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Gebieten Afrikas handelt. Es ist gewiß ein eigenartiges Zusammentreffen,
daß jedesmal Zeit des Falles, Aussehen, Mengen und Bestandteile des Staubes
fast gleich sind. — Für Mitteilungen über weitere- Beobachtungen von Staub-
tiilieii würde Schreiber dieser Zeilen sehr verbanden sein.

y\:\iS. lOuu'en v. J> e 1 I s c li a n.

Literaturberichte.
„ F l o r a exs icca ta Ä i i s t r o - H u n g a r i e a . " C'ber die Lieferungen 33

und 34 dieser großangelegten Mustersammlung wurde in der ..('arinthia I I "
li»01, S. 7» und 80.. berichtet. Mit den im Herbst 1<>]:; ausgegebenen Liefe-
rungen '•',' bis 40 wurde diese Schöpfung Kerners abgeschlossen, dies /.um Be-
dauern aller, die sich mit Pflanzenkunde beschäftigen.

Aus der letzten Sendung und aus den beiden Lieferungen .'!•") und 3(ir

die hier noch nicht auszugsweise behandelt wurden, ist folgendes auf Kärnten
Bezugnehmendes anzuführen:
Nr. 341.'». C r e p i s i n c a r n a t a Wulfen, i Fleischfarbener Pippau). Berg-

wiesen der Seleni/.a im Loibltale. Kalkboden, 1200 //( ( J a b o r -
n e g g ) .

Nr. 34SKS. (Avcnastrum ulpimun Ninitlt.) — Zu dieser Art wird bemerkt, daß
die in den Alpen, Karpatheu und Balkangebirgen vorkommenden.
Formen, unter verschiedenen Namen beschrieben, von der eng-
lischen Pllanze nicht spezifisch zu trennen sind. Miezu gehört
auch du- A renn pliuüciil in ix. Xr. ]!'•> der ..Flora von Kärnten",
(V i e r ha p p e r.)

Nr. ."341)8. (Triw! um ptircsccns rar. ntrici/iitum Mcrtcns rl hdc/i.) — Von
dem in seiner Verbreitung in Mitteleuropa auf die österreichisch-
steirischen Kalkalpen und die kalkreichen Teile der nördlichen.
Karpathen beschränkten Tr. ulpcslrc kann man 7Y. puresecns
rar. ruri<ij. durch die z u s a m m e n g e z o g e n e n Bluten-
stände und fast oder ganz k a li 1 e n Fruchtknol.;'ii unscliwer
unterscheiden. Tr. alpcxlrc ist eine ausgezeichnete Rasse, die
von Tr. flaresecns mit Recht als Art gesondert wird. In Südtirol
und Sü.dkäruten scheint es nur in annähernden Formen vorzu-
kommen.

Nr. 3.")()0. T r i s e t u in a r g e n t e u in W'illd. ( Silberhafer). Kiesige Stellen
am Loibl., Kalkboden, 850—1700 in. (•) a b o r n e g g. I

Nr. 3612. S i b b a l d i a p r o e u m b e n s /,. Krain: Alpenweiden der Belscli-
tschiza (\\*ainjisch) in den Karawanken. Kiilklio:len. 2000 in..
( P a u l i n.)

Nr. 3()33. A r e n a r i a c i l i a t a L. (Oewinipertes Sandkraiit ). Steinige-
Alpenmatten des Hochobir, Kalkboden, 2000 m. (J a b o r n e g g.)
— Die echte A. ciliata: Kalkpflanze.
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Nr. 8720. S ii t u r e i a 111 e n t h a e f o I i a ( WON/. ) FritscJi. Kaniia : au

steinigen Orten bei Tiniau (Tischlwang). ( P i e h 1 e r. i

Nr. 8788. (i en l i a n a v e n i a L. (Frühlings-Enzian). Moosige \ \ iesen in

der Sattnitz bei Klagenfurt. ( J a l i o r n c ^ » )

Nr. 87">O. I' li v t c u in a S i e 1> e r i Sprcny. ( Siebers Rapunzel). Auf der

Hochfläche der Bürentaler Kotselma in den Kara wanken, Kalk-

boden. -20(1(1 in. (J a b o r n c f,- g.) ( Der höchste Punkt der

Kolsclma ist l!)40 in. — Der Berichterstatter.)

Nr. ."J77•">. Se n e e i o c a p i t a l u s ( Wnhlcnb.) Ntcud. ( Kopiiges Kreuz-

kraut) . Auf südostseitigen Alpenmatten am llinsennock ober

der Turracherhöhe selir selten, 2250 in. (J a 1) <> r n eg g.)

N r . 8894. N a j a s in a r i n a rar. intermedia (Wotfu.) Aschers. (Meei-

N i x e n k r a u t ) . I m L ä n g s e e , b e i S t . CJeorgen . ( D e g e n . )

N r . 3 9 2 7 . C a r e x n i g r a B e l l . ( K l e i n b l ü t i g e S e g g e ) . T i r o l : T e . u s c h n i t z -

t a l a m G r o ß g l o c k n e r . 2100—2-200 in. ( H u l c r . )

I n s g e s a m t w u r d e n a u s K i i r n t e n u n d d e r ( .ü re i izmic .hburschaf t 7S B l ü t e n -

] ) l l a n z e n . 12 F lec l i t e i i j 7 P i l z e , 4 M o o s e u n d '•] A l g e n , z u s a m m e n 104 A r t e n ,

b e i g e t r a g e n : v o n d i e s e n h a b e n g e l i e f e r t : M . F r e i h e r r v. J a b o r n e g g

;")() B l ü t e n p H a n z e n . L . K r i s t o f 4 B l u t e n p f l a n z e n u n d 7 P i l z e . Dr . .1 . S t e i -

n e r 12 F l e c h t e n . II. U n t e r 10 B l u t e n p f l a n z e n , -I. B r c i d 1 e r 4 Moose ,

T h . P i c li 1 e r 4 P>lü1en|) l lanzen, Dr . A. l l a n s g i r g :i A l g e n . (J. v. l ' e r n -

h o f f e r 2 l i l ü l e n p l l a n z e n . D. P a c h e r u n d A. A u ß e r il o r f e r je

1 B l u t e n p f l a n z e . H. S a b i d u s s i .

Schedae ad „Kryptogamas exsiccatas". ..Auiialen des k. k. natur-

historisclien llofnmseunis'- ( W i e n ) . Hand XXI 1 I. l!)0i). S. 218—2:{(), Zen-

tu r i e X V I I : Hand X X I V , 1!» 10—11)11. S. 2(i!)—292, Zen tur ie X V I I I ; P.and

XXV, l u l l , S. 228—2.V2, Zen tur ie X I X ; Band X X V I , 1912, S. I . V J — 182,

Zen tu r i e X X : Register zu Zentur ie 1—XX: S. 1S8—242: Band X X V I I , 1918,

8 . 208—280, Zen tur ie X X I : Band X X V I I I , 1914, S. 121 — 14«), Zen tur ie

X X I I : Hand X X I X . 191.1. S. 4Ö4—4S2. Zentur ie X X I I I .

Seit Verfassung des letzten Berichtes in unserer Zei tschrif t , J a h r g a n g

1909, S. 19S, sind wieder -7 Lieferungen erschienen. Aus K i i r n t e n s t ammen

folgende Al len und Können:

Nr . Kiö". P> i a t o r e 1 I a (seel. Sdrcoi/i/iic) 1 a t e r i c o 1 a Kleiner. (Neue

Art . ) Auf Dachziegeln bei K riiinpciidorf ,mi Wür thcrsee . (Jul.

S t e i n e r.)

N r . S(5ö h. P i I o c a r p o n 1 e u c o b 1 e p h a r u m ( \ ijl.) Wuinio. Auf

Tannenzweigen am Kaikenberg bei Klagenfur t . 400 in. (Jul.

S t e i n e r.)

(Die l löhenangabe mag wohl m i t ö()() m r i ch t ig sein. —

Berichterstatter.)

Nr. 1081. T o l t u 1 a n i r u l i s l-.'lirh. An Kiesel fei sen bei Heiligenblut, fruch-

tend im Juli. (('. L o i 11 e s h e r g e r.)
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Nr. 1765. C a l i e i u m m i n u t u m Arn-. Auf dei' Rinde von Föhrens tämmen;
Schiotkogel am Wörthersee. ( J u l . S t e i n e r . )

Nr. 1817. C o r d y c e p s c 1 a v u 1 a t a h'llis and Evcrh. Auf Schüsselnechten
(Lecania) von Strauchzweigen; Friesach, (Sommer. (A. H a n d -
1 i r s c h.)

Nr. 1853. S t a u r o t l i e l e c l o p i m a v a r. c a t a l e p t a A. Zahlb. Auf
Schieferfelsen un te rm Schlosse Fre ien thurn am Wörthersee.. (.F.
S t e i n e - r.)

Nr. 2U7U. 11 i n o d i n a c o r t i e o l a Arn. Auf Tannenzweigen nächst Gur-
litsch bei Krumpendorf; un te re Bergregion. (.). S t e i n e r . )

Nr . 2153. l ' y r e n u l a f a r r e a ßr. et Host)'. An Eiehenstihnnu'ii im llutter-
tale, Sa t tn i t z bei Klagenfurt . ( J . S t e i n e r . )

Nr. 21C2. C l a d o n i a b o t r y t e s (Hay.) W'illd.-Wainio. Auf morschen
Baunis t rünken bei Gurl i tsch am Wörthersee. ( J . S t e i n e r . )

Nr. 2255. C h a r a f o e t i d a (siibincrmls) forma c) m a c r o t e 1 e s Mi-g.
Bacli bei Lippitzbuch. (L. K r i s t o f . )

H. S a b i d u s s i .

F u r r e r, E r u s t : „Vegetationsstiidien ini Bormiesischen."
Inauguraldissertation. „Mitteilungen aus dem botanischen Museum der Uni-
versität Zürich", LXVII1. Sonderabdruck aus der „Vierteljaliraschrift der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich", Jahrg. ö«), 11)14. 78 S. 8" Mit
<3 Textfiguren und 1 Karte.

Das behandelte Gebiet gehört zur italienischen Provinz Sondrio und
umfaßt hauptsächlich die Talböden von Bormio, Viola. Fraele und Braulio.
Nach einem Überblick über die physischen und wirtschaftsgeographisehen Ver-
hältnisse und Bemerkungen zur Flora (der Florenkatalog erscheint demnächst
separat) folgen interessante Erörterungen über das Studium der Pflanzen-
gesellschaften.

Die Arbeit erscheint von besonderein Interesse deshalb, weil von Furrer
hier zum erstenmal ein neuer, sehr fruchtbringender Gesichtspunkt in den
Kern seiner Untersuchungen gezogen wurde. Es ist dies der Begriff der
Sukzession, also das Studium der Vegetationsdecke im ganzen im Rahmen
ihres Werdens und Vergehens. ..Überall im Wechsel der Zustände und dem
Konkurrenzkämpfe unter den pflanzlichen Individuen wechseln die Gesell-
schaften der Pflanzen^ sei es in der Werkstatt der anorganischen Natur, sei
es im Bereiche der menschliehen Tätigkeit."

Dieser Gedanke war vom Amerikaner Henry C. Cowles zum Forschungs-
prinzip erhoben worden. Da die edaphischen Pflanzen vereine (Sehimper)
selten beständig sind, sondern meist zur Weiterentwicklung in klimatische
neigen, so erhebt Cowles die Forderung, diese zur Weiterentwicklung neigen-
den Vereine als Glieder einer Entwicklungsreihe aufzufassen und diese als
l'eihen oder Serien aufzustellen. Diese Aufgilbe aber müsse bei einer erschöp-
fenden pflanzengeographischen Behandlung eines Gebietes unbedingt durch-
geführt werden. Cowles legt also (nach Furrer) „Wert darauf, zu wissen, in
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welcher Folge die Pflanzen zu einer Anfangsfonnation zusammentrete]) und
wie aus dieser durch Vermittlung von Übergangsformationen der Werdegang
in einer stiiliilisierten Hndformation seinen Abschluß lindet1'.

l''iiri'er legte, ferner seinem System der Sukzession die Forderung zu-
grunde, daß „die Serie ein (Jegenstück bilde zum lloristiseh geprägten Be-
griffe des Bestandes". Sie nmß dalier ebenso wie letzterer aufweisen:
1. Hülienjflieder: "2. Fazies; 3. Substrat- und übrige Modifikationen. So erhält
er ;ils Einheiten die ,.Veilandungsseric", die „Dr\ asserie" u. s. f. ..Sie alle
/eigen in ihrem Verlaufe besondere Eigentümlichkeiten, sei es in der Zahl und
Ausbikhuigsweise einzelner Stadien, sei es vermöge ihrer Prägung und Vor-
bereitung, die durch die Lebensformen bestimmten Arten eingeleitet werden".

Bei der praktischen Durchführung kann natürlich nicht direkt die
Veränderung der Vegetation im häufe der Zeil festgestellt werden, da dieser
Prozeß zu langsam vor sich geht. Wohl aber sind wir imstande, die Auf-
einanderfolge durch Vergleich ungleich alter Zustände zu erkennen. Solehe
Übergangssladicn leiten <>t't örtlich von einer Pllanzengesellschaft. in die
andere über und brauchen ..sich nicht zeitlich in den Werdegang dieser oder
jener einziiscIiielM'ii".

Im Kapitel ,,Sukzession der l'Hanzengcsellscliaftcn" erscheinen diese
Grundsätze mit großem Geschick praktisch durchgeführt. Als erste (Jruppe
erscheinen die ,.Dryas-Serien'\ Dieser folgen die (irassfeppen-Scrien. dann die
Abschnitte „llasenschlul.S auf (J-estein", „Schaffung von (»rasland im Wald-
gürtel", ..Rasenwechsel". ..Krummholz auf Kalk", „Buschweide", „Auen",
„Die Wirtschaft im Hochwalde" und schließlich „Abbau". In allen diese»
Fällen wird versucht, das Werden dieser Formationen, deren Kampf mit den
Elementen und anderen Pflanzengruppen und den scbl icl.ilichen Hut wicklunns-
schluß zur Darstellung zu bringen.

Zur Erläuterung der Furrerschen Arbeitsmethode sei das Wichtigste
über seine ..Drias-Serien" mitgeteilt : Auf Kalkgeröllhalden bedeutender Tiefe
mit groben (ieröllstiieken erscheint die Arien- und Individuenzahl über der
Waldgrenze eine sehr gelinge. Da leistet l)ri/<ix oclopclala, ein ausgezeich-
mter Schul t decker, wohl unter allen l'llan/.en die erfolgreichste Pionierarbeit.
Dazwischen siedelt sich in den Maschen des Astgewebes am häufigsten Carcx
firniu an. Die Dryasteppiehe können aber keinen zusammenhängenden Hasen
bilden, da zwischen den einzelnen Teppichen „während ihres langsamen Wachs-
tums fortwährend das bewegliche (iesieiu wegricseli und -rutscht". Gerade
dadurch wird es aber Curcx finmr und anderen l'llanzen unterdessen möglich,
eigene Bestände zu bilden und das Dryasnetz aufzulösen.

Ähnlich ist Salix scrpi/llifoliu zu bewerten, deren Pionierarbeit, eben-
falls erst anderen Pflanzen, z. B. Vanx sonpervirens, flesleria coerulea u. a.,
das Dasein in der Sehneestufe ermöglicht. Sehr oft erstarken diese dann im
Schütze der kriechenden Weide und erdrücken sie teilweise oder völlig.

Dieses geschilderte Werden und oft weitere Schicksal der Dryas-
teppiche bildet nun oft das „Mutterstadium" der Treppenbildner. Die in die
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Dryasrasen eingenisteten lebenskräftigen und ausbreitungsfähigen Horst-
pilanzen erfahren nach Auflösung des Dryasrasens einen Druck in der llutsch-
riehtung des Gerölls und bilden schöne Treppen, Hier entwickelt sich min
eine reiche Begleitflora. „Geröll-, auch Felsenpilanzeu besiedeln die nackten
Stellen zwischen den Wülsten; Huniuspilanzen suchen die Humusvorräte über
und hinter denselben auf, wo ihnen zugleich beruhigter Hoden geboten wird.
Die das Geröll stauende Wehr selbst ist von buntem Artengemiseh durch-
setzt." , . , . . •

Das Gesagte dürfte geniigen, um den Wert der Sukzession und der
SerienaufStellung für die moderne Piianzengeographic anzudeuten.

Ein Literaturverzeichnis besehließt diese nette Studie, die vor allem
wegen der ausführlichen Verwertung des Sukzessionsbegriil'cs von großem
Interesse und auch für Kärntner Arbeiten vorbildlich sein wird .

Dr. .Friedrich M o r t o n .
M o l i s c h. P r o f. D i. 11 a n s : „ P f l a n z e n p h y s i o l o g i e a l s

Theorie der Gärtnerei." Für Botaniker, Gärtner. Landwirte und Pflanzen-
freunde. Jena, Verl. von G. Fischer, l!)l(i. .8". X u. 30.) Seiten mit 127 Text-
abbildungen.

Der bekannte Wiener Pflanzenphysiologe hat uns hier ein Buch be-
schert, das in weiteste Kreise verbreitet zu werden verdient. Der überreiche
Inhalt macht es natürlich unmöglich, auch nur flüchtig besprochen zu werden.
Es dünkt mir auch viel wichtiger, vor allem auf das Wesen des Werkes
aufmerksam zu machen und eigentlich nur nebeul>ei durch Wiederholung des
Inhaltsverzeichnisse« und Herausgreifen einzelner Abschnitte auf den um-
faßten Stoff und auf die Art und Weise seiner Behandlung hinzuweisen.

Es dürfte zu wenig bekannt sein, Avelehe l'nsuinnie krassen theoretischen
Unwissens — von Systematik ganz abgesehen — der Gäitucr in sich vereint.
Ich führe — ohne Randglosse —• als Beispiel nur an, da 1,5 ich in den größten
Gärtnereien Wiens, wo die Aufzucht der kostbarsten Orchideen mit anerkannt
gutem Erfolge betrieben wird, nicht selten Gärtner fand, die von der Wurzel-
symbiose der Orchideen und den wissenschaftlichen Grundlagen der Orchideen-
zucht durch Samen nicht die blasseste Ahnung besaßen, aber eine diesbezüg-
liche Belehrung mit größtem Danke entgegennahmen! Damit kommen wir
auf den Kernpunkt der Sache. Der praktische Gärtner hat sich in jahrtausend-
langer Naturbeobachtung und Überlieferung rein empirisch eine Summe von
Kenntnissen und Erfahrungen erworben, denen aber das Rückgrat der wissen-
schaftlichen Erklärung abgeht. Anderseits hat die Wissenschaft auf der Bahn
spekulationsfreier, streng experimenteller Forschung, oft erst nach langer,
mühevoller Arbeit, manch alterprobte Gärtnerlehre in ihrem Wesen zu
erfassen und zu ergründen vermocht und- außerdem eine Reihe von völlig
neuen Tatsachen ans Licht gefördert, die der Gärtnerei ganz unbekannt und
imstande waren, einen ungeheuren Uni- und Aufschwung auf manchen Zweigen
herbeizuführen. Ich erinnere beispielsweise nur daran, daß früher die Treiberei
von Pflanzen nicht so yanz in den Händen des Gärtner* lay. daß dann dies»
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Hadu> durch das allerdings kostspielige und *e.hr gefährliche Ätherisieren
Johannsens einen Aufschwung erfuhr, bis schließlich durch die einfache und
billige, von Molisch eingeführte Methode des Warmbades die Pllanzo in den
Händen ihres Meisters nahezu „Ton in des Töpfers Hand" wurde und heute
in den Schaufenstern unserer Hauptstadt fast in jeder .Jahreszeit die ge-
wünschten .Hlunion zu sehen sind.

Also Praxis ohne Theorie einerseits, Theorie und Kort>chritt ander-
seits. Die Brücke aber fehlte! Diese wollte und hat auch der Verfasser mit
Kunst geschlagen. Mit dem Leben der Pllanzo. durch jahrzehntelange. Arbeit
und Forschung vertraut, zugleich aber auch als Sohn eines namhaften
Handelsgärtners durch einsige praktische Arbeit im väterlichen Garten mit
dem Okulieren und Kopulieren und all den anderen gärtnerischen Methoden
und Kunstgriffen von Kindesbeinen an vertraut, schließlich noch von holier
Liebe zur Gärtnerei erfüllt, spannen sich in ihm alle nötigen Fäden zu treff-
lichem Gewebe zusammen.

Ein jeder wird in dein von zahlreichen Originalbildern begleiteten
Buche auf seine Kosten kommen. Der strenge Theoretiker, dessen exakte
Scheuklappenarbeit ihm tiefe, unlöschliche Gehirnfuichen und starre Denk-
weise gegraben, wird allerhand Neues finden. Stehen doch die meisten Bota-
niker dem G a l t e n ganz hilflos gegenüber! Sicher ist sich nicht jeder be-
wußt, daß etwa die schmackhafte Zartheit des Endiviensalates durch recht-
zeitiges Zusammenbinden der Pflanzen und dadurch bedingte Lielitabspcrrung
herbeigeführt wird — son so gärtnerisch fundamentalen Kapiteln, wie Laub-
fall, Herbeiführung reichster Blüten- und Fruchtbildung, Veredlung etc., gar
nicht zu reden! Der Gärtner wiederum wird alle seine gewissermaßen in-
s t i n k t i v gehandhabten Griffe und Schnitte jetzt im Spiegel der auf-
klärenden Theorie betrachten und mit lenkendem Bewußtsein arbeiten können.

Das Werk gliedert sich in sieben Abschnitte, deren Inhalt auszugs-
weise wiedergegeben sei:

I. Abschnitt: Ernährung. 1. Die Wasserkultur. 2. Die unentbehrlichen
Ascbenbcstandteile. .'{. Die entbehrlichen Aschenbestandteile. 4. Der Boden.
ft. Die Düngung. 0. Die Kohlensiiureassimilation. 7. Das Wasser und seine
Bewegung. S. Die Transpiration und der Transpirationsstrom in Beziehung
zu gärtnerischen Arbeiten. !). Die Wanderung der Assimilate. 10. Die Ev-
nährung der Pilze. 11. Ernährungsweisen, besonderer Art.

I I . Abschnitt: Atmung.

II I . Abschnitt: Wachstum. 1. Allgemeines. 2. WaohMuni und Ain.'en-
bedingungen. 3. Wachstunisl>ewegiiiigon. 4. Organbildung, ö. Ruhoporiode,
Treiberei und Laubfall.

IV. Abschnitt: Vom Erfrieren und Gefrieren der Pflanzen.
V.Abschnitt: Die Fortpflanzung.

VI. Abschnitt: Die Keimung der Samen.
VII. Abschnitt: Variabilität, Vererbung und Pflanzenzucht im».
Um über die Vernrbeitungsweise des Stoffes zu orientieren, sei einiges
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aus dem ersten Abschnitte (Ernährung) herausgegriffen. Trotz der funda-
mentalen Wichtigkeit der Kohlensäureassimilation hat der Gärtner von ihr
koine Ahnung; stehen ja oft sogar Akademiker diesem Lebensprozesse voll
Unkenntnis gegenüber und werfen ihn mit Transpiration oder Atmung in*
denselben Topf hinein! Daher wird zunächst in leiehtfaßlicher und auch dem
intelligenten Nichtakadenriker verständlicher Weine das Wesen der Assimila-
tion klargelegt, über Chlorophyll, Lieht, Assimilationsnaehweis, Stärkebildung
usw. gesprochen und dem Gärtner gezeigt, w e s h a l b d;is Licht der IMIanze
voimöten ist. Daran schließen sich aber noch zwei Kapitel, dir mit der Assi-
milation in engem Zusammenhange stehen und vom niodrnien G:ir1nrr nicht
übersehen werden sollen.

P f 1 a n z e n k u 1 t u r i in e I e k t r i s c li e n L i c li t e befördert und
begünstigt die pflanzliche Entwicklung und wird von Großgärtnereien zur so
überaus lichtarmen Winterszeit, besonders in der nebel- und rauchschwangeren
Großstadt, bei billigem Strompreise vielleicht einmal ein wichtiger Faktor der
Blumengärtnerei werden.

D ü n g u n g d e r L u f L m i t K o h l e n s ii u r e ist das zweite. Ver-
suche zeigten, daß die jetzige Kohlensäurespaimung unserer Atlunosphäre
nicht dem Optimum der Pflanze entspricht, also entsprechende Kohlensäure-
vermehrung Wachstum und Blütenbildung befördert. Dabei- dürfte die Dün-
gung der Luft mit Kohlensäure in Mistbeeten und Glashäusern von guten
Erfolgen begleitet sein.

Ungemein verwickelt ist das Auf und Nieder der Saft- und Wasser-
ströme im pflanzlichen Körper. Tagsüber gebildete Stärke wandert nächt-
licherweile nach abwärts, in die Reservespeicher oder <in Stellen augenblick-
lichen Bedarfes, mineralsal/.hältige Wässer steigen in die Laubkrone empor,
alles in wunderbarer Weise geregelt und geleitet. Den (hauptsächlich in den
Rindenpartien) absteigenden Assiniilatenstroni haben sich die Gärtner seit
langem zunutze gemacht. Sie ringeln den Stamm bis aufs Holz und sperren
durch den ,,Zauberring'' der Stärke den Weg. Sich stauend, führt sie zu einer
unverhältnismäßigon Ansammlung plastischer Stofl'e, die in hoher Frucht-
barkeit des betreffenden Zweiges zum Ausdrucke kommt und die Erzielung
frühreifer, großfrüchtiger Sorten ermöglicht. Aber nicht immer führt das
Ringeln zum Ziele und nicht überall darf es in gleicher Weise zur Anwendung
gelangen! Zu tiefe Ringe lassen das Holz vertrocknen: die Pflanze geht an
Wassermangel zugrunde. Zu breite Ringe behindern ihre in einigen .Jahren,
nötige Überwallung; die Partien unter dem Ringe bekommen nichts mehr zu
essen: der Baum stirbt an Hunger. So werden auch die übrigen 'Methoden
zur Förderung der Fruchtbarkeit durch Stauung des Assiriiilatenstromes. so
der Fruclitgürtel, die Zwergunterlage, das Drehen imd liiechen der Zweige,
besprochen, Für und Wider angeführt und zu b e w u ß l e m Arbeiten uitd
Experimentieren angeleitet.

Mehr kann aus Raummangel nicht mitgeteilt werden. Wohl aber
können wir das Buch begleiten mit dem lebhaften Wunsche, es bald in niösf-
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liehst vielen Münden zu sehen, der Theorie /.HUI Frommen, die ja stets in der

Praxis belebende Bofrucht uug lindel, unil dem Gartner zum Nutzen.

Wir beschließen mit dem mehr gerechten als erfüllbaren Wunselle, daß

"in Zukunft die Besitzer groß angelobter Gärtnereien mit ihrem oft geradezu

an indische Pracht und Heichtum gemahnenden Luxus an kostbarem Ciewiiclis

— endlich durchdrungen von der Notwendigkeit der innigen Verschmelzung

von Theorie und Praxis — ihre .Schütze auch der Wissenschaft zur Verfügung

stellen, die kostbare Objekte nur selten anzuschali'cu in der Lage ist.

Dr. Friedrich . M o r t o . n iW'ieu).

K ü b e l . D r . K d u ; i i < l : „ V o r s c h l ä g e zur g e o b o t a n i a c h e n

K a r t o g r a p h i e . " Nr. 1 der von der plhiiizcngcograpliisclicn Kommission der

Schweizer Naturforschendcn Gesellschaft, herausgegebenen „Heiträge zur geo-

botanischen Landesaufnahme"'. Zürich und Leipzig l!)l(i. Verlag von Hascher

U, Co. 8". 14 S. und 2 Tafeln. Franken 1 ..">().

Hü b e i . K.. S c h r ö t e r , ('.. u n d 15 r o c k in a n n • .1 e r o s c h. 11.:

„ P r o g r a m m e f ü r g e o b o t a n i s c h e A r b e i t e n . " Nr. 2 der oben genannten

..Beiträge". ICbenda, 1!)1(J. K". 28 Seiten.

Die auf dem Gebiete pllanzengoographischor Forschung so rührigen

Schweizer bringen in den beiden Hoftchen sehr bemerkenswerte Anregungen

und Vorschlüge, die von allen Pllanzongcographon wännstens begrüßt zu

werden verdienen.

In dem erstgenannten Hefte geht. Kübel, dein wir (mit Broekinann-

Jerosch) bereits eine Arbeit über die Nomenklatur der l'llanzcngesellseha ften

verdanken, davon aus, auch für die p f I a n •/. e n g e o g r a p h i s c h e

K a r t e n a u f n a li in e einheitliche Grundlagen zu schallen. Ks ist nicht zu

leugnen, daß Einheifliclikeit in der Farbongebung und Anwendung von Zeichen

einen großen Fortschrit t auf diesem Gebiete bodenton dürfte.

Das zweite Heftchen dürfte besonders dem a n g e h e n d e n Pllanzeii-

geographen von großem Werte sein: ist doch hier in übersieht 1 iclicr und koni-

pendiöser Weise zusammengestellt , w a s und w i e bei monographischen

Arbeiten beobachtet und festgestellt werden lnnü, kurz, ein vollständiges Pro-

gramm, das auch dem Prakt iker gute Dienste leisten kann. Die pflanzen-

geographischen Arbeiten werden gruppiert in Gebiet sinonograplnen, in Mono-

graphien einzelner Pllanzengesellschaftcn und in Monographien einzelner

Arten nach ihrer Gesamtökologie und Verbreitung. Innerhalb jeder der drei

Typen wird dann angeführt, was bei der Arbeit beobachtet, worauf besonderes

Gewicht gelegt werden muß. So muß beispielsweise bei Gebietsinonographien

folgendes berücksichtigt werden:

1. Orographische Faktoren.

2. Klimatische Faktoren. (Berücksichtigung d i r meteorologischen Be-

obachtungen, Berechnung der Baum- und Schneegrenze, Luf t temperaturen an

botanisch wichtigen Stellen, Frostdauer, Temperaturen an und in Pflanzen-
stöcken, Tiefe des Bodongefrierens. Dauer der Schneebedeckung. Schneeschutz,
Sehneogeblüso etc. etc.)
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?>. Edaphische Faktoren.
4. Biotische Faktoren (wichtige Frage der Konkurrenz, anthropogene

Faktoren u. a.).
ö. Die Pfianzcngesellsehaften: a) Feststellung des Bestandes; b) Ein-

yeichnen in die Karte; c) Feststellung der Verbreitungstatsachen (Standorts--
Jbeschreibung nach klinuitisehen, edaphisehen und biolischen Fakturen d e . ) ;
d) Höhen.stufen und Htfhengrenzen; c) Sukzessionen ; /) Darlegung der Ver-
,breitimgsgesetze.

(i. Ökologische Beobachtungen, l Mit groücin Hechte wird hier «lie
•Wiedergabe einzelner, anscheinend aus dem 'Rahmen der Monographie heraus-
fallender ökologischei Beobachtungen iil)ei- Bestäubung etc. gefordert.)

7. Fiorengeschiehte.
: • 8. Florenliste. . • • . . , - • ' •

Schon aus diesen gekürzten Mitteilungen ist die Gründlichkeit ersicht-
Jich, mit der vorgegangen wurde. Reiche (dem Rahmen des Buches folgend,
nur die Schweiz berücksichtigende) hileraturang.iben weisen auf nachahmens-
werte vorbildliche Arbeiten hin.

Der l'llanzengeograph kann dalier auf diese Sammlung, der bald andere
Heftchcu folgen mögen, ganz besonders hingewiesen werden.

Dr. Friedrich M. o r t o n.
S t e i n in a n n. D r. i' a u 1: „Praktikum der Siißwasserbiologie."

I. Tiere und l'Uanzen der f l i e ß e n d e n G e w ä s s e r . (..Sannnlung natur-
wissenschaftlicher Praktika". I'd. IT. Berlin. Gebrüder Borntraeger, 1915;
geb. Mark 7.(50.)

Das Zschokke gewidmete Buch ist zur Einführung in die Biologie
fließender Gewässer zu empfehlen. Mit Recht betont man jetzt gegenüber der
eine Zeitlang allzu vorherrschenden Planktonkunde, wie wesentlich auch die
Biologie der nicht planktonisch lebenden Wasserorgamsmen, wie der Ufpr-
und Grundformen, ist. Steinnumn hebt die biologischen Eigenschaften der
.„rheophilen" Organismen hervor, die er in N e r e i d e n (eine wegen der
gleichnamigen Bezeichnung einer Borstenwiinnergruppe wohl nicht sehr zweck-
mäßige Bezeichnung), d. i. Besiedler fester Substrate, wie Steine und Pflan-
zen, in S c h i a m in b e w o h n e r, in P l a n k t o n (Schwebeorganismen). in
N e k t o n (Schwimmtiere) und in O r g a n i s m e n d e r W a s s e r o b e r -
f l ä c h e gliedert. -Als spezielle Anpassungserscheinungen der rheophilen
Organismen werden die dorsoventrale Abplattung, die Abflachung der X'nter-
seite, Vergrößerung der AdhüsionsHiiche. Randkontiiktvorrichtungen, Reten-
tions- und Fixationsapparate. Schwund der Schwinunvorrichiungen. Schutz-
gehiiuse, Kletterorgane u. a. hervorgehoben und erläutert. Die Systematik ist
keine vollständige; die gewählten Beispiele werden aber an der Hand guter
Bilder klar beschrieben. Im wesentlichen werden Rheophile .ms allen in Be-
tracht kommenden Pflanzen- und Tiergruppen dargestellt. Bei einer eventuellen
Neuauflage sollte auch der Libellenlarven gedacht werden, welche, im allge-
meinen meist Bewohner der stehenden Gewässer, doch in einzelnen Gattungen
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(faloj)t<i;/x, (lo in,/thus) nicht bloß rheophil sind, sondern zu in Teile
((loinphus-\A\vvvn) sogar ausgezeichnete Beispiele rheophilcr Anpassung
(dorsoventrale Abplattung. (Jrabbeine. Schlaininbedeckung des Körpers nach
Art produktiver Mimikry u. a.) aufweisen. P n s <• li n i g.

II e r t w i g , O s k a r : „ D a s W e r d e n d e r O r g a n i s m e n . " Eine

Widerlegung von Darwins Zufallstheorie. .Jena, \er lag von (lustav Fischer,
i:)l(i. (710 Seiten, 115 Textbilder; geb. 20 Mk.)

Bedeutung und (ledankengang dieses wertvollen Werkes des verdienten
Berliner Biologen sind im rnterti tel des Buches ausgedrückt. In l(i inhalt reichen
Kapiteln ist. teils kurz gehalten, teils ziendicli erschöpfend, kritiscli zusammen-
gefaßt, der heutige Stand unserer Kenntnisse vom Werden des einzelnen
Organismus und von der Entstehung und dein Zusammenhange der pflanz-
lichen und tierischen Lebensformen wiedergegeben. Oskar llertwig ist Biologe
und Anatom : dementsprechend erscheint erfreulicherweise immer wieder das
den Sinnen zugängliche Ergebnis der wissenschaftlichen l'ntersuchung und
des Experimentes als der wertvollere Teil unserer Kenntnisse vom Werden
der Organismen gegenüber den reinen Entwicklung*- und Erkenntnistheorien
hervorgehoben. Durch das ganze Buch zieht sieh in der kritischen Darstellung'
der Entwicklungs- und Yererbungsfragen der in den ScliluUkapiteln ..La-
marekismus und Darwinismus" und ..Kritik der Selektions- und Zufalls-
theorie" ausführlich ausgebaute und das ganze Werk gewissermaßen krönende
Oedanke, daß. während die K n t. w i c k 1 u n g s 1 e h r e (Deszendenztheorie)
als solche seit Darwin nur noch fester im gesamten naturwissenschaftlichen
Denken gesichert und insbesondere durch unsere viel eingehenderen Kennt-
nisse des ontogenetiseben Entwicklungsganges, durch die 'Mendelschen For-
schungen, durch II. de Vlies' Mutationslelire usw. bereichert ist, der Er-
klärungsgedanke Darwins, die S e 1 e k t i o n s 1 e h r e, die Lehre von der
Entstehung der Arten durch die Auslese des Daseinskampfes, sowohl in der
ursprünglichen Fassung, wie in ihrer Weiterbildung durch Haecke.l und be-
sonders durch Weißmann (Neodarwinismus), heute an Bedeutung gewaltig
verloren, ja eigentlich im wesentlichen seihe Bedeutung ganz eingebüßt hat.
Insofern ist das Buch Oskar ffertwigs gewissermaßen ein ..Weißbuch" fin-
den tatsächlichen gegenwärtigen Stand der Entwicklungsbiologie, ein Doku-
ment der „Krisis des Darwinismus", welche Krisis wohl schon als — mit der
Ablehnung der Selektionslehre — entschieden gelten darf, wenn auch eine
Anzahl von Biologen jener mit ihrer Einfachheit so bestechenden Erklärungs-
formel noch da und dort ein Reservat oder die Möglichkeit eines solchen
wahren möchte.

Es ist selbstverständlich, daß jeder urteilsfähige Leser des Buches,
wenn er auch die Grundidee desselben als .,richtig", d. h. dem jetzigen Stande
unserer Kenntnisse und Anschauungen entsprechend, findet, doch zu Ver-
schiedenem kritische oder abweichende Stellung nehmen wird. Referent
möchte vor allem sich zur Frage des L a m i t r o k i s i n i i s äußern. Es ist,
selbstverständlich, daß die von Lamarck in seiner ..Philosophie zoologiqup"
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180?) zuerst geäußerten Ideen der Entstehung der so mannigfachen Orga-
nisnienvvelt durch Einwirkung der äußeren Verhältnisse auf die reaktions-
fähigen Organismen, Erzeugung von inneren „Bedürfnissen" durch diese Ein-
wirkung und endlich Reaktion auf diese. „Bedürfnisse" durch vermehrte oder
verminderte Ausbildung von Zellen. Geweben und Organen, kurz, die la-
inarckistische „Theorie der bestimmten und direkten Bewirkung" (Nägeli)
in demselben Grade im Kurse steigen nuitl, als die darwinistische Lehre von
der natürlichen Zuchtwahl im Werte fällt. Wenn nun aber jene, da letztere
ganz ausgeschaltet wird, an deren Stelle als, gleich jener, a 1 I <• i n i g e, alles
«klärende Entwicklungstheorie treten soll, so hält dies lieferen) t'ür einen
ebenso schweren und ebenso sicher über kurz oder lang sich rächenden philoso-
phischen Fehler, als er im Rausche des sicgesreiclieu Darwinismus bestanden
hat! Es ist interessant, daß nahezu alle dieselben Einwände, zum Teile sogar
an denselben Beispielen, die 0. Hertwig gegen die Kelektionsthcorie vorbringt,
sich auch gegen die rein lamavckistischen Erklärungsversuche einwenden
lassen: so können kleine Organisationsvorteile nur, wenn mit ihnen ein ÜIKT
das Einzelwesen hinausdauernder, also evolui ionist ischer \\ citerbildungs-
trieb verbunden ist, einen forinbihlcnden Wert gewinnen: viele morpholo-
gische, im System als gesetzmäßige Organisationsverhältnisse w e s e n t l i c h «
Einrichtungen sind weder durch das Selektions-, noch durch das lamarcki-
stische Eutstehungsprinzip zu erklären, da sie für die Lebewesen nicht von
so ausgesprochenem ..Vorteile" sind. Aber auch bei ausgesprochen „zweck-
mäßig" gebildeten Organen, wie •/.. l'>. dem Auge, ist die Entstehung- dieses
hoehkoniplizierten optischen Apparates — noch dazu in fast gleicher Weise
bei ganz getrennten Tiergruppen. Wirbeltieren und Kopffüßlern — durch das
bloße Gegenspiel von Licht Wirkung. Bedürfnis und Weiterbildung des Organes
als Reaktion auf das Bedürfnis unerklärbar. Die allzu weitgehende „Er-
klärungssucht" scheint mir überhaupt ein den Biologen ungünstig beeinflus-
sendes Moment zu sein. Es ist viel zweckmäßiger, das derzeit noch völlig Un-
geklärte, vielleicht überhaupt Unerklärbare, vieler Lebenscrscheinungeh ein-
zugestehen. Wir sind ja den Naturforsehern früherer Zeiten doch schon allein
durch das feste Gut der Entwicklungsidee im Gegensatze zur Schöpfungslehre
im starren alten Sinne an Erkenntnis weit über! Anderseits erscheint es mir
auch höchste Zeit, es als a n m a ß e n d u n d k u r z s i c h t i g , p h i l o s o -
p h i s c h v o l l s t ä n d i g u n b e g r ü n d e t z u r ü c k z u w e i s e n , wenn
jeder Naturforscher, der als Ausdruck eines Teiles der ungeklärten Leberis-
vorgänge von evolutionistischen, teleologi sehen, ja selbst von vitalistischen
Vorgängen spricht, deshalb als rückständig, unmodern oder gar unwissen-
schaftlich gebrandmarkt wird, wie es in der biologischen Literatur (nicht im
Hertwigschen Buche!) vielfach vorkömmt. Der Werdegang des Darwinismus
im engeren Sinne sollte eigentlich genügend belehren, wie jede Form von
Intoleranz gegen andersartige Ansicht beschämend und vernichtend schließlich
auf deh unduldsamen Dogmatiker zurückfällt.

Im einzelnen wäre aus der Fülle des Buches noch viel herauszuheben:
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.so scheint mir das Bestreben, für jedes Kl innen t der Vererbung eine korpuskulare
oder irgendwie materielle Anlage im Keime zu Midien, das wirkliehe Ver-
eibungspioblem nieliL der Lösung näher /.u führen geeignet zu sein : diesbezüglich
ist vielleicht Seminis Miieineielire doch zu wenig prin/i]tiell einteilend heran-
gezogen worden. So berechtigt ferner die schärfere Fassung des biogenetischen
Grundgesetzes, ebenso wie die Kritik der deszendenztheoretischen ,.Stamm-
bäume", ist, so scheint niiv im wesentlichen doch dabei nichts prinzipiell
Änderndes, sondern mehr'eine logische Korrektur der insbesondere im KilT
der Popularisierung des Darwinismus gemachten l)nr*1elliiiigr>feliler vorzu-
liegen. Umso erfreulicher sind die auf reiches Tatsachenmaterial und kritische
Sonderung desselben zurückgehenden Ausführungen über den Npcziesbegril'1.
die elementaren Arten. Biotypen, Mutationen. Variationen und Modifikationen.
Die Darstellung der Schutzfärbung*- und Mimikrylehre ist etwas kurz, ins-
besondere Ix«.i den lainarekistischer Auffassung recht sehr zugänglichen Fällen
..sympathischer Färbung". Das Zurückgreifen auf die Auslese von Färbungs-
variationen zur Entstehung der Polar- und Schneetiere ist im (»runde ge-
nommen doch eine darwinistischc Krkliirung, wenn auch schon ausgeprägt
weiße und sandfarbene Variationen als (Jegenstiinde der Auslese angenommen

-•werden.

(lanz entschieden nicht beistimmen kann ich llertwigs vollständiger
Ablehnung der Darwinschen Auffassung der künstlichen Zuchtwahl. Freilich
bringt selbstverständlich in letzter Linie die Natur alle Modifikationen und
Variationen hervor. Es ist aber gewiß unrichtig und jeder Ziichtererfahrung
widersprechend, wenn man der Tätigkeit des Züchters n u r die Entfernung
des Unpassenden zubilligen würde. Die Möglichkeit, durch vorsichtige Auswahl
im Laufe der (»eiieratioiien eine l'otenzierung und Konsolidierung bestimmter
Form-. Farben-, (irößen-. Fähigkeit*- und lustinktseigenschaften zu erreichen
(deren Grundlagen freilich die Natur bietet), ist an zu vielen Beispielen
(Hunde-, Hühner-, Tauben-, Kaninchen-. Kanarien-, Wellensittichfornien u. u.)
zu erhärten, als daß das wenig glücklich gewählte Beispiel der Schimmel-
züchlung dagegen irgend etwas besagen könnte.

.Jedenfalls ist das Studium des wertvollen Buches jedem (lenkenden
Naturfreunde, dessen Erkennt uisbedürfnissc über ..populäre" Darstellungen
hinausgehen, sehr zu empfehlen. Dr. P u s e h n i g.

A d a m o v i c , P r o f . Dr. L u j o : „Führer durch die Natur der
nördl ichen Adria mit besonderer Berücksicht igung von Abbazia."
198 Seiten, :!0 Tafeln. Wien. A. Uartlcben. l!)i:>. (10 ft.)

Verfasser ist Pflanzengeograph, und in der lloristisehen Daistellung
der natürlichen Landschaftsformationen (Maeehien, Wälder, Wiesen. Meeres-
strand usw.), sowie der Garteuanlagen Abbazias ist der Hauptwert des Werkes
gelegen. Unterstützt werden diese Schilderungen durch vortreffliche Original-
aufnahnien des Verfassers, von denen einzelne Autochrombilder, wie die

'Vegetationsbilder vom Monte Maggiore, von großer Schönheit sind. Der fau-
rtistische Abschnitt bietet weniger Eigenes und enthält zum Teile, wenigstens
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im Satze vom ,.Scheltopuzik", S. Iö7, arge Unrichtigkeiten, die in einer wei-
teren Auflage gewiß verschwinden werden. Hievon abgesehen, ist das Buch
dein nutur-, insbesondere ptliinzenfre-iuidliclien Adriabwucher bestens zu emp-
fehlen, l ' u s c l i n i g.

C o n r a d , Dr. V.: „ K l i m a t o g r a p h i a von K ä r n t e n . " (i. Hand der
.,Kliinatographie von Österreich". Herausgegeben von der Direktion der k. k._
Zentralanstalt für Meteorologie und (Geodynamik. Wien, l'.ll.'J.

Wenn das im -Jahre 1872 erschienene \\ erk von Prettner ..Das Klima
von Kärnten" auch jetzt noch dem Klhnatologen manch gute Dienste leistet,
so verlangten doch die Beobachtungen eines immer dichter werdenden Stations-
netzes schon lange nach einer auf modernen Grundsätzen aufgebauten Klima-
tographie, die uns nun in dem obgenannten Werke von Dr. Conrad be-
schieden wurde.

Die Arbeit wurde dadurch besonders erschwert, daß von den !)8 in vier
Abhandlung erwähnten Stationen nur wenige eine langjährige Beobachtungs--
leihe aufweisen, während viele erst vor wenigen Jahren eingerichtet wurden.,
Schließlich gibt es noch immer große Gebiete, in denen keine meteorologischen
Beobachtungen vorgenommen werden.

Nach einer allgemeinen, in großer. Zügen gehaltenen geographischen
und geologischen Beschreibung des Landes bespricht der Verfasser die klima-
tischen Verhältnisse", wobei er Kärnten in vier Klimagebiete einteilt: 1. das
Klagenfurter Becken: 2. das Gebiet der Xorisehen Alpen: ."•>. das Gebiet des
oberen Drautales und der Tauern: 1. das südliche Kiirnten.

In jedem Abschnitte konnneu zuerst die Wänneverliältnisse zur Dar-
stellung, und zwar die mittleren Temperaturen dos .Jahres und der Monate;
die mittlere .Jahresschwankung: die Temperaturextreine; die Wahrscheinlich-
keit, daß die Temperatur unter bestimmte Kältegrade sinkt : die Zahl der
Frosttage; die mittleren und extremen Frostdaten; die Eintritts- und Rück-
zugsdaten bestimmter Temperaturen : die Wärineepochen.

Nun folgt die Besprechung der Feuchtigkeitsverhältnisse, und zwar
der relativen Feuchtigkeit und des Dampfdruckes: der Bewölkung; der Zahl
der Tage mit Nebel; der Niederschlagsmenge: der Zahl der Tage mit Nieder-
schlag: der Regenwahrscheinlichkeit; der Regendichte; der absoluten Ex-
treme des Niederschlages in 24 Stunden: der Tage mit Schnee, Gewitter und
Hagel; der Dürre- und Regen periodeh. Den Schluß jedes Abschnittes bildet:
die Erörterung der Windverhältnisse, woran sich Klimatabellen reihen. Eine-
Übersicht über das Klima von Kärnten faßt die wichtigsten Resultate r/.i\—
sannueu.

Kärnten liegt im Übergangsgebiete vom westeuropäischen Seeklima zum
osteuropäischen Landklima und ist voll von klimatischen Gegensätzen. Das
Klagenfurter Becken besitzt ein kontinentales Mtildenklima mit sehr n ied -
rigen Winter- und hohen Sommerteiiiperaturen : beträgt doch die mittlere'
Jännerteniperatur im Becken — .VO" C und die mittlere Juliteniperatur 18-4*'
Celsius. Das absolute Minimum von Klagen fürt war in der Period« 1813 bis-.
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11)00 um 2i). .JiiniH.T 18.").") und betrug —.'»(Mi" ('. das absolute Maxiniiini in der-

selben Zeit .'i7'l" C am IS. Ju l i 1S">2. In jedem h i n t e r sinkt die Tempera tu r

im Klagenfurter Becken unter —10" C, in 8 von 10 .lahren unter l.~>" (',

ungefähr in jeilenl zweiton J a h r e unter —20° C, einmal in (i .Jahren unter

—25" (' und einmal in .'!."! -Jahren unter —.'»()" ('.

Charakter is t i sch für das Klagenfmle r Becken ist das Phänomen der

Tempera tumnikehrung , derzufolge im Win te r die Höhen wärmer sind, als

die Talsohlen. Die Temj)eraturzuinihine be t räg t über 0-7" (' auf 100 m; sie

reicht im J ä n n e r an den Gehängen bis 1 l.'iO in, worauf wieder eine Tempe-

ra tur -Abnahme e in t r i t t . Wenn man die mit t lere Höhe des Klagenfurler

Beckens mit 4!)0 m ann immt , so wird man im .Jänner in einer Hirne von 040 in

über der Talsohle die wärms te Tempera tu r und erst in 12(i() /;; über dem Tal-

boden, also in 1750 m Meereshtthe, dieselben Temperaturen wie am Boden des

Beckens antreffen. Die Norischen Alpen sind Gebiete großer kl imat ischer

Unterschiede. Die gegen das Becken geöH'neten Täler haben ein ihm ähnliches

K l i m a : je weiter man aber ins Gebirge geht, desto wärmer werden die Winter

und desto kühler die Sonuner. Die wärmsten Winter hat die Westseite der

Kor- und Saua lpe ; hat doch das Berghaus in Lolling in llO.'i in Mecreshöhe

eine mit t lere J änne r t e inpe ra tu r von nur —L\S" ( ' : die höchsten Soinmer-

teniperat uren weist das untere Lavant ta l auf. mil ein Grund für die grol.ie

Fruchtbarkei t des , ,Paradieses von Kärn ten" .

Die Tcmjiei a t u r \ e i hältnisse de^ oberen Draunebietes und der Taueru

sind viel einheitliche]', als die der Norischen Alpen: das Drau- und untere

Mölltal ist re la t iv kal t , während die hölier gelegenen Gebiete relativ warm

sind. Im südlichen Kärn ten ist besonders die große W'interkälle des Ga i l f ahs

hervorzuheben; die mit t lere . l änner tempera tur von Tröpolach ist mit —7-4" ('

noch um 1" geringer, als die von Klagenfurt . Die mit t lere absolut niedr igste

Tempera tu r in ganz Kärnten weist Tröpolaeh mit —2.'i"2" (', die mit t lere

absolut höchste Tul tschnig mit 31-8" G auf.

Die Bewölkung ist am geringsten im Görtschit ztalc und im (k>ucrt a'e

der ( i u r k ; s tä rker ist sie schon im Gai l ta le . am stärksten im oberen Drau ta le .

Kine genauere Darstel lung erfuhren na turgemäß die Xiederschlags-

verhäl tnisse. deren X'ertcilung aus der am Schlüsse angehängten Kegenkarte

zu entnehmen ist. Kärnten liegt ..im Übergangsgebieto zwischen den Sommer-

regen des eigentlich mitteleuropäisclien Inlandskl imas zu den 1 leihst regen lies

nördlich mediterranen Kl imas" . Die Größe des Niederschlages und auch die

Zahl der Regentage n immt von \ nach S zu: am regenärmsten sind die Täler

•der Xorischen Alpen (Hnt tenberg 7^1 min. Wolfsberg 7ö(> nun. G u t t a r i n g

808 mm), am regenreichsten die Gebiete der Ivarnischen Alpen (Raibl -2.-2W

Mill imeter) ; den Tauern kommen 800—000 mm, dem Klagenfurter Becken

ungefähr 1000 mm zu. Der Monat Februar hat in ganz Kärnten den geringsten

Niederschlag. In Nordkärn ten fällt das Maximum in den August , ein sekun-

däres in den Oktober: Südkürnten hat ein ausgesprochenes Oktobernia xinmm.
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Für ganz Karaten beträgt die Zahl der Tage mit Niederschlag — dan stark
beregnete Kanaltal ausgenommen — im Mittel 114.

Das gewitterreichste Gebiet ist der Nordrand des Klagenfurter Beckens
und das Kanaltal mit ungefähr •'>() Gewittern im Jahre. Unter HageUchlag-
haben am meisten das Krappfeld und das untere Lavantlal zu leiden. Die
vorherrschenden Winde kommen aus NU: sie bringen Kälte, während die
NW- und SW-Winde Hegen, bringen. Hervorgehoben muß noch werden, dal.!
Karaten unter dem Namen Jauk auch den Föhn kcnnl.: findet man doch in
einem zehnjährigen Mittel 11 Föhntage im Jahre.

Im Vorangehenden sind nur die allerwichtigsten Resultate, das Klima
Kärntens betreffend, hervorgehoben worden und erst ein genaue-* Durch-
arbeiten läßt uns erkennen, wie der Verfasser allen .Forderungen, die man
•dv eine moderne Kliinatographie stellt, soweit es die manchmal zu kurzen
Beobachtungsreihen zuließen, gerecht zu werden trachtete, Sein Streben, „ein
.getreues Bild der kontrastreichen und in manchen Gebieten so überaus gün-
stigen, gewiß noch nicht zur Genüge geschätzten klimatischen Verhältnisse
Kärntens zu geben und dadurch einen Beitrag zur weiteren Krsehließung
dieses schönen Kronlandes geliefert zu haben", scheint treulich gelungen
zu sein. Dr. L e x.

Bericht über die Museumsvorträge.
Trotz der schwierigen Kriegsverhältnisse und des gänzlichen Ent-

fallens auswärtiger Vorträge konnte dank der unermüdlichen Werbetätigkeit
des Herrn Medizinalrates G r u b e r und der Opferwilligkeit der hiesigen
vortragenden Herren die Vortragstätigkeit in beiden lvriegswintern ll)lö/lli
und 1916/17 unter starker Beteiligung der Zuhörerschaft aufrechtgehalten
werden. Die nachstehenden (größtenteils vorher in der ,.Klagenfurter Zei-
tung'" veröffentlichten)1) Vortrag.sberiehte sind ebenfalls ausnahmslos den
Herren Vortragenden selbst zu verdanken, wofür die Schriftleitung bestens
dankt.

Über die V o r t r ä g e d e s W i n t e r s lOLl/Ki wurde zum größten
Teile bereits in der ,.Carinthia" 1915, S. 52—79, berichtet. •

Es fanden in dieser Vortragszeit noch folgende Vorträge stat t :
Dr. Walter E. B e n d 1: „Die Grundlagen der Vererbungslehre"

(4. Februar und 3. März 191(5):
Mit Benützung zahlreicher, vom Vortragenden selbst entworfener Wand-

tafeln wurden die wichtigsten Begriffe der Zellenlehre mit besonderer Hcrück-

!) Auch das „Kärntner Tagblatt" brachte regelmäßig ausführliche
Eigenberichte über die Museumsvorträge, vereinzelt auch die ..Freier
Stimmen".
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