestein ist Gneis, del' Boden SL. Die 
Entfernung zwischen Profil I und Profil II betrligt 250 m. 

Die II. Profilreihe liegt am auslaufenden Hang zur Bucht von Cure mit 
4 010 Celiille (Prome III , IV u. V, Tab. 3). Die Entfemung zwischen Prafil 
III und IV betragt 600 m, die zwischen Profil IV und V 300 m. 

Es wurden die in Tab. 3 dargestellten Ergebnisse fiir org. Substanz u. 
Phosphorsaure ermittelt. 

Tabelle 3. Cehalt an organ. Substanz und Phosphorsaure in Abhangigkeit 
von def Hangneigung 

Profil Entfernung 
Cellille Tiefe argo Subst . Phosphar-

0/ 0 in em 0/ 0 saure 

I } 0- 10 2,8 0,02 

II 
<- 250 m 35 

0- 10 9,7 0,19 

III 

}} 600 

} 
0- 10 3,2 0,15 

<- m 
IV 4 0- 10 . 2,6 0,12 

<- 300 m 
V 0- 10 1,4 0,11 

Auf den FHichen def Profile I und II mit einem Gefalle von 35 % be
steht erhohte E rosionsgefahr, wahrend auf den anderen FHichen mit ge
ringerem Gefalle (Profile Ill , IV u. V) kaum mit Erosion zu rechnen ist. 
Die Werte fi.ir org. Substanz und fUr Phosphorsaure zeigen deutlich die 
Verlagerung des Bodenmaterials an. Auf der Verebnung des Gelandes bei 
]J sind beide Werte stark erhoht. Auf den unteren FHichen mit geringem 
GeHille (4 0/0) \Vird keine Veranderung in dieser Richtung sichtbar. 

1m allgemeinen wird aber die Verschlechterung def Olivenb6den infolge 
Bodenerosion nicht nul' im Gebiet von Edremit deutlich, sondern macht 
sich in der gesamten agaischen Region in H anglagen bemerkbar. Aus 
diesem Grund mussen iVlai3nahmen zur Bodenerhaltung im gesamten 
Olivengebiet der Tiirkei so Tasch wie moglich durchgefiihrt werden. 

6. Die Erosionsgefahr und ihre Ursachen im Einzugsgebiet von 
Giire 

Auf Grund der physikalischen Eigenschaften des Bodens sowie der Ober~ 
Hachenform ist zu erwarten , daB im Einzugsgebiet von Gure Erosions
gelahr besteht (Karte 3, siehe Falttafel, Tab. 4). 
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Tabelle 4. Ausmaf3 def Erosion im Untersuchungsgebiet 

Erosionsgrad 
Gebiet Anteil des Einzungs-
in ha gebietes in % 

MiiJ3ige Erosion 79,374 19 
Mittelmiifiige Erosion 98,502 24 
Starke Erosion 220,557 54 
Felsen 10,767 3 

409,200 ha 100 

Die Walder des Einzugsgebietes wurden im Jahre 1945 dUTch einen 
grof3en Brand vernichtet. Auf def BrandfHiche wurden spater gro13e Oliven
plantagen ohoe Bodenschutzmal3nahmen angelegt, so da13 Erosionsschiiden 
nicht ausblieben. Die Dberweidung versHirkte dariiber hinaus die Boden
zerstOrung. 

6.1. Die okonomisch-soziologische Lage des Einzugsgebietes 

Der Olivenanbau nimmt im Untersuchungsgebiet die erste Stelle ein. 
Die Einwohnerzahl vom Dorf Cure betdigt mit Yassic;ali und Kavurmacilar 
1500 Personen. 250 Familien haben. Bodeneigentum, 182 Familien sind 
ohne Bodeneigentum. Die armste Familie verfUgt tiber ftinf D6num 0) Bo
den, die reichste besitzt 1000 Dontim OlivenfHiche. Die jahrliche Einnahme 
betragt 2000 T. L. <0), maximal 150000-200000 T. L. Der jahrliche 
Olivenertrag pro Dekar betragt 800- 1200 kg. Das Dorf hat jahrlich einen 
Ertrag von 1500 Tonnen Oliven; man produziert ferner jahrlich 3 Tonnen 
Bienenhonig. 

Der Bev6lkerung stehen eine Volksschule, Backerei, ein Bad, Bibliothek, 
Kino und Elektrizitat zur Verfiigung. 

6.2. Die Bodenschutzmaj3nahmen im Untersuchungsgebiet 

Wie bereits erwahnt, spielen im Einzugsgebiet Waldrodung fUr die 
Olivenwirtschaft, Waldweide und Oberweidung flir die Bodenerosion eine 
erhebliche Rolle. Das Hauptziel def Maf3nahmen im Untersuchungsgebiet 
ist eine wirksarne Bodenerhaltung. Urn die Bodenerosion zu verhindern, 
soIl eine Landklassifikation fiir das Einzugsgebiet erarbeitet werden. Nach 
der Arnerikanischen Methode (Yamanlar, 0., g, S. 48) wurden fUr das Ein
zugsgebiet die in Tabelle 5 aufgefiihrten Bodennutzungsklassen festgelegt 
(Karte 4, siehe Falttafel ). 

0) 1 Donom = 1000 m! 

H) T. L. ~ Turk-Lira 'U\M.-i"<~ "',~! 11 ' f.j,j fri~f(.-
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Tabelle 5. Landklass ifikation des Untersuchungsgebietes 

Land-
klassifikations- Flache Ofo 

Klasse ha 

Fur die Landwirtsrnaft giinstig II 638,82 15,2 
III 501 ,72 12,2 

Total 1140,54 27,4 

Fur die Landwirtschaft ungiinstig VII 2811 ,60 68,8 

Total 2811 ,60 68,8 

Aus Tabelle 5 ist zu ersehen, daJ3 die grof3te Ftache des Einzugs·· 
gebietes (68,8 0/ 0) fi.ir die Landwirtschaft ungunstig zu beurteilen ist. 

6,2.1. Maf3nahmen auf den landwirtschaftlichen FHichen 

Die landwirtschaftlich nutzbare Flache betragt 1140,54 ha; das sind 
27,4 Ofo des gesamten Einzugsgebietes (Karte 4, Tab. 5). Diese Flache 
liegt urn 6,8 % hoher als das tatsachlich bewirtschaftete Areal. 

Fur die in die Nutzungsklasse II eingestuften F luchen wird clurd1 Mul
chen und Zwischenfruchtbau ein ausreichender Bodensd1Utz zu erreichen 
sein. In E inzellagen kann eine Terrassierung erforderlich werden. 

Die Boden auf den Flfichen clef Klasse III sind auf Grund ihrer KOTIl

gro!3enzusammensetzung und ihrer Lagc am Hang starker gefahrdet. 
Dieser haheren Erosionsgefahr kann nur mit Terrassierung und Bearbei
tung entlang der Hahenlinien begegnet werden. 

6.2.2. Mallnahmen aullerhalb der landwirtsmaftlichen Fliichen 

Wie aus Tabelle 5 zu ersehen ist, liegen aut3erhalb der landwirtschaftlich 
genutzten Flache 2811,60 ha (68,8 '/0) in La~en .mit liber 20 '/0 Gefille.:.. ~'/ 
Die Boden sind sandig-Iehmig bis schlu1'fiitonig mit einem pH-Wert von 
5,6-6,4. Sie sind bei diesen Neigungen von tiber 20 % sehr Badlgrundig 
und steinig. 

Die Vegetation auf dieser F lame wurde im Jahre 1945 durch einen 
Waldbrand vernichtet. Damit setzte starke Bodenerosion ein. 

Eine~ejte!~ EI~~ (Klasse VII) besteht aus degradiertem Wald (40 '/0), 
Cistus (16 '/0), Bliille ( 1~~.0. ~-'nt'. ~7() 2" "I~ .1--1',..,./ '1'1,ttfM 

Als notwendige SchutzmaI3nahrnen sind erforderlich: 1-1 '---r "'-1 ~ ... ({ 
6 ,n z(} ~j \ /,A ,.-152 
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6.2.2.1. Technisdle Maf3nahmen 

Urn die Erosion zu bekampfen, muG das Gleichgewidlt zwischen der 
Gewalt des abRieGenden Wassers und der Widerstandskraft der Bachsohle 
herges tellt werden. Da die Schleppkraft des Wassers in einem gegebenen 
QuerproRI in erster Linie bei gleicher Wassermenge und gleichem Grade 
der Sattigung mit Geschiebe von der Ceschwindigkeit des Wassers ab
hangig ist, muG sie vermindert werden. Andererseits ist sie von dem Ge
falle und der Hochwasserhone bzw. Wassertiefe abhangig. Fur die Herab
setzung del' Schleppkraft des Wassers kommt demnach im allgemeinen der 
Einbau von Querwerken zur Verminderung des Gefalles in Betracht. 1m 
Einzugsgebiet gibt es die Bache von Mermer, Giirlk, Sinek, Boyunduruk und 
Lamba. Die Vorkehrungen am Schuttkegel eines Wildbaches mussen mit 
den Verbauungen im Talinnern im Zusammenhang stehen. 1m Einzugs
gebiet miissen Pflasterungen, Leitwerke und Lehnenfuf3sicherungen aus
gebaut werden. 

6.2.2.2. Kulturmaf3nahmen 

1m Rahmen der KulturmaBnahmen kommen Berasung und Aufforstung 

in Frage. G-n''''~ I "ft. ''' · .. 

Urn die erodierten Boden im Einzugsgebiet mittels Berasung zu fes tigen, 0 
soli ten folgende Gramine~.!:.ten ver.wandt werden: ~ .... ,-"'~" ..... lIit " ul : , ~ ..... 

Agropyron cristatum, Cynodon dactylon, Dactylis glomerata, Festuco
vina, Melica cilita, Poa prafuensis. Ferner die Leguminosaearten Medicago 
sativa, Onobrychis sativa, Trifolium repens, Lotus corni~ratus . 

Fur die Aufforstungen (Bebuschungen) konnen die ortlidlen Holzarten 
im Einzugsgebiet, d. h. Quercus pubescens, Quercus infectoria, Quercus 
coccifera) Rhus coriaria, Spartim junceum, Styrax ofRcinale, Cenista tinc
toria, Phy llirea media, Arbutus ~drachnea , Arbutus Dnedo, Berberis 
vulgaris, Comus sanguinea, Rhamnus cathartica, S~rbus ~ia, verwendet 
werden. Zur Fes tlegung des abgeschHimmten Bodens mussen an den Han
gen Terrassen (Gradoni) angelegt und spater mit oben erwahnten Holz
arten Aufforstungen vorgenommen werden. 

Daruber hinaus ist es erforderlich, durch entsprechende Maf3nahrn en den 
Bestand der in den Einzugsgebieten der \'Vildbache und Erosionsareale 
berei ts vorhandenen oder neu geschaffenen KulturHachen zu sichern. 

Die rationelle Olivenwirtschaft hangt in erster Linie von eioem abso· 
luten Bodenschutz abo Die BodenschutzmaGnahmen erfUllen our dann 
ihren Zweck, wenn aile gefiil1rdeten Gelaodeteile des Einzugsgebietes bis 
an die Kuste in ein umfassendes System zum Zwecke der Bodenerhaltung 
einbezogen werden. 
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TABELLENANHANC 

Tabelle I Die Bodeneigensdlaften def Olbaumfladlen 

ProHl- Ort SeehOhe Topographie Bodentiefe 
Nr. mm em 

1 Edremit-Biller kayu 150 SW-Lage 0-40 

2 Edremit-Zeytinli koyii 160 SO-Lage 0- 30 

3 Edremit-Dereviran 200 SO-Cefalle 40 % 0- 30 

4 Havran-Tema~alik 140 SW-Lage 0- 30 

5 Burhaniye-iskele-Umgeb. 50 Ebene 0-40 

6 Burhaniye-Avunduk 350 Ebene 50 

7 Burhaniye-Yabancilar 250 SW-Lage 0- 30 

8 Bergama-Umgebung 60 Ebene 0-40 

9 Izmir-Karaburun 40 NW-Lage 0- 10 

10 lzmir-Kemalpasa 250 NO-CefliJle 60 % 0-40 

II (zmir-Armutlu 260 NO-Ceflille 60 % O- lO 

12 Izmir-Seferihisar 150 NO-CefliJle 60 % 0- 5 

13 fzmir-Bayindir 250 NW-Lage 0-50 

14 Aydin-Ku~adasi llO SW-Lage 20 

15 Yatag;an-Leyne 560 W-Lage 0- 30 

16 Mugla-Bodrum 280 S-Lage 30 

17 Mug'la-Gokova 640 SO-Ceflille 40 % 0- 20 

18 Mugla-K6ycegiz 50 Ebene 0- 10 

19 Mugla-Dat9' 10 Ebene 0- 30 
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TABELLENANHANG 

im agaiscnen Cebiet rabelle I 

Fraktionen 
Boden ~ 

Organ. 
Muttergestein Ton Schluff Sand Substanz pH 

Ofo Ofo Ofo art Ofo 

Diabas 23,0 31,2 45,8 L 4,8 6,2 

Diabas 8,2 20,0 71,8 SL 2,1 7,1 

Basaltzerzsatz 6,2 50,0 43,8 UL 0,5 7,2 

Kalk 8,2 34,0 57,8 SL 2,7 6,8 

Jaspis 42,4 33,8 23,8 TL 3,1 7,4 

Quarzit 16,4 29,8 53,8 SL 3,8 7,4 

Kalk 16,2 22,0 61 ,8 SL 4,1 8,0 

Kalk m. Eisen 27,0 29,2 43,8 TL 2,8 7,6 

Kalk m. Eisen 28,6 15,6 55,8 L 0,4 7,1 

Quarzit 35,0 33,2 31,8 TL 0,1 7,4 

Quarzitschiefer 11,0 29,2 59,8 SL 0,8 6,8 

Tonschiefer 6,2 52,0 41 ,8 L 1,5 7,2 

Glimmerschiefer 20,6 31 ,6 47,8 L 1,4 7,4 

Marmor u. Bitumen 20,6 49,6 29,8 UL 7,9 7,2 

Glimmersmiefer 4,4 31,8 63,8 SL 2,4 7,6 

Quarzit 18,4 49,8 31 ,8 L 1,6 7,1 

Marmor 14,2 44,0 41,8 L 0,5 7,5 

Kalkschiefer 14,2 26,0 59,8 SL 3,5 7,3 

Kalk 26,4 41 ,8 31 ,8 TL 1,4 7,2 
, / 
\ 7 

l/i" i c:/Uth .......,~2 -1 Jf.lt, 4,' I, l.:.j d t.-1. \.1 It ,thI1· \.t "I 
r 
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Tabelle II Die Bodeneigenschaften def WildolivenRachen 

ProID Ort Seehohe Topographie Bodentiefe 
Nr. m und Vegetation em 

1 Koyundere 400 Westhang-Maechiegebiet 0- 30 

2 Manjsa-Isaca 500 SW-Maechiegebiet 
Cefalle 40 0/ 0 0- 10 

3 Akhisar-Yenicekoy 250 NW-Maechiegebiet 0- 10 

4 Alasehir-Derekoy 300 SW -Maechiegebiet 
Celalle 40 'io 0- 25 

5 Salihli 250 NW-Maechiegebiet 
CeHille 50 'io 0- 30 

6 Bayat koyii 340 SW-Macchiegebiet 0-35 

7 Karakizlar 350 W-Hang Macchiegebiet 0-30 

8 Odemi:;;-Koseler 450 Bachtal-M aechiegebiet 0- 35 

9 Kiraz,C;:ayagzi 500 SW-Macchiegebiet 0-30 

10 Tire-Sarilar koyii 350 NW-Macchiegebiet 0-30 

11 Cerrnencik-D agyani 450 SO-Macchie, CeHille 35 'io 0- 30 

12 Soke-Baf. 600 NW-Hang Macchiegebiet 0- 20 

13 Bafa-Theohare 450 NW-Hang Macchiegebiet 0-25 

14 Aydin-Tabakhane D eresi 550 SW-Maechiegebiet 
Celalle 60 'io 0-30 

15 Denizli-Saraykoy 640 SW -Maechiegebiet 0-30 

16 Denizli-Cuney (Ertrugul) 420 NW-Macchiegebiet 0-30 

17 Denizli-Kabaaga9 350 NW-Macchiegebiet 0- 30 

18 Nazi lli-Boyasin 400 SW-Macchiegebiet 0-30 

19 Koycegiz-Kaz-Dag-Umgeb. 600 SW-Maechiegebiet 0-30 
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im agaischen Gebiet Tabelie II 

Mutter-
Fraktionen 

Boden-
Organ. 

gestein 
Ton Schluif Sand Substanz pH 

0/ 0 0/ 0 % art % 

Dasit 23,88 22,00 54,12 STL 2,83 6,1 

Limonit zimtf. 20,88 14,36 64,76 STL 2,03 7,03 

Mikrogranit 36,88 19,72 43,40 TL 2,78 7,35 

Glimmerschiefer 13,74 17,50 68,76 SL 1,32 6,9 

Mergel 33,80 26,44 39,76 TL 2,66 7,3 

Mergel 34,88 28,00 37,12 TL 2,70 7,1 

Kalk 35,60 33,44 30,96 TL 2,58 7,7 

Schiefer 14,96 20,08 64,9& SL 2,54 6,7 

Kalk 30,96 29,86 39,18 TL 2,64 7,0 

Glimmerschiefer 14,88 29,44 55,68 SL 1,85 6,8 

Kalk 17,60 23,94 58,46 SL 1,86 7,8 

Quarzit 18,4 49,8 31,8 L 1,6 7,1 

Kalk 37,72 40,60 21,68 TL 1,08 7,3 

Quarz 27,60 21,44 50,96 STL 1,51 7,2 

Kalk 26,24 29,52 44,24 TL 2,73 7,5 

Kalk 34,04 26,80 39,16 TL 2,45 7,5 

Kalk 27,16 31 ,72 41,12 TL 1,98 7,7 

Gneis 15,00 15,16 69,84 SL 1,91 6,5 

Kalk 28,88 25,72 45,40 STL 2,85 6,8 
I " " \, 7 

7"~,, >\) 
, ~ ~ ~«', f l,t,{ '\.~...,."l. 2. li. \let. "1 
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Tabelie III Mittlere Klimadaten 

Meteorologische Stationen Temperatur 

SeehOhe 
Januar- Juli-

Absolute 
Jahres-

Absolutes Ort u. Grenze mittel mittel mittel 
m Co Co Max. Co Co Min. Co 

DIKILl 2 7,9 25,7 41,8 16,4 6,4 

kultiv. Oliven 200 7,0 24,8 40,9 15,5 7,3 

wilde Oliven 400 5,9 23,7 39,8 14,4 8,4 

IZMIR 25 8,6 27,6 42,7 17,5 8,2 

kultiv. Oliven 200 7,7 26,7 41 ,8 16,6 9,1 

wilde Oliven 300 7,2 26,2 41 ,3 16,1 9,6 

MANISA 42 6,8 27,7 44,5 16,7 - 17,5 

kultiv. Oliven 150 6,3 27,1 44,0 16,2 - 18,0 

wilde Oliven 450 4,7 25,6 42,4 14,6 - 19,6 

AKHISAR 101 6,3 26,8 44,6 16,1 - 13,6 

kultiv. Oliven 250 5,5 26,8 43,8 15,3 - 14,4 

wilde Oliven 500 4,2 24,7 42,5 14,0 - 15,7 

AYDIN 68 8,0 28,3 43,0 17,6 - 11 ,0 

kultiv. Oliven 300 6,8 27,1 41,8 16,4 - 12,2 

wilde Oliven 550 5,5 25,8 40,0 15,0 - 13,5 

NAZILLl 60 7,5 28,9 42,8 17,6 - 15,1 

kultiv. Oliven 250 6,5 27,9 41,8 16,6 - 16,1 

wilde Oliven 600 4,3 26,1 40,0 14,8 - 17,9 

ODEMIS 120 7,2 28,4 43,2 17,2 - 9,1 

kultiv. Oliven 300 6,3 27,5 42,3 16,3 - 10,0 

wilde Oliven 500 5,5 25,8 40,0 15,0 - 13,5 

DENIZLl 450 5,8 26,8 41 ,2 15,8 - 10,8 

KU~ADASI 5 9,0 25,3 39,5 16,7 - 10,0 

MUGLA 646 5,4 26,1 41,2 15,0 - 12,6 
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des agaischen Cehietes Tabelie III 

Niederschlag q:, jahr\. 

Winter Friihling Sommer Herbst 
Jahre,- relative 
mittel Luftfeuch-

mm mm mm mm mm tigkeit o/Q 

359,50 133,30 11,40 164,90 669,10 69 

365,29 J 35,40 11,58 167,55 679,86 

371,09 137,59 11,76 170,21 690,65 

382,30 153,00 13,60 144,30 693,20 62 

388,25 155,37 13,80 146,54 703,96 

391 ,22 156,56 13,90 147,66 709,34 

371,80 166,90 22,30 151,70 712,70 60 

377,42 169,42 22,63 153,98 723,45 

383,05 171,95 22,96 156,27 734,23 

292,40 134,70 22,90 127,90 577,90 65 
,. 

296,23 136,47 23,19 129,57 585,46 

303,30 139,70 23,74 132,67 599,41 

357,70 139,10 19,90 143,30 660,00 63 

364,67 141,80 20,28 146,09 672,84 

372,30 144,77 20,71 149,15 686,93 

320,60 138,80 23,20 136,10 618,70 63 

326,19 141,21 23,59 138,46 629,45 

334,58 144,80 23,71 142,01 645,10 

365,90 178,80 28,50 160,20 733,40 62 

371 ,27 181,42 28,91 162,55 744,15 

376,65 184,04 29,32 164,90 754,91 

220,30 159,50 41 ,60 98,00 519,40 61 

395,80 135,00 6,60 155,80 693,20 70 

718,60 224,30 36,60 200,30 1179,80 60 
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7. Zusammenfassung 

Das starke Anwachsen clef Bevolkerung hat in den letzten J ahren zu 
einer verstarkten Inkulturnahme von OdlandHachen in cler Turkei geHihrt. 
Dabei wurden nicht in jedem Fall die natiirlichen Standortverha.ltnisse be·· 
riicksichtigt. Die Foige ist eine starke Zunahme del' Bodenerosion mit allen 
ihren negativen Folgeerscheinungen. Es ist daher dringend erforderlich, 
daf3 man zu einer planmalJigen Bodennutzung kommt und daG del' Land
bau in eine allgemeine Landesplanung eingeordnet WiTd. Hierzu sind je
doch zunachst grundlegende, auf die jeweiligen Standortverha.ltnisse be
zogene Untersuchungen erforderlich. 

In clef vorliegenden Arbeit werden nach einer allgemeinen Dbersicht 
uber die Verbreitung clef AnbauHachen cler kultivierten und wilden Oliven 
im agaischen Gebiet zunachst die naturlichen Grundlagen im Unter
sucllUngsgebiet dargestellt. Tm Anschlul3 daran werden die Beziehungen 
zwischen den Oliven- und Waldgebieten untersucht, insbesondere im Hin·· 
blick auf die Erosionsgefahrdung dieser Standorte. Nach Darstellung 
einiger wichtiger bodenkundlicher Kennwerte und deren Interpretation in 
bezug auf die Erosion wird die Erosionsgefahr und deren Ursachen im 
Einzugsgebiet von Cure untersucht. 

Summary 

In some parts of Turkey olive cultivation is an importan t agr icultural 
enterplise. The growing population of Turkey has made it necessary to 
increase the food-producing area. This was done in some parts of the 
country by clearing forests on steep hills for olive cultivation without 
any soil conservation measures. This paper deals with a survey which 
was carried out in order to investigate the influence of fores ts and olive 
cultivations on soil erosion in the Edremit-Cuere area. 
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