
Tätigkeitsbericht für das Jah r 1941.
Auch in diesem Kriegsjahre kann von einer regen Tätigkeit 

des Vereines berichtet werden. Als Beweis hiefür sei darauf 
hingewiesen, daß neben einem umfangreichen Bande der Ver
handlungen noch ein Beiheft herausgegeben werden konnte, mit 
welchem das Werk von Professor Dr. Hruby ,,Bie Brombeeren 
der Sudeten-Karpathengebiete“ zu erscheinen beginnt.

Ein Punkt erforderte besondere Aufmerksamkeit: die Einglie
derung unseres Vereines in eine Dachgesellschaft, die Deutsche 
Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren. 
Diese Eingliederung wird in d e r  Weise vollzogen werden, daß 
dem Vereine eine weitestgehende Selbständigkeit bewahrt blei
ben wird. Da diese Angelegenheit noch nicht vollständig ent
schieden ist. kann erst im nächsten Jahre endgültig darüber be
richtet werden. Betont sei aber schon jetzt, daß der Vereinsführer, 
Direktor Schirmeisen, und neben ihm Hochschulprofessor Dr. 
Mohr mit aller Macht für die Belange des Vereines eingetreten 
sind. Nach allem ist zu erwarten, daß die Existenz des Vereines 
nach der vollzogenen Eingliederung auf eine absolut sichere 
Basis gestellt sein wird* h

Zu den einzelnen Abschnitten des Berichtes übergehend sei 
zunächst jener Mitglieder gedacht, die durch den Tod aus 
unseren Reihen abberufen wurden, deren Andenken aber bei uns 
weiterleben wird. Es sind dies:
20. Jänner: 
22. Februar:

\ 3. Juni :

18. Juni :

29. Juli:
8. Oktober :

21. Dezember

Dr. Eduard J a n u s c h k e, Mähr.-Schönberg, 
Ing. Franz F u c h s ,  Zentralinspektor i. R., 
Brünn,
Oberrechnungsrat i. R. Heinrich M a t z e k, 
Sternberg,
Kommerzienrat August B e r g e r ,  Firma Carl 
Winiker, Brünn,

Primarius Dr. Karl S t e p a n e k ,  Freiwaldau,
Dr. Eduard B u r k a r t, Brünn,
Professor Heinrich L a u s ,  Olmütz.

*) Inzwischen sind die Satzungen der D eutschen G esellschaft fü r W issen
schaft und V olkstum sforschung in M ähren am  26. M ärz 1942 vom R eichs
p ro tek tor in Böhmen und M ähren genehm igt und unser V erein  u n te r  dem  T itel 
..X aturforschender V erein in Brünn, A bteilung  fü r N atu rfo rsch u n g  der 
Deutschen Gesellschaft für W issenschaft und V olkstum sforschung  in  M ähren“ 
der Gesellschaft eingegliedert worden. U nsere  M itglieder sind au tom atisch  
M itglieder dieser Gesellschaft, die M itg liedsbeiträge (EM  3-— ), die R echte
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Als n e u e  M i t g l i e d e r  wurden aufgenommen:
Professor Dr. Robert B i s k u p, Brünn;
Hauptrentmeister i. R. Ing. Eduard R e i s i n g e r, Brünn; 
Hochschulprofessor Dr. Anton S c h a f f n e r ,  Brünn; 
Herbert S t r a k a, Brünn.

A u s g e t r e t e n  sind:
6. Juni: Leo Waschiczek, Brünn;

21. Dezember: Bruno Mauritz Trapp, Brünn.

G e s t r i c h e n  wurden vier Mitglieder.

Die M i t g l i e d e r b e w e g u n g  verliel somit im Jahre 
1941 wie folgt:

Stand am 1. Jänner 1941 174
beigetreten 4

178
gestorben . 7 
ausgetreten 2 
gestrichen . 4 13
Stand am 31. Dezember 1941 165

U n t  e r S t ü t z u n g e n  u n d  S p e n d e n :
Ministerium für öffentliche Arbeiten in Prag K 5.000’—
Landesbehörde in B rü n n ...................... K 1.300’—
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren K 6.000’—
Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag . 
Ministerium für Schulwesen und Volkskultur in

K 5.000'—

P r a g ............................................. K 5.000’—
Ministerium für Landwirtschaft in Prag K 1.000’—
Mährisches Landesmuseum in Brünn
Dipl.-Ing. Eugen D w o r z a k, Prokurist der

K 10.000’—

Firma Philipp Roth, Wirkwaren en gros, 
Brünn, Johannesgasse 9 . . K 50’—

Frau Majorsgattin OUi B a u e r ,  Mißlitz K 23375

und Pflichten bleiben aber bis auf w eiteres fast die gleichen. Unsere Z eitschrift 
w ird u n te r  dem T ite l: V erhandlungen des N aturforschenden Vereines in Rvünn, 
A bteilung für N aturforschung der Deutschen Gesellschaft für W issenschaft 
und V olkstum sforschung in M ähren, w eiter geführt, ebenso unsere A rbeit im 
nationalsozialistischen Sinne für Führer, Volk und Reich. Die M itglieder w er
den gebeten, ihr M öglichstes zur Förderung der ku ltu re llen  Zwecke dieser A b
te ilung  beizutragen.

Heil H itler!
Dir. Karl S c h i r in e i s e n .
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Treuhänder der Firma Brüder Cech, Manipulation 
von Baumwollwaren, Brünn, Neutorgasse 

Treuhänder der Firma Moritz Fuhrmann, Schaf- 
wollwarenfabrik, Brünn, Zeile 72 

Erste Mährische Sparkasse, Brünn, Johannes
gasse 4—8 . .

Richard F i s c h e r ,  Juwelier, Brünn, Viktoria
platz 10 . .......................

Rudolf E i s n e r, Uhren und Bijouterie en gros, 
Brünn, Hermann Göring-Straße 22 . . .

Treuhänder der Firma Trailers Söhne, Rauhwa
renhandlung, Brünn, Bahnring 2 . . .

Mähr.-Schles. Wechselseitige Versicherungsanstalt,
Brünn . ....................... . . . .

Philipp K n e i s e 1. Schokoladen- und Zucker
warenfabrik, W sc h e tu l..................................

Rudolf R i c h t e r ,  Fachlehrer, Groß-Waltersdorf 
Brünn-Königsfelder Maschinen- u. Waggonfabrik 
Treuhänder der Firma Schindler & Stein, Ex

portmalzfabriken, Brünn, Jakobsplatz 1 . 
Treuhänder der Firma G. Kohn & Sohn, Dampf

ziegelei und Tonwarenfabrik, Bohonitz 
Studienrat Dr. Karl J ü 11 n e r, Nikolsburg

E i n e n  h ö h e r e n  B e i t r a g  a l s K  25'—
Hochschulprofessor Dr. Ludwig A n s c h ü t z, 

Brünn, Reicheltgasse 2 . . .
Treuhänder der Firma Bauer & Ornstein, Tuch

fabrik, Brünn, Zeile 68 .............................
Erste Brünner Maschinenfabriksgesellschaft, Brünn, 

Olmützer Straße 7—9 . . . .
Frau Majorsgattin Olli B a u e r ,  Mißlitz 
Major Ernst B a u e r ,  Mißlitz .
Professor Dr. Robert B i sk u p, Brünn
Noumce D i m o v i c ,  Zuckerwarenfabrik, Brünn,

Frömmelgasse 7 ..............................................
Treuhänder der Firma Montan, früher Gebr. Gut

mann A.-G., Filiale Brünn, Rennergasse 10 . 
Treuhänderin der Firma Himmelreich & Zwicker, 

Streichgarn- und Vigogne-Spinnerei, Brünn,
Zeile 7 6 ....................................................

Dr. Alfred H o c h s t e t t e r ,  Firma H o c h s t e t- 
t e r  & S c h i c k a r d t ,  chemische Fabrik,
Brünn, Dornich 4 7 ........................................

Dr. Willibald H e r d 1 e r, Direktor i. R., Brünn, 
Forstgasse 25

K 100'—

K 100'—

K 100'—

K 70'—

K so 
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K 50'—

K 50'—
K 75'—
K SO

K SO'—

K 200'—
K 200'—

z a h 11 e n :
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K 100 —
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K 50 —
K 50 —
K 50'—
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i
K 50'—

)
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i
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K 50'—
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H o r n y  & Z a u n e r ,  Eisen- und Eisenwaren-
Großhandlung, Brünn, Kröna 4—6 . . .  K 50 —

Amtsgerichtsrat Dr. Ernst H o g e n a u e r ,  Brünn,
Glacis 7 ..................................  . . . .  K 40 —

Thoedor K a 11 i n a, Samenhandlung, Brünn, Ka-
putzinerplatz 8 ............................  . . .  K 50 —

Josef L e h m a n n  & Co., Drogerie „zum schwarzen
Hund“, Brünn, Franziskanergasse 1 . K 50’—

Fürst L i e c h  t e n s t e i n s c h e  Zentraldirektion,
Olmütz I I ..............................................................K 300’—

Leopold L i n k a, Drogerie L i n k a  & R o s o l a ,
Brünn, Adlergasse 7 .............................................K 75'—

Treuhänder der Firma Aron & Jacob Löw Beers 
Söhne, Schafwollwarenfabriken. Brünn, Ugarte-
straße 2 ................................................................... K 100'—

Professor Dipl.-Ing. Ludwig M e r b e 11 e r, Brünn,
Andreas Hofergasse 1 5 ......................  K 50’—

Frau Senta Mo h r ,  Brünn, Schillergasse 12 . K 30’—
Franz P a w l u s  S o h n , .  Dampf Ziegelei, Brünn-

Königsfeld ............................  K 100'—
Viktor P a w l o u s c h e k ,  Feine Pelzwaren, Brünn,

Johannesgasse 7 (Passage) . . . . ' . .  K 100’— 
Richard Ra a b ,  Gast- und Kaffeewirtschaft. Brünn,

Deutsches Haus .................................................. K 50'—
Friedrich von R o h r e i\ Firma Rudolf M. R o h r e r ,

Buch- und Steindruckerei, Verlag. Brünn,
Kirchengasse 7 ........................................................K 50'—

Direktor Johann R i p p 1 e r, Brünn, Franz Schubert-
Straße 7 4 ...................................................................K 30'—

Treuhänder der Firma Skene & Co., Feintuchfabrik.
Brünn, Zeile 5 ........................................................K 100'—

Gebrüder S c h o e 11 e r, Tuchfabrik, Brünn, Zeile 48 K 100'—
Dozentin Frau Dr. Doris S c h a c h n e r ,  Brünn,

Reicheltgasse 2 ........................................................K 100'—
Hochschulprofessor Dr. Benno S c h a c h n e r .  Brünn K 100‘—
Ignaz S t o r e k, Eisen- und Weicheisen-Gießerei,

Brünn, Stahlhütte, Wanniekstraße 7 K 100*—
Eduard T i l l  & Anton II e i d e r. Erste Brünner 

Eisendraht-, Drahtstiften- und Nieten fabrik,
Brünn, Viktoriaplatz 2 0 ......................  . K 50’—

Verein M ä h r i s c h e r  Z u c k e r f a b r i k e n ,  Ol
mütz, Hermann Göringplatz 6 ....................... K 200’—

V i k t o r i a ,  Gummiindustrie - Aktiengesellschaft,
Brünn, Bleichwiese 2 . . . .  K 50’—

Franz Wol f .  Drogerie, Brünn, Krapfengasse 11 K 30’—
I. N. W ä g n e r & Sohn, Weinessig-, Naturessig-,

Esprit- und Likörfabrik. Brünn. Kumrowitz,
Neugasse 2 K 50'—
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Carl W i n i k e r, Buchhandlung-, Brünn, Hermann
Göring-Straße 3—5 ....................... . K 50‘—

Karl W e r n e r ,  Fachlehrer i. R., Brünn, Smetana-
gasse 43 ...................................................K 30’—

Dr. Bruno B e c k e r ,  Studienrat, Znaiin, Jahngasse 13 K 40’—

Im Hinblick auf die beiden vorhergehenden Abschnitte sei 
das große Verständnis hervorgehoben, daß weite Kreise der Ar
beit des Vereines entgegenbrachten, besonders die eben Genann
ten, denen Führung und Beirat auch hier auf das herzlichste 
danken.

Die Vereinsgeschäfte wurden in acht Sitzungen erledigt. 
Die Zahl der eingelaufenen Schriftstücke beträgt 71, jene der 
ausgesendeten 175.

Es wurden zehn Vorträge abgehalten, und zwar:
Am 31. Jänner 1941 Hochschulprofessor Dr. Oswald 

R i c h t e r :  Untersuchungen über den Stoffwechsel von Grün-, 
Blau- und Braunalgen (mit Lichtbildern und Vorführungen). 
Ein ausführlicher Bericht folgt im nächsten Band.

Am 7. Februar 1941 Jahreshauptversammlung. Amtsgerichts
rat Dr. Ernst H o g e n a u e r :  Norwegen (mit eigenen Licht
bildern).

Eines der schönsten Reiseziele, das m an sich überhaupt nur vorstellen 
kann, is t  Norwegen. Das Schöne is t die M ischung von Gebirge und Meer, 
welches tie f in das Land eindringt, und zwar m it dein L ysterfjord , einem 
Zweige des Sognefjords, auf 210 km in das F estland  eingeschnitten . H aben die 
G ebirge auch n icht die Höhe der Alpengipfel, erreichen sie doch m it dem 
G aldhöpig  2560 m und dem G litte rtin d  2556 m, dagegen überragen die G letscher 
in L änge und F lächenausm aß die A lpengletscher um  ein m ehrfaches. Der 
län g s te  A lpengletscher der A letschgletscher im Berner Oberland ist 19 km, 
d e r Svartissengletscher im N ordland aber ist 70 km  und der Josteda lsb rae  zw i
schen Sognefjord gar 90 km lang und gegen 60 km  breit, e igentlich  eine 
Form  von Inlandeis. E r is t der g röß te  G letscher des europäischen Festlandes 
und w ird  an Länge doch noch von dem V a tn a jü k u ll auf Island  m it seinen 
110 km. und den G letschern Spitzbergens übertro ffen . E igentlich  h a t Norw egen 
keine oder nur wenig ausgesprochene Gebirgszüge, wie die Alpen, n u r in den 
H orungern  in Jo tunheim  (Riesenheim ) und L yngenfjord im hohen Norden 
kom m t eine richtige Gipfelbildung vor. Denn die ganze skandinavische H alb
insel is t eigentlich ein H ochplateau, welches von Osten, von Schweden her auf 
annähernd  1000 m allm ählich anste ig t und nach W esten  jäh , m eist in  fu rc h t
barer S te ilhe it gegen die F jorde zu abbricht. Infolge dessen is t die W asser
scheide s ta rk  nach W esten  verschoben. Am augenfälligsten  is t  dies am 
G eirangerfjord: nach Osten durchm ißt der Abfluß des G ewässers bei 350 km, 
nach W esten  gegen den G eirangerfjord aber n u r 4 km. Die G eirangerstraße 
brauch t, um die W asserscheide zu erklim m en, die au f etw a 1200  m liegt. 
18 km, die in m annigfachen W indungen erre ich t werden, die L uftlin ie  aber 
ist bloß 4 km.

D ieser A ufbau des Landes w irk t sich auch auf den B ahnbau aus. M ehrere 
Bahnlinien führen von Oslo nach der W estküste , nach den H aupthäfen  des 
Landes Bergen und D rontheim . Vollbahnen sind die Bahn von Oslo nach

download www.zobodat.at



VIII

Drontheim , die sogenannte Dowrebahn und die von Oslo nach Bergen führende 
Bergensbahn, die eine Höhe von 1322 nr erk lim m t, also fa st so hoch wie der 
B rennersa tte l (1360 m) ist. Das bedeu tet aber im Norden, daß sie nu r etwa 
4 M onate im Ja h r  schneefrei ist. Noch A nfang Ju li d u rch fäh rt man an der 
höchsten Stelle am Tungevans (Vand-See) eine re ine  Schneelandschaft. Der 
V erkehr w ird im Wlinter durch  ro tierende Schneepflüge au frech t erhalten, 
eine gu te  H älfte  der Strecke v e rläu ft in  Law inengalerien zum größten Leid
wesen der Reisenden, da  die herrliche A ussicht v e rste llt ist. Auf der W est
seite, gegen die das Gebirge ste il abfällt, w aren  K u n stb au ten  nötig, die die 
der Alpenbahnen v ielleicht noch übertreffen .

Norwegen is t ein Geschenk des Golfstroms, der die W estseite  des Landes 
bestreich t und ein K lim a hervorbringt, wie es in  gleichen B reiten  in Am erika 
und Asien n ich t herrsch t, wo am  gleichen Paralle lk re is das Land un ter E is 
und Schnee begraben liegt. So h a t  auch Bergen, das rech t hoch im Norden 
liegt, dieselbe Jah resd u rch sch n itts tem p era tu r wie Dresden. Aber sehr feucht 
und regnerisch is t das K lima, Bergen h a t annähernd die vierfache Ja h re s 
regenm enge wie Salzburg, die regenreichste S tad t in E uropa aber is t Moldöcn, 
die noch m ehr Regen h a t wie Bergen. W er einen rich tigen  Salzburger Schnürl
regen kennt, kann sich eine V orste llung  machen. Dennoch is t es deshalb nicht 
so arg, weil infolge des fast ständ igen  W indes Sonnenschein und Regen oft 
achtm al im Tage wechseln. Im  Innern  der F jorde w ird es im Sommer oft 
rech t warm. Am N ordufer des Sognefjords in der Gegend von Baiholm ge
w ahrt m an sonderbare Dinge. Das G etreide re if t  dort, wie bei uns um M itte  
Ju li, dabei stehen die G etreidefelder n u r etw a 10 W egm inuten  en tfe rn t vom 
Suphellebrae (Brae-Gletscher) einem zum Fjaerlandsfjo rd  — einem Ausläufer 
des Sognefjords — abfallenden G letscher, einem sogenannten glacier rem anier. 
Der G letscherstrom  is t näm lich durch einen Felsriegel unterbrochen und der 
u n tere  Teil ist aus den dep ste ilen  H ang herabstürzenden Eism assen gebildet. 
Das K lim a in der Gegend von Balholm is t so milde, daß  sogar A raucarien — 
zu unrecht bei uns auch Z im m ertanne genannt — im Freien  bis 6 m Höhe 
heranwaehsen und auch E delkastanien  überw intern , zur F ruch treife  kommen 
sie allerdings nicht. Das M eerw asser h a t bei Balholm eine W ärm e bis 22  Grad 
Celsius und mehr. Die E rk lä ru n g  dieses W unders — anders kann m an es kaum  
nennen — lieg t darin, daß im N orden eine hohe, steil abfallende B ergkette  
liegt, die die kalten  W inde von Norden n ich t e in läß t, der Südhang liegt von 
2 U hr nachts bis 22 U hr in der Sonne, zudem h a t der Sognefjord am Ausgang 
eine Bodenschwelle und is t nu r 180 m tief, so daß die ka lten  U nterström ungen 
des Ozeans nicht in den F jord  gelangen können. Ansonsten aber sind die 
Fjorde sehr tief, im G eirangerfjord h a t man Tiefen von 4000 m gemessen, die 
Schiffe können n ich t A nker legen und es m uß ohne Ankerlegen ausgebotet 
werden. Dabei is t dieser F jord  sowie auch der N aerofjord, ein südlicher A us
läufer des Sognefjords, an den engsten Stellen n icht m ehr als 200 m breit, 
die Felswände aber steigen auf beiden Seiten fa s t senkrech t bis zu 1300 m an. 
E in  Anblick, der an Schönheit seinesgleichen sucht. Man denke sich den Achen
oder Königsee auf das zehnfache vergrößert, n u r ist der relative Unterschied 
und die Steilheit der A bstürze in Norwegen noch größer.

Vieles w äre noch vom W underland Norwegen zu erzählen, wer es auf
sucht wird es n icht zu bedauern haben.

Am 27. Februar 1941 Dr. Ing. Rudolf B o j a n o w s k y :  
Quantenphysik und Biologie.

Im Lebendigen w irk t zw eierlei: die physikalische und chemische Gesetz
m äß igkeit (Energie und M aterie) einerseits und ein dem Leben eigentümlicher 
F ak to r andererseits, den w ir als G esta lt e rk an n t haben. Der V ortragende 
verw eist diesbezüglich auf seine A usführungen vom 10. O ktober 1940 (Verb, 
d. N a tu rf. V ereins in Brünn, Bd. 72, S. X I), in denen er nachweisen konnte, 
daß die L ebensgestalt s tren g  dem K ausalgesetz u n terlieg t, daß also s te ts  
die vorhandene Lebensgestalt Folge der vorhergehenden und Ursache der fol
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genden ist. Das Leben u n te rlieg t »Iso vo lls tänd ig  dem K ausalgesetz, wenn 
auch sein e rster F ak to r, das physikalische Geschehen (zu dem wir hier s te ts  
auch das chemische hinzuzählen), restlos kausa l bestim m t ist.

Aus der Q uantenphysik  wissen wir, daß das inneratom are Geschehen, 
die Wjelt des M ikrophysikalischen, nach A nsicht d e r auf diesem Gebiete m aß 
gebenden Fachm änner nicht dem K ausalgesetze un terw orfen  sein soll. D er 
Vortragende e r lä u te r t  das P lanck’sche S trahlungsgesetz, das R utherfo rd - 
Bohr’sche Atom modell und das Heisenberg’sche U nbestim m theitsprinzip , durch 
welches diese A k a u sa litä t m ikrophysikalischer V orgänge ausgesprochen w ird . 
Unsere üblichen m akrophysikalischen Gesetze betreffen  s te ts  D urchschnitte  
aus vielen Billionen einzelner a tom arer V orgänge und verlaufen deshalb kausal, 
auch wenn der E inzelvorgang nicht dem K ausalgesetz un terlieg t.

Lebensvorgänge sind im allgemeinen m akrophysikalisch . Die A k au sa litä t 
m ikrophysikalischer Erscheinungen kann fü r sie nu r do rt eine B edeutung 
haben, wo ein einzelner oder wenige einzelne a tom are  V orgänge durch  eine 
K e tte  von V erstärkungsreak tionen  die m akrophysikalischen Prozesse im 
Lebewesen steuern . Die Ergebnisse der Strahlenbiologie zeigen, daß  dies t a t 
sächlich vielfach der Fall ist. D arauf g ründet sich die „V ers tä rk e rth eo rie  des 
Lebens“ von P. Jordan , dessen A usführungen der V ortragende in dem nun 
folgenden H au p tte il seines V ortrages w iedergibt.

Folgendes T atsachenm ateria l lieg t vor: die A b tö tung  einer homogenen
Population von E inzellern (z. B. Euglena, Baet. coli u. a.) durch u. v.-L ieht, 
R oentgenstrahlen , a- und K athodenstrah len  zeigt ein exponentielles A bklingen 
der als Funktion  der E inw irkungszeit dargeste llten  Zahl der noch lebenden 
Zellen.

-K it
n =  e

wobei n die Zahl der noch lebenden Zellen, t  die E inw irkungsdauer und I 
die In ten s itä t der S trah lung  bedeuten, e is t die Basis des natü rlichen  Log- 
System s und K eine K onstan te . Aus diesem Gesetze, das ganz analog dem des 
radioaktiven Zerfalls ist, folgt eine T refferw irkung in der strahlenbiologischen 
A btö tung  der Einzeller. Die Zellen werden durch ein einzelnes Teilchen (hv, 
a, E lektron) „erschossen“ . Es lä ß t sich berechnen, daß  z. B. eine Euglenen- 
Zelle durchschnittlich  SOOOmal getroffen wird, ohne geschädigt zu w erden, ehe 
einer der Treffer den Tod bew irkt. Der tödliche T reffer m uß also ein im V e r
hältn is zur Uesam tzelle sehr kleines S teuerungszen trum  getroffen und d o rt 
einen a tom aren V organg ausgelöst haben, der sich dann durch eine K e tte  von 
V erstärkungen  ins M akrophysikalische ü b e rträg t. D irek te  B estrah lung  von 
Farnsporen, die sich nu r auf den Zellkern bezw. nu r auf das P lasm a rich te ten , 
ergaben !)f>°/,> aller W irkung  nur im K ern . (Die restlichen 5°/0 sind durch 
S treuung  zu erk lären .) Das S teuerungszentrum  sind also einzelne A tom e oder 
Atoingruppen im Zellkern.

Durch B estrahlung hervorgerufene M utationen  bei M ehrzellern u n te r 
liegen demselben Exponentialgesetz. Auch h ier handelt es sich offensichtlich 
um Treffer in  Zentren , welche die E n tw ick lung  der ft - G eneration zu s teu ern  
haben (Gene, welche m ith in  einzelne Moleküle sein m üssen). Dies e rk lä r t  
auch, warum  M utationen, das sind G enänderungen, im m er u n ste tig  verlaufen . 
W ährend das Genmolekül aus e tw a KP— 10® A tom en besteh t, u m faß t der 
Treff er bereich innerhalb  des Gens nach Tim ofeeff-Ressovsky etw a 100—1000 
Atome. Der V ortragende w eist bei dieser G elegenheit d a rau f hin, daß dev in 
seinem vorigen V ortrage geschilderte g esta ltm äß ige  A ufbau des Lebendigen 
also bis in das A tom are h inabreicht.

Auch m anche G ifte w irken nach dem fü r die Strahlungschüdigung ge l
tenden Gesetze (z. B. HgCl2). Die W irkung  dieser „T refferg ifte“ is t durch das 
Zusam m entreffen eines G iftm oleküls m it dem S teuerungszen trum  zu erk lären . 
Der V ortragende v erm utet, daß es sich bei der W irk u n g  der Horm one, die 
oft von unvorste llbar kleinen Mengen ausgelöst wird, um ähnliche V orgänge 
handeln dürfte.
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Das Endergebnis faß t der V ortragende dahin zusammen, daß nach den 
vorliegenden zahlreichen Versuchsergebnissen verschiedener A utoren  an den 
G rundtatsachen der .jordansehen V erstä rk e rth eo rie  des Lebens n icht gezweifelt 
werden kann. Sind nun die a tom aren V orgänge tatsäch lich  indeterm iniert, so 
sind die Lebens Vorgänge selbst n ich t vollständig d e te rm in iert und es wäre 
P la tz  für das E ingreifen außerräum licher und außerphysikalischer K räfte , z. B. 
der Driesch’schen Entelechie. Im  Gegensatz zu dieser von P. Jo rd an  v e rtre 
tenen A uffassung verw eist der V ortragende auf die A usführungen von Max 
Planck, dem Begründer der Q uantentheorie, denen zufolge das Kausalgesetz 
tro tz  dem H eisenberg’schen U nbestim m theitsprinzip  auch in der Wtelt des 
A tom aren gilt. Danach is t also auch der durch Trefferw irkung ausgelöste 
Quantenvorgang determ in iert. F ü r das gesam te Lebensgeschehen, das physika
lisch bedingte und das gestaltbed ing te , g ilt also das Gesetz der K au sa litä t.

* * *

Anschließend Direktor Emil G e r i s c h e r  Minette als 
Ganggestein der Bfünner Eruptivmasse.

Professor Dr. Franz Suess weist in seinen A ufnahm sberichten über die 
B rünner Gegend (Verh. geol. R eichsanstalt, Jg . 1903 und 1900) auf die zahl
reichen und m annigfaltigen G anggesteine hin. durch die die B rünner E ru p tiv 
m asse ausgezeichnet erscheint.

Von den sauren, lichten (leukokraten) kieseisäure- und alkalireichen 
A bspaltungen des Stamm -M agm as w erden die feinkörnigen, schwer verw ittev- 
baren und häufiger auftre tenden  A plite  und die se ltener zu beobachtenden 
P egm atite  (R iesenkorngranite) angeführt. R ot gefärb te  Aplitgänge können im 
W eichbilde der S tad t B rünn in dem G ranitfelsen in der H orst-W essel-S traüe 
und am Nordende des Hohlweges beobachtet werden.

Von den basischen, dunklen' (m elanokraten), lam prophyrischen Gangge
steinen, welche kieselsäurearm  aber reich an femischen (kalzium -. magnesium- 
und eisenreichen) daher schweren G em engteilen (Biolit, Hornblende, A ugit und 
Olivin) sind, w urden von Professor Suess „sehr glim m erreiche, leicht zer
fallende Gänge, aus der M in e tte -K ersan titre ihe  wie z. B. in den Steinbrüchen 
östlich von M jeltschan, bei D eutsch-B ranitz  und oberhalb der Ei.-enbalinbrücke 
von E ibcnschitz“ beobachtet. In  dem B erichte anläßlich der Vorlage des 
K arten b la tte s  Brünn (Verh. der geol. R.-A. 1906) führt Dr. Suess von basischen 
Ganggesteinen „Dioritc, dann auch Diabase, M inette  und k e rsan tita rtig e  Ge
ste ine  an, welche aber so häufig angetroffen werden, daß eine genügend voll
ständige N otierung  derselben in der K arte , die von Zufälligkeiten frei wäre, 
kaum möglich sein dürfte“ .

Aber auch in den Aufnahm sberichten sind genauere Fundortsangaben 
über M inettegesteine im B rünner E ru p tiv  nicht enthalten .

Auch ‘in den in den folgenden Jah ren  erschienenen Veröffentlichungen 
über verschiedene Gebiete des B rünner T iefengesteinskörpers werden ^vohl 
K ersan titg iinge angeführt, aber M inettegänge nirgends erw ähnt.

So fü h rt Dr. F ritz  Sellner in seinem B eitrag ..Zur K enntnis der Brünner 
E ruptiv inasse“ (Tschermaks M ineralogische und Petrographische M itteilungen. 
Bd. 35, 1921) G lim inerkersantitgänge an, die die G ran ite  und D iorite bei 
K anitz  im Igeltale durchschw ärm en. Professor Friedrich Holetz. der im Jahre  
1923 einen aufschlußreichen B eitrag  zur K enn tn is der B rünner Eruptivm as^e 
in seiner S ch rif t: „Der H ornblendit und die ihn begleitenden Gesteine von
Schöllschitz bei B rünn“ („Lotos“ . Prag , 1923) lieferte, erw ähnt u n ter den 
zahlreichen und m annigfaltigen Ganggesteinen dieses Gebietes einen 4 in 
m ächtigen A iig itkersan titgang  am rechten  Obrawaufer.

Ein Zufall führte  mich vor m ehreren Jah ren  gelegentlich eines L ehraus
ganges m it meinen Schülerinnen an den ziemlich versteckten  Fundort eines 
L am prophyrgangcs am l i n k e n  Obrawaufer westlich von Schöllschitz.

In m itten  eines aufgelassenen A m phibolitsteinbruches stellt, von Gebüsch 
verdeckt, gleich einem M auerre-d ein dunkles Ganggestein an. das größtenteils
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aus M agnesiaglim m er (Biolit) und einem in kleinen Körnchen au ftre ten d en  
fleischrotem M ineral besteh t, das seiner H ä rte  nach als K alifeldspat (O rtho
klas) bestim m t wurde.

Besonders m erkw ürdig  w ird dieser lam prophyrische, freistehende G e
steingang noch dadurch, daß er seinerseits w ieder von einem A plitgang d u rch 
setzt wird. Bei m einen Besuchen dieses der geologischen Forschung bisher u n 
bekannten Ganggesteines e rreg ten  m andelartige Sekretionen, die m it einem 
fleischroten, glänzenden und ziemlich h a rten  M ineral gefüllt waren, m eine 
A ufm erksam keit. Sollte es sich bei diesem ro ten  M ineral des G anggesteines 
um O rthoklas handeln, wie ich nach seiner H ä r te  zu schließen verm utete , so 
m üßte das G estein als M i n e t t e  bezeichnet werden.

Meine V erm u tu n g  w'urde durch die U ntersuchung , die der V orstand  des 
In s titu te s  für Geologie und Bodenkunde in Tetschen-Liebw erd, Dr. K arl 
Preclik, an Dünnschliffen und G esteinsproben auf m ein Ersuchen durchführte, 
b estä tig t. Sein U ntersuchungsergebnis la u te t:  „H auptgem engteile  sind Biolit
und Feldspat. Daneben finden sich (in geringer Menge) als prim äre  Gem eng
teile  Eisenerz und A p a tit. E in  prim äres M ineral, das in n icht geringer Menge 
a u f tr i t t ,  is t u n te r  E rh a ltu n g  seiner äuß eren  Form  vollständig  in E isenerz 
und K arbonat um gew andelt. W ahrschein lich  han d elt es sich um  Pseudom or- 
phosen nach Olivin. Infolge w eit fo rtg esch ritten er Zersetzung des G esteins 
h a t sich sekundär neben etw as Chlorit und Serpen tin  viel K alkspat gebildet. 
Der b raune B iolit b ildet teils große, te ils  k leine  dünne sechsseitige Tafeln 
m it sp indelartigen  opaken Ausscheidungen zwischen den einzelnen Lam ellen. 
Die Tafeln sind nicht selten verzvdllingt und besitzen  gewöhnlich einen helle
ren, eisenärm eren K ern, der von einer dunkelbraunen  eisenreicheren H ü lle  
um geben wird. Der B iolit is t zum Teil ausgebleicht, zum Teil (selten) in 
C hlo rit um gew andelt. N eugebildeter K a lk sp a t d rin g t häufig zwischen die 

•Lamellen der G lim m ertafeln ein und b lä t te r t  dieselben auf. Der F eldspat is t 
ausschließlich Orthoklas, der durch fein v e rte ilte s  E isenerz b räunlich  gefärb t 
ist und der sich im Z ustande w eit vorgeschrittener ton iger Zersetzung befindet. 
Plagioklas (K alknatronfeldspat) konnte n ich t nachgewdesen werden.

Das Gestein is t eine typische M inette , die wohl ursprünglich e tw as Olivin 
führte. .BemerkensAvert ist das Fehlen von A ugit und H ornblende in  den u n te r 
suchten Schliffen. Auch wenn man die spärlich vorhandenen Serpentin- und 
C hloritnester als Um waiull ungsprodukte  dieser beiden M ineralien au ffaß t, 
kann ihre B eteiligung n u r äu ß ers t gering gewesen sein.

Das ro tb raune  M ineral der M andeln is t (tro tz  s ta rk e r Zersetzung) 
zweifellos O rthoklas (L ichtbrechung u n te r  P54, aber über P50) H ä rte  um 0“.

Durch diese Feststellungen, für die ich H errn  Dr. K arl Preclik  auch an 
dieser Stelle meinen besten  Dank ausspreche, ist der e rste  sichere F un d o rt 
für M inette  im B rünner E rup tiv  nachgewiesen.

Nach den Angaben von R. Reiniseh (Petrographisches P rak tik u m . IT. Teil, 
S. 40) handelt es sich bei unserem  M in e tteg este in  infolge des Fehlens von 
A ugit und H ornblende um die recht seltene A bart der G l i m m e  r in i n e 11 e.

Am 13. März 1941 Hochschulprofessor Dr. Franz von 
F r i m m e l :  Probleme des modernen Obstbaues.

In  die u ra lte , seit K arl d. Gr. nach M itte leuropa eingeführte  T rad ition  
des Obstbaues h a t die moderne Zeit im Zusam m enhänge m it der wachsenden 
B edeutung desselben für die A pprovisionierung neue Problem e gebracht, deren 
Lösung m it den M ethoden der modernen N aturw issenschaft versucht werden.

Die w ichtigsten dieser Problem e sind:

1. D i e H e r k u n f t  d e r  0  b s t  a r t  e n. d i e  Z u s a m m e n h ä n g e  
d e r  g e o g r a p h i s c h e n  V e r b r e i t u n g  u n d  A k k l i m a t i s a t i o n .  
Die Forschungen Vavilos und seiner M itarb e ite r haben neues L ich t in. die 
Frage der H erk u n ft der O bstarten  gebracht. T ranskaukasien . T urkestan , W es t
china sind die Gebiete, in welchen die G enzentren der europ. O bstarten  zu
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suchen sind. D ort konnten sich auf Grund .einer fast unerschöpflich scheinen
den V ariab ilitä t Formen entw ickeln, die dem menschlichen Gaum en besonders 
zusagend, A usgangspunkte für die O bstku ltu r w urden; in den vom Genzen
trum  weit ab liegenden W aldgebieten M itteleuropas ist die natürliche V aria 
b ilitä t der W ildform en der Obstbäum e zu gering hiezu.

Die Begrenzung der geographischen V erbreitung  des Obstbaues häng t 
nicht nur von dem wichtigen K lim afak to r T e m p e r a t u r  ab, welcher für 
die nördliche V erbreitungsgrenze ausschlaggebend ist, sondern auch vom 
Gesam tklim arhythm us und der photoperiodischen Reaktionsw eise. Die B lü ten
anlagen der europäischen Obstbäum e werden im Sommer, zur Zeit des längsten 
Tages (zirka 16 S tundentag) determ in iert, die O bstbäum e sind also in Bezug 
auf D eterm inierung der B lütenknospen L angtagspflanzen im Sinne von G arner 
und Allard. In  den Tropen, bei s tän d ig  zirka Inständigem  Tag, feh lt der photo
periodische Anstoß zur B lütenbildung. Der Photoperiodism us is t  also ein w ich
tiger bestim m ender F ak to r für die südliche V erbreitungsgrenze.

Der Um stand, daß manche O bstarten , z. B. M arillen, Pfirsiche, deren 
H eim at in den Gebirgen W estchinas gelegen ist, w esentlich anderen k lim a
tischen V erhältnissen angepaßt sind, als sie in M itteleuropa herrschen, e rk lä r t  
die auffallend geringe Harm onie des E ntw ick lungsrhy thm us dieser A rten  m it 
dem m itteleuropäischen K lim arhythm us. Beispiel: Die M arille ist sehr f ro s t
empfindlich und trotzdem  die am frühesten  blühende O bstart. Die A k k lim a
tisationszüchtung ist daran, Form en zu suchen, die dem hiesigen K lim arh y th 
mus besser angepaßt sind.

2. F r  a g e d e s  E i n f l u s s e s  d e r  U n t e r l a g e  a u f  d a s  R e i s ,  
Es ist eine grundlegend w ichtige E ig en art der lebenden Substanz, daß jedw ede 
lebende S tru k tu r sich aus ihrem  N ährm edium  arte igen  aufbaut, und solcher
a r t  wachsend sich durch Teilung verm ehrt (omnis cellula e cellula, omnis 
nucléus e nucleo etc.). Es ist, weil alltäg lich , ein zu wenig beachtetes W under 
des Naturgeschehens, daß sich aus einer und derselben N ahrung im M enschen 
A dessen individuelles Lebensplasma, im Menschen B aber ein davon v e r
schiedenes eben der Ind iv id u a litä t B entsprechendes bildet. Die V orstellung, 
daß die einem Organismus zugeführte N ahrung die individuelle K o n stitu tio n  
desselben ändern könnte, is t ganz und gar dem gesam ten E rfahrungsschatz 
der Biologie widersprechend. Jed er Organismus bau t sich nach seiner ihm in d i
viduell im m anenten K o nstitu tion  auf. Wohl aber kann die A rt und Menge 
der Nahrung, wie jeder andere äußere E influß sehr wesentlich modifizierend 
auf die E ntfa ltung  der individuellen K o nstitu tion  w irken. E ine spezielle For- 
Nohungsrichtung ist daran, die Grenzen fü r die M odifizierbarkeit des Reises 
durch die U nterlage festzustellen. Dieser E influß  ist ein hauptsächlich quan
tita tiv e r. W uchsstärke, B lühw illigkeit, Lebensdauer, Z eitpunk t des E in tr i tte s  
der B lühfähigkeit hängen sehr von der U nterlage ab. Niemals aber w irk t die 
K onstitu tion  der U nterlage d irek t ändernd auf die K o n stitu tion  des Reises. 
Beispiel: es g ibt spätblühende U nterlagen, auf welchen das Reis zu früherer 
Blüte veran laß t wird, und frühblühende U nterlagen, auf welchen das Reis 
sp ä ter blüht, als auf anderen U nterlagen. Moderne M ethoden der vegetativen 
V erm ehrung von U nterlagen erlauben der Züchtung, besonders hochwertige 
Klonen herzustellen, die eine einheitlichere Basis für die V erm ehrung von O bst
sorten abgeben, als Säm lingsunterlagen.

Die anatom isch-physiologischen Vorgänge, die sich bei der T ransplan
tation  abspielen, sind noch wenig erforscht, die B earbeitung dieses Problems 
verspricht wertvolle Einsichten in die Frage der A ffin itä t zwischen U nterlage 
und Reis.

3. B e f r u c h t u n g s v e r  h ä 1 t  n i s s e. Die Festste llung  der Selbst
s te rilitä t der allerm eisten heimischen Obstsorten, ferner die der bei K ern
obst häufig vorkommenden P o llen ste rilitä t und der Erscheinung der Grupnen- 
s te r il i tä t  bei Steinobst ha t die Sortenkenntn is belebt und die Frage der Sor
tenw ahl wesentlich gek lärt.

4. S o r t e n  B e r e i n i g u n g .  Es g ib t viel m ehr Obstsorten, als vom 
S tandpunkte  einer rationellen O bstproduktion a u s  notw endig sind. Die Vor-

download www.zobodat.at



XIII

kleinerung der S ortim ente  w ird wohl schon seit längerer Zeit angestrebt, is t 
aber eine noch ungelöste Frage.

5. G e n e t i k .  Die P o llen ste rilitä t vieler und gerade sehr w ertvoller 
K ernobstsorten s te h t im Zusamm enhänge m it der S tru k tu r  der Erbmasse, 
triploide Form en sind pollensteril. Polypoidie ha t zur B ildung w ertvoller Sor
ten geführt. Die m oderne G enetik  verfügt heu te  •über M ethoden, Polyploidie 
willkürlich zu erzeugen.

6 . B e k ä m p f u n g  v o n  K r a n k h e i t e n  u n d  S c h ä d l i n g e n .  
Dieses Problem is t dank  der B ereitstellung zahlreicher w irksam er chemischer 
P räpara te  weitgehend gelöst. In  solchen Fällen, in welchen die bisherigen B e
käm pfungsm ethoden versagen oder aber die W irtsch aft zu sehr belasten, is t 
die R esistenzzüchtung an  der A rbeit, w iderstandsfähige Sorten zu erzeugen. 
Am Beispiel der R ebenzüchtung ward dieses Problem  e rläu te rt.

Vor diesem Vortrage wurde ein L e h r f i l m  (Prof, von 
F r i s c h  ,,Die Sprache der Bienen“) vorgeführt.

Am 17. April 1941 Professor Dr. Johann H r u b y :  Die 
wichtigsten Schädlinge und Krankheiten unserer Nutzpflanzen 
(mit Vorführungen).

Der V ortragende zeigte an H and von sechs farbigen Tafeln, die er z. T. 
selbst, z. T. m it Hilfe seiner Schüler angefertig t h a tte , die gefährlichsten  und 
v e rb re ite ts ten  Pilzschädlinge an  G etreidearten , O bstbäum en, B eerensträuchern , 
H ülsenfrüchten, G artenerdbeeren  und Gemüsepflanzen, e rk lä rte  deren W irk u n 
gen, ihren Entw icklungsgang und ihre Bekäm pfung. Die B edeutung der Schäd
lingsbekäm pfung gerade in der K riegszeit w ird an Beispielen der A usfalls
be träge  an Obst und Gemüse erläu te rt.

Am 15. Mai 1941 Hochschulprofessor Dr. Hans M o h r :  
Die Tschebinka bei Tischnowitz, ein geologisch interessanter Insel
berg. Einführender Vortrag zur Lehrwanderung am 18. Mai 
1941 (mit Lichtbildern und Vorführungen).

Von einem ä lte ren  V o rtrag  „über das M ähr. Perm “ ausgehend schildert 
Professor M o h r die Rolle der „Boskowitzer Furche“ im Bauplan der Böh
m ischen Masse. Sie s te llt  einen tek ton ischen  Graben vor, der m it Ablagerungen 
des Obercarbons und der Perm -Form ation ausgefüllt ist. Die A rt der Sedim ente 
lä ß t  für den Anfang ihrer Bildungszeit auf- ein m ehr feuchtw arm es Klima, 
das eine üppige Sum pfvegetation begünstig te, und sp ä te r auf ein T rocken
klima, dem wir die E n ts teh u n g  von W üstenablagerungen, aber auch von e in 
zelnen Oasen ( Brandschieferflötze) zuschreiben müssen, schließen.

In  die B oskow itzer Furche e ingebette t spiegelt dieser bandartige  S tre i
fen, bestehend aus v e rfestig ten  Schottern  und Schuttm assen, zu Sandstein  v e r
festig ten  Sauden und aus Tonschlamm hervorgegangenen Schief ertönen (welche 
in tieferen  H orizonten drei K ohlenflötze bergen), die Bewegungen wieder, denen 
dieser K ru stenstre ifen  se it langer Zeit ausgesetzt ist. Dam it im Zusam m en
hang s teh t es, wenn w ir die R andpartien  auf w eite Strecken vermissen, weil 
sie durch ihre höhere Lage vor allem der A btragung zum Opfer gefallen sind, 
w ährend der in den G raben versunkene M itte lte il gerade dadurch erhalten  ge
blieben ist.

Die auf einander folgenden Phasen der E n ts teh u n g  der Boskow itzer 
Furche waren demnach:

1. Ausfüllung einer rinnenartigen  V ertiefung  m it den Sedim enten des
Obercarbons und Perm s,

2. Zerrung und V ersenkung der Perm o-Carbon-Gesteine,
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3. W eitgehende A btragung der oberflächlich liegenden Teile,
4. Druck aus dem SO. der zu einer A ufrichtung, ja  teilweise Überschiebung

der den O strand bildenden Gesteine führte.
Die Mulde wird im W esten  von einem m itte lkno tigen  „Perlgneis“ ge

bildet, den wir m it Franz E duard  S u e s s  „B ittescher Gneis“ nennen. Aber 
auch andere kristalline Schiefer (U m wandlungsgesteine) beteiligen sich an der 
Zusamm ensetzung der gegen die Boskow itzer Furche einfallenden Randgesteine 
im W esten. Ih r A lter ist schwer anzugeben. Es is t möglich, daß sie teilweise 
dem archäischen Z eitalter, aber vielleicht auch ä lte ren  paläozoischen Forma
tionen zuzurechnen sind.

Den Ostrand der Furche b ildet auf weite E rstreckung  hin die Brünner 
Eruptivm asse — ein e rs ta rr te r  Schmelzfluß — überwiegend von granitischer 
Zusammensetzung. In  beschränktem  Ausm aße sind auch noch R este der Dach
gesteine, in welche das M agm a eindrang, e rhalten  geblieben. Die Brünner 
E ruptivm asse und die Dachgesteine (deren A lter mangels an V ersteinerungen 
n icht bestim m t werden kann) sind ä lte r  als die Devonform ation.

Aus le tz te rer Zeit sind ro te  quarzreiche K onglom erate — neben sehr 
lichten —, aber auch ro te  Sandsteine, A rkosen und Schiefertone erhalten  ge
blieben, über welchen sich m ächtige K alkm assen aufbauen.

Der V ortragende w eist die w ichtigsten  G esteinstypen in H andstücken 
vor und e r lä u te r t ihre Zusam m ensetzung an  einigen Dünnschliffen. Die ro t
gefärbten  Gesteine der devonischen Ablagerungen haben bedeutende Ähnlich
k e it m it dem englischen „a lten  R otsandstein“ , sodaß wir berech tig t sind, von 
einer V ertre tu n g  des „Old red“ w ährend des U nterdevons bei uns zu sprechen.

In  Nordeuropa erkennen w ir in dieser Ausbildungsw eise (— „Fazies“ ) 
eine ausgesprochene Festlandbiklung. Es w ird bei uns wahrscheinlich nicht 
anders gewesen sein. Nach dieser Zeit vergrößerte das Devonmeer seinen 
Bereich. Verschiedene Kalk-abscheideride M eerestiere, wie Korallen, Moos
tierchen, Taschein, schufen m ächtige K alkablagerungen, die bei uns das ganze 
M itteldevon und den größeren Teil des Oberdevons v e rtre ten . Diese K a lk an 
häufungen haben den M ährischen K a rs t hervorgebracht. W ahrscheinlich ha t 
ursprünglich eine geschlossene Decke der devonischen Gesteine die ganze 
B rünner Eruptivm asse bedeckt, und e rst durch die Jahrm illionen dauernde 
A btragung (— Denudation) sind die höheren P a rtien  beseitig t und der darun ter 
liegende In trusivkörper en tb löß t worden. So beschränkt sich heute  das V or
kommen devonischer Gesteine auf die Ost- und die W est-A bdachung der 
Brünner E ruptivm asse.

H ieraus folgt, daß wir auf unserer W anderung zur T s c h c b i n k a  aus 
dem Bereich des B rünner G ran its — da bei Gurein Dachgesteine nicht vor
handen sind — vorerst in einen S treifen des Devons e in tre ten  werden, auf 
welchen m it einem scharfen R andbruch anstoßend die permischen Ablagerungen 
der Boskowitzer Furche folgen.

W ir werden uns westlich von G u  r e i n — auf dem Z i m b e r g — zuerst 
den s ta rk  ve rw itte rten  B io titg ran it, der do rt die bezeichnenden W ollsackformen 
aufweist, ansehen und in einem Steinbruch ein dioritisches Gangestein, das 
sich bei der m ikroskopischen P rü fung  als ein G lim m erdiorit erwies, studieren 
können. Bei unserer W anderung gegen W esten  treffen  w ir dann auf verfestigte 
Quarzschotter, die dem G ran it aufruhen und bereits dem Untedevon zuzu
rechnen sind.

Nach D urchschreitung einer m it jugendlichen A blagerungen (Tal-Allu
vium) ausgefüllten Mulde treffen  wir am Ostsockel der T s c h e b i n k a  neuer
dings den G ranit, der von übereinstim m enden Quarzkonglom eraten überlagert 
w ird. E in  schmäleres K alkband ste llt  sich — wie w ir nam entlich im Stein
bruch „Rosa & M alousek“ feststellen  können — darüber ein. Aber nunmehr 
folgt neuerdings, wenn w ir den O stabhang der T s c h e b i n k a  hinansteigen, 
eine m ächtige Masse des s ta rk  verw itte rten  B rünner G ranits, der neuerdings 
von R esten rötlicher Q uarzkonglom erate (Lesestücke) und der H auptm asse des 
Devonkalkes überlagert wird.

Der K alk b ildet das R ückgrat des inselförm igen Berges und entwickelt
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sich namentlich auf dessen Südabdachung zu großer M ächtigkeit. Seine R e in 
heit hat zur Anlage m ehrerer K alkbrennereien  A nlaß geboten.

Der Ö stabhang ist demnach außerordentlich  kom pliz iert geb au t (w ir 
sprechen von tek ton ischer W iederholung) und spiegelt die w iederholten  t e k 
tonischen S törungen w ieder, welche das A bsinken der Boskow itzer Furche 
namentlich an ihrem  O strande begleiteten.

Ganz anders ist der W estabhang der T s c h e b i n k a  g ea rte t, wo w ir 
.neben ro ten  Brekzien auch Devonkalk führende K onglom erate und nam entlich  
lo te  und braune Sandsteine des Perm s feststellen  können, die gegen O sten, 
d. h. gegen die T s e h e b i n k a ,  einfallen.

Auf dem Gipfel des Berges stehend überblicken ■wir eine m erkw ürdige, 
durch Inselberge c h arak te ris ie rte  Landschaft. B re ite  Talm ulden tren n en  die 
isoliert stehenden Herggruppen, welche wie Gipfel eines versunkenen  M itte l
gebirges aus der Ebene hervorragen. W ie besonders die in der U m gebung der 
T s e h e b i n k a  sehr häufigen technischen Aufschlüsse in der Ebene geleh rt 
haben, ist diese m it A blagerungen a lte r Flüsse, darüber m it Sanden und 
M eerestonen einer v erhältn ism äß ig  jungen Zeit, näm lich des Ju n g te r tiä rs , e r 
fü llt. Löß und Tallehm, aus der E iszeit bis in  die G egenw art reichend, b re iten  
sich darüber. Und so erkennen w ir in der Landschaft um die T s e h e b i n k a  
ein von tiefen Tälern zerfurch tes Gebirge, das durch v e rh ä ltn ism äß ig  junge A n
schwemmungen e r trä n k t wurde. Als ein bescheidener Zeuge dieser V ergangen
h e it rag t der Gipfel der T s e h e b i n k a  aus dieser versunkenen  L andschaft 
auf.

Am 19. {uni 1941 Direktor Emil G e r i s c h e r :  1. Blüten
geheimnisse. 2. Ein lehrreicher, erdgeschichtlicher Aufschluß 
im Weichhilde der Stadt Brünn (mit Lichtbildern und Vor
führungen ).

Durch die V erlängerung  der W aisenhausgasse in B rünn durch  die ehe
malige Czerwinkasehe Ziegelei bis zur oberen Talgasse is t  ein erdgesch ich t
licher A ufschluß geschaffen worden, der w ichtige E rgebnisse bezüglich der 
A ltersfolge der B rünner E rup tivgesteine  brachte. Z unächst w urde der K o n ta k t 
zwischen G ra n itit  und Diabas, den Professor A. R zehak schon im Ja h re  1913 
in der genannten  Ziegelei en tdeckte , neuerdings in deu tlichen  A ufschlüssen 
bloßgelegt. Man kann an der K reuzung des Hohlweges m it der ve rlän g erten  
W aisenlmusgasse deutlich  beobachten, w ie der durch die idiom orphen B iolite  
gekennzeichnete G ra n itit  und die in zahlreichen Gängen den G ra n iti t  durch- 
sclnvürmenden A plite vom Diabas um schlossen und d u rc h trä n k t w urden

Daß an der Grenze zwischen G ra n itit  und Diabas lebhafte  Bew egungen 
und Störungen sta ttfan d en , beweist die b re ite  Lücke, die durch  die vorm iozänen 
Schwarzawässer des Sebrow itzer Beckens an der B erührungsste lle  als 
Schwächezone der beiden E ruptivgesteine  ausgewaschen und sp ä te r  m it mio- 
ziinen Sanden (Oncophorasande), Schotter und diluvialem  Löß ausgefü llt 
wurde. Durch diese W ässer w urde auch die in der d irek ten  V erlän g eru n g  der 
Lücke sich erstreckende tiefe Furche (der Hohlweg) zwischen dem Spielberg 
und dem Gelben Berg in vorm iozäner Z eit ausgenagt und sp ä te r  w ieder m it 
miozänen Sanden. Tegel und diluvialem  Schotter und Löß ausgefü llt.

In dem neuen A ufschluß der verlängerten  W pisenhausgasse w urde w e s t
lich der Erosionslücke ein lichtgrünes, ph y llita rtig es G estein aufgeschlossen, 
das w eiter westlich w ieder an  D iabas grenzt, som it einen G ang in diesem 
bildet. Auch dieses G estein w urde von Professor A. Rzehak schon im  Ja h re  
1912 beobachtet und in seiner A rbeit „Das A lter des B rünner D iabasvorkom 
m ens“ in  der Z eitschrift des m ähr. Landesm useum s XIV . „als e igentüm liches 
schiefriges, zum Teil hornfelsartiges Gestein e rw ähn t, w elches m itte n  im 
Diabasgebiet zu tage t r i t t “ . R zehak h ie lt dasselbe ursprünglich  für ein  K o n ta k t
produkt zwischen G ran it und Diabas, sp ä te r aber w ar er der M einung, es 
könnte sich um ein dynam om etam orphes G estein handeln, wie solche in  der 
Umgebung von Tischnowitz Vorkommen. F ü r m eine späteren  Folgerungen ist

download www.zobodat.at



XVI

die Feststellung Rzehaks von Bedeutung, daß  Apophysen von Diabas auch in 
dieses rä tse lh afte  Gestein eindringen.

Auch F. E. Suess e rw ähn t in seinen A ufnahm sberichten über das Brünner 
Gebiet N-S-streichende, weiße A plitgänge in den unterdevonisehen U ra lit-  
diabasen von Median und Sebrowitz und schloß daraus auf ein nachdevonisehes 
A lter der B rünner E ruptivm asse  (V erhandlungen der geolog. R.-A. 1903 und 
1906).

Im Jah re  1926 w urden anläßlich des Baues einer S traße von dem soge
nannten  tschechischen Beam tenheim  längs des N ordfußes des Kuhberges zur 
E ichhornerstraße deutliche Aufschlüsse geschaffen, die den Nachweis vom V o r
handensein eines lichten, felsigen Ganggesteines im B rünner D iabaskörper in 
der Nähe des K ontak tes zwischen G ra n itit  und Diabas einw andfrei erbrachten . 
Das Nordende dieses Ganges w ar gleichzeitig an der neu angelegten S tra ß e  
westlich von M edian aufgeschlossen worden. Dr. K arl Preclik, damals noch 
A ssistent an der Technischen Hochschule in  Prag , den ich auf diese neuen A u f
schlüsse aufm erksam  m achte, ste llte  nach genaueren m ikroskopischen U n te r 
suchungen des Ganggesteins fest, daß die Sueßschen weißen Aplitgänge u n d  
das von Rzehak in der Czerwinkaschen Ziegelei beobachtete hornfelsartige G e
stein identisch sind und als jüngste  quarzporphyrische In trusionen  den D iabas 
durchsetzen (Verhandl. der Geolog. B undesanstalt in W ien, 1927, Nr. 10).

Der schon von Dr. Preclik  festgeste llte  geringe Ca-Gehalt (zirka 5°/„A n) 
des Gesteines veranlaßte Dr. K. Zapletal, demselben den Nam en K erato p h y r 
beizulegen, welche Bezeichnung auch Dr. Preclik  in seiner A rbeit „Zur K e n n t
nis der chemischen Zusam m ensetzung der m oralischen E rs ta rru n g sg este in e“ 
(Mineralog. u. Petrographische M itteilungen 1934) gebraucht.

Das Südende dieses K eratophyrganges wurde nun in dem neuen A u f
schluß in  der verlängerten  W aisenhausgasse in seiner ganzen B reite a u fg e 
schlossen. Gegen die K ontak tzone  zwischen D iabas und G ran itit, die als 
Sehwächezone sta rken  tektonischen B eanspruchungen ausgesetzt war, zeigt der 
K eratophyr e in " ferizitisch verschiefertes, p h y llitartiges Aussehen und eine 
lich tgrüne bis weiße Farbe, w ährend er an der W estgrenze gegen den D iabas 
eine massige, felsitische, a p lita rtig e  A usbildung erkennen läß t.

Die schon von Professor A. Rzehak beobachteten Apophysen von D iabas 
in dem „rätse lhaften  G estein“ tre te n  in dem neuen Aufschluß als grünliche 
Gänge in dem lichten K eratophyrgang  deutlich  hervor und erbringen den B e
weis, daß nach der V erfestigung des K eratophyrm agm as ein nochmaliger D ia
baserguß .stattgefunden ha t. Dafür b rin g t der neue Aufschluß aber noch einen 
w eiteren Beweis.

Der sich im W esten des K eratophyrganges anschließende Diabas ist s ta rk  
verschleiert und zeigt an einzelnen Stellen sogar K leinfaltung. Bei den Spreng
arbeiten stießen die A rbeiter au f einen e tw a 1 m breiten U ralitd iabasgang  m it 
körnigem  Gefüge, ohne mechanische Verschieferung, der von beiden Seiten von 
s ta rk  verschleiertem  Diabas eingeschlossen wird. Der Abbau dieses Ganges 
scheint größere Schw ierigkeiten veru rsach t zu haben, denn aus der W and des 
verschieferten Diabases ra g t der stehengebliebene körnige Diabasgang m au er
a rtig  heraus.

Das gangförm ige A uftre ten  des körnigen Diabases inm itten  des s ta rk  
erschieferten läß t m it S icherheit auf zeitlich g e tren n te  Diabaseffuslonen 
schließen, zwischen denen das Em pordringen des K eratophyrm agm as .stattge
funden hat.

Es is t daher erk lärlich , daß an m anchen O rten der B rünner Umgebung, 
an denen die ins Unterdevon gestellten  ro ten  A rkosesandsteine m it dem Diabas 
in nahe B erührung tre ten , keine K ontakterscheinungen aufweisen, während 
an anderen O rten (p ro jek tierte  Urnberggasse, Rückertgasse) nach A. Rzehak 
die Sandsteine des „U nterdevons“ deutliche kontak tm etam orphe Einwirkungen 
durch den Dialias erkennen lassen („Das A lter des B rünner Diabasvorkom
m ens“, Z eitschrift des m ähr. Landesm useums X IV .).

Man h ä tte  m ithin einen vorunterdevonischen (vorausgesetzt, daß die 
ro ten  A rkosesandsteine ta tsäch lich  unterdevonisehen A lters sind) und einen 
nachunterdevonischen D iabaserguß im B rünner Gebiet zu unterscheiden.
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Am 23. Oktober 1941 Direktor Franz Z d o b n i t z k y :  Die 
Vogelwelt der Alpen (mit Vorführungen).

Am 20. November 1941 Hochschulprofessor Dr. Ludwig 
An s c h ü t z :  Chemie und Krebs (mit Vorführungen).

Aus dem um fangreichen G ebiet der chem ischen Erforschung des K rebs
problems griff der V ortragende besonders folgende Gegenstände heraus:

1. V i r u s a r t e n  a l s  k r e b s e r z e u g e n d e  A g e n t i e n .  Im  
Jahre  1910 gelang es e rstm als P . R o u s  bei einem H uhn spontan aufgetretenen  
Bindegewebskrebs z e l l f r e i  auf ein anderes H uhn  zu übertragen. Der h ier
zu verw endete E x tra k t  einer bösartigen G eschw ulst e n th ä lt dem nach ein 
krebserzeugendes „Agens“ . Dieses ist filtrie rb a r, auch bei s tä rk s te r  V erg röße
rung unsich tbar und un tersch e id e t sich h ierdurch  grundlegend von den B ak 
terien. Man k e n n t viele unbelebte K rankheitse rreg er dieser A rt. Ih re  nähere  
Erforschung h a t ergeben, daß sie den Nucleinen, den Eiw eißstoffen der Zell
kerne, nahestehen ; m an bezeichnet einen solchen K rankheitserreger als ein 
Virus.

2 . K r e b s e r z e u g e n d e  c h e m i s c h e  V e r b i n d u n g e n  b e 
k a n n t e r  K o n s t i t u t i o n .  Der V ortragende bespricht zunächst die H a u t
krebse, die durch oft w iederholte  Bepinselung m it Teer hervorgerufen  w erden 
können, wie Y a m a g i w a  und I s h i k a w a  erstm als im Ja h re  1915 fe s t
stellten . Später e rk an n ten  K e n n a  w a. y und C o o k  als krebserzeugenden 
Bestandteil des Teeres das 3,4-Benzpyren. Seitdem  is t die krebserzeugende 
W irkung  einer größeren Anzahl anderer hochkondensierter arom atischer K oh
lenw asserstoffe nachgewiesen worden. A uch u n te r  den Azofarbstoffen is t m an 
einigen 'Verbindungen begegnet, die bei B a tten , v e r fü tte r t  oder e ingespritzt, 
Leber-, Magen- oder B lasenkrebs hervorrufen. Schließlich h a t  m an beobachtet, 
daß ein bestim m ter trypanocider Farbstoff der C hinolinreihe („S ty ry l 430“ ) 
in w ässriger Lösung in jiz ie rt, K rebsbildung am  E insp ritzungsort zur Folge h a t.

3. S t e r  o i d e u n d K r e b  s. E ine ausführlichere B e trach tung  w idm et 
der V ortragende sodann der Frage, ob die im tierischen  K örper vorkom m enden 
Steroide (/.. M. die Sexualhorm one oder die G allensäuren) sich u n te r  k ra n k 
haften Bedingungen in krebserzeugende Stoffe verw andeln können. V e rm u te t 
wurde dies früher insbesondere für das weibliche Sexualhorm on Östron. Nach 
V ersuchen von A. B u t e n a n d t  is t diese A nnahm e sicher unzutreffend.

4. B i o 1 o g i s e h e B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  k r e b s e r z e u 
g e n d e n  V e r b i n d u n g e n  u n d  V i r u s  a r t e n .  F ü r das Bestehen 
solcher Beziehungen sprechen Versuche von Mc I n t  o s h, dem es gelang, den 
chemisch hervorgerufenen K rebs eines V esuchstieres z e l l f r e i  auf ein an 
deres zu übertragen.

5. C h e m i e  b ö s a r t i g e r  G e s c h  w ü 1 s t  e. Die U ntersuchung  des
chemischen Aufbaues und des Stoffwechsels der Krebszellen h a t eine R eihe 
w ichtiger Aufschlüsse geliefert: V erm inderung des Sauerstoff f-V erbrauchs
beim K ohlenhydrat-S toffw echsel, der einer G ärung  verw andte  Form  ann im m t: 
Speicherung von F e tts to ffen : A u ftre ten  von d-A m inosäuren als E iw eiß -Spalt
stücken neben den norm alerw eise allein vorkom m enden 1-A m inosäuren (F. 
K ö g l ) :  U m stellung des den Stoffwechsel beherrschenden enzym atischen
A pparates ( W a l d s c h m i d t - L e i t z ) .

Abschließend b e to n t der V ortragende  die N otw endigkeit, die chemische 
Erforschung des Krebsproblem s m it allen K rä ften  w eiter vorzutreiben.

Am 4. Dezember 1941 Hochschulprofessor Dr. Oswald 
R i c h t e r :  Das biologische Reagens (mit Vorführungen). Ein 
ausführlicher Bericht folgt im nächsten Band.
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L e h r w a n d e r u n g e n  fanden fünf statt, und zwar:
Am 18. Mai 1941 Professor Dr. Johann H r u b y  und Hoch

schulprofessor Dr. Hans Mo h r :  Botanisch-geologische Lehr
wanderung auf die Tschebinka bei Tischnowitz.

Da die s ta rk en  Tem peraturschw ankungen, besonders die N ach tfröste  so 
gar noch im Mai, das W achstum, der Pflanzen s ta rk  beh indert h a tten , w ar die 
Frühlingsflora im Vergleich zu anderen Jah ren  heuer auch auf diesem  durch  
seine südlichen Hänge und K alkunterlage bevorzugten G ebiete noch w enig 
entw ickelt. Auf der Tschebinka bei Tschebin standen  eben Zwergweichsel, 
Steinweichsel und B ergkresse (A lyssum  m ontanum ) in  voller B lüte. Sie geben 
der K alkheide ih r eigenartiges Gepräge. Das „subpannonische B uschw erk“ am 
Kam m e w ar völlig belaubt bis auf die 'Flaumeiche, die eben ihre w olligen 
K nospenstücke entfa lte te . Von In teresse w ar das Vorkom m en von G en tiana  
cruciata, V iola W ilczekiana und V iola a renaria  am NO-Fufie dieses K alkberges. 
Vergl. H r u b y :  Die xerophilen Pflanzenverbände der Um gebung B rünns, in  
diesen V erhandlungen 1923.

Am 25. Mai 1941 Direktor Karl L a n d r o c k :  Entomolo- 
gische Lehrwanderung ins Paradieswäldchen und zu den Teichen 
bei Nennowitz.

Am 8. Juni 1941 Professor Dr. Johann H r u b y :  Botanische 
Lehrwanderung auf den Napoleonshügel bei Posorschitz.

Der Napoleonshügel ist für die B rünner B otaniker s te ts  ein s ta rk e r  A n 
ziehungspunkt. Die Fülle an  seltenen Pflanzen, die e rs t im  südlichsten  L an d es
teile  (heute zu Niederdonau gehörend) Vorkommen (vergl. H ruby : N a tu rg e 
schichtlicher F ührer fü r B rünn und Umgebung, I. Teil, B lutenpflanzen und 
Farngewächse, S. 175), ist schon seit langem bekannt. Auch diesmal ü b e rtra f  
die Schönheit der Pflanzendecke alle E rw artungen, Hesperis tr is tis , H ieracium  
setigerum , Geranium  sanguineum , C entaurea axillaris, Verbascum  nigrum , 
Senecio cam pester und C ytisus proeumbens standen in voller B lüte. In  dem 
Akaziengehölze verb re ite t sich zusehends R anunculus illyricus. Leider sind 
andere Begleiter der Felsheide in  ihm s ta rk  bedroht. — Auf der benachbarten  
W elatitzcr »Steppe war die „subpannonische Buschform ation“ in schönster E n t 
wicklung. Die grasigen Stellen waren voll farbiger Blumen (sehr viel Oro- 
banche alba, dann H ieracium  ocymosum, bifurcum, braehiatum  u. a .) . Die F e d e r- 
g ra s tr if t war noch n ich t entw ickelt. — Die ausgedehnten Laubm ischw älder 
m it eingeschobenen neueren F ichtenbeständen gegen H ostienitz  hin zeigten 
ih rerseits wiederum die typischen B egleiter der Bodenflora. A uffällig ist heuer 
das Zusam m entreffen der ersten  Frühlingsboten m it den E lem enten der e ig en t
lichen Frühlingsflora (so noch Pulm onaria  blühend neben A sperula odorata 
u. ä.).

Am 21. Juni 1941 Direktor Emil G e r i s c h e r :  Geologische 
Lehrwanderung zum Aufschluß in der Waisenhausgasse (siehe 
Vortragsbericht vom 19. Juni!).

Am 28. September 1941 Professor Dr. Johann H r u b y :  
Lehrwanderung auf den Babylom (Pilze).

Den Vortragenden und den Führern der Lehrwanderungen
sei mit der Bitte um weitere Mitarbeit für ihre Mühewaltung
der herzlichste Dank ausgesprochen.
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Das kommende Jahr, das für die Zukunft unseres ganzen 
Volkes von entscheidender Bedeutung sein wird, wird im klein
sten Rahmen auch das Leben unseres Vereines in seine endgül
tigen Bahnen lenken, von denen wir erwarten können, daß sie 
ihn einem stetigen Aufstiege entgegenführen werden.

H e i l  H i t l e r !

D er e rste  Schriftführer:
Dozent Dr. A. F i e t z.

Büchereibericht.

Einlauf im Jahre 1941: 605 Stück.
Neue Inventarnummern: 141.

Hievon sind 16 periodische Druckschriften, und zwar:
The Interrelationships of the Mammalian Genera, Natur

historische Gesellschaft, Kobenhavn.
Internationale Zeitschrift der ungar. geograph. Gesellschaft, 

Budapest.
Sbornik praci. Regia Societas Scientiarum Bohemica Pragae. 

Kralovska ceska spolecnost nauk v Praze.
Jeschken-Iserland, Beiträge zur Heimatkunde. Im Aufträge 

des Deutschen Heimatbundes Landschaftsverein Jesch- 
ken-Iserland, Reichenberg.

Jahrbuch der Preuß. Akademie der Wissenschaften, Berlin.
Methodi Herbariae Libri Tres, Ceskä akademie ved a 

umeni, Praha.
Contributiones pro Fauna et Flora Unionis Rerum Publi- 

carum Sovieticarum Socialisticarum. A Societate Na
turae Curiosorum Mosquensi editae.

National Geographie Society, Washington. Contributed 
Technical Paper.

Governo Generale dell’Africa Orientale Italiana, Addis 
Abeba. Bollettino.

Mitteilungen der Universitäts-Sternwarte zu Breslau.
Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Deutschen Mu

seums für Länderkunde, Leipzig.
Lloydia, A Quartaly Journal of Biological Science published 

by the Lloyd Library of Natural History, Cincinnati, 
Ohio.
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Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biologicas, 
Mexico, D. F.

Legislazione Scolastica Comparata a cura del Ministero 
deH’Educazione Nazionale, Roma, Bollettino.

Landesanstalt für Gewässerkunde und Hauptnivellements, 
Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 
Berlin, Hydrobiologische Bibliographie.

The Zoological Museum of Copenhagen, Spolia Zoologica 
Musei Hanniensis I, Skrifter.

F o l g e n d e  n e u e  B ü c h e r  w u r d e n  an g e s c h a f f t :
Allgemeine Zoologie von Paul Büchner, 1938.
Geologie für Jedermann von Dr. K. v. Bülow, 1941.
Handbuch der Palaeornithologie von Kalman Lambrecht, 

1933.

Von Band 72 der „Verhandlungen“ wurden abgegeben:
123 an die Mitglieder in Brünn,
38 an auswärtige Mitglieder,

199 im Tauschverkehr,
3 an verschiedene.

Von Beiheften zu Band 72 „Die Brombeeren der Sudeten- 
Karpathengebiete“, monographisch behandelt von Dr. Johann 
H r u b y ,  Brünn, 1. Lieferung, wurde ein Stück abgegeben.

Von Bänden früherer Jahrgänge wurden durch Tausch oder 
Verkauf 67 abgegeben, außerdem zwei Berichte der meterolo- 
gischen Kommission.

Dr. Eduard Burkart f .
Am 8. Oktober 1941 hat uns der Tod eines unserer ältesten 

und getreuesten Mitglieder entrissen, Dr. Burkart, von dem 
wir gehofft hatten, daß er uns trotz seiner schweren Erkrankung 
doch noch für einige Jahre erhalten bleiben würde.

Er wurde am 31. Dezember 1865 in Brünn als Sohn des 
Buchdruckereibesitzers und Verlegers I. Burkart geboren und 
übernahm nach dem Tode seines Vaters dessen Unternehmen, 
ias er dann bis in die Jahre nach dem Umsturz weiter führte. 
Neben den Berufsgeschäften widmete er sich aber zeitlebens
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äußerst hingebungsvoll und opferfreudig auch der Wissenschaft 
und betätigte sich vor allem als Mineraloge. Seine Studien be
trieb er in Brünn, Zürich und schließlich in Bern, wo er auch 
das Doktorat erwarb. Schon als Gymnasiast hatte er gegen 
800 Mineralien gesammelt und brachte es im Verlauf der Jahre 
zu einer Sammlung, die nicht nur die schönsten und wertvollsten 
Stufen des Auslandes, sondern in vollkommenster Weise auch 
alles das enthielt, was unsere engere Heimat an Schätzen dieser 
Art bisher zu liefern vermochte. Diese Schätze erwarb er nicht 
bloß durch Kauf und Tausch, sondern größtenteils durch aus
gedehnte, oft sehr mühsame Wanderungen mit dem Hammer 
in der Faust. Die Wissenschaft verdankt ihm in dieser Hinsicht 
viele wertvolle Beobachtungen, Feststellungen un'd Angaben neuer 
Fundorte. Seine kostbare, ungemein reichhaltige Sammlung 
hat Dr. Burkart der mineralogischen Abteilung des Mährischen 
Landesmuseums vermacht, die dadurch in Verbindung mit einer 
Reihe früherer größerer Erwerbungen zu einer der schönsten 
und vollständigsten regionalen Sammlung geworden ist.

In seinem groß angelegten, 4104 Schreibseiten umfassenden 
Lebenswerk ,,Mährens Minerale und ihre Literatur“, von dem 
leider erst einzelne Teile in unsern „Verhandlungen“ zum Ab
druck kamen, berichtet er über 1500 Fundorte und zieht dabei 
fast 1300 literarische Quellen heran. Es ist zu hoffen, daß es 
gelingen wird, dieses für die Forschung unschätzbare Werk in 
nicht allzuferner Zeit vollständig herauszubringen.

In diesem Lebenswerk und in seiner Sammlung hat sich 
Dr. Burkart zwei unvergängliche Denkmale gesetzt, ein drittes 
aber durch seine jahrzehntelange, selbstlose Tätigkeit im Aus
schuß des Naturforschenden Vereins, wo er der Reihe nach ver
schiedene Ämter, u. a. auch die des Schriftführers und des 
Büchereiwartes, bekleidet und auch sonst die Belange des Ver
eines aufs kräftigste sowohl durch die Tat als auch durch zahl
reiche Spenden gefördert hat. Die Mitglieder des Vereines wer
den dieser seiner Tätigkeit stets in Dankbarkeit und Treue ge
denken.

Und wer Dr. Burkart näher kennen gelernt, ja wer auch 
nur für kurze Zeit mit ihm zu verkehren Gelegenheit hatte, dem 
wird seine Freundlichkeit im Umgang mit jedermann, seine Zu
vorkommenheit, seine stete Hilfsbereitschaft, sein wohltätiger 
Sinn, sein vornehmer, echt deutscher Charakter und nicht zum 
wenigsten auch seine immer heitere Laune unvergeßlich bleiben, 
die seine Umgebung so oft mitgerissen und erfreut hat.

Möge ihm jene Ruhe beschieden sein, nach der er sich be
sonders in den letzten Jahren so sehr gesehnt hat!

Karl S c h i r m e i s e n.
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Prof. Heinrich Laus +■
Am 21. Dezember 1941 starb in Olmütz nach längerer 

Krankheit unser langjähriges Mitglied Professor d. R., Schöpfer 
und Leiter des Naturwissenschaftlichen Museums in Olmütz, 
Heinrich Laus, kurz nach Beendigung seines 69. Lebensjahres. 
Dadurch fand ein arbeitsreiches Lehrer- und fruchtbares For
scherleben sein allzufrühes Ende.

Heinrich Laus wurde am 10. November 1872 zu Neslowitz 
bei Tetschitz als Sohn eines Bergmannes geboren und nach 
dem Tode des Vaters im städtischen Waisenhaus in Brünn er
zogen, wo er bis zur Vollendung seiner Studien an der Brünner 
Lehrerbildungsanstalt im Jahre 1892 verblieb. Die für die Wun
der und Schönheiten der Natur begeisternden Vorträge des da
maligen Professors der Naturgeschichte Leopold Schmerz er
weckten frühzeitig in Heinrich Laus und in vielen seiner Mit
schüler Sinn und Liebe für diesen Gegenstand. Im Jahre 1891 
schlossen sich mehrere gleichgesinnte Zöglinge, zu denen auch 
ich gehörte, um Heinrich Laus zu einer Vereinigung jugendlicher 
Heimatforscher zusammen und schufen das handgeschriebene 
,,Correspondenzblatt der naturwissenschaftlichen Verbindung 
Luna“1, durch welches das naturkundliche Beobachten und E r
forschen der heimatlichen Natur angeregt und vertieft werden 
sollte.

Nach der Reifeprüfung wirkte Laus als Volksschullehrer in 
Auspitz, wo er mit dem dortigen Lehrer, dem verdienstvollen 
mährischen Botaniker Adalbert Schierl, eifrig naturkundliche 
Forschungen und Studien pflegte. Hier hielt er auch im Lehrer
verein seinen ersten Vortrag: ,,Der Quarz als Mineral und
Gesteinsbildner“.

Nach kurzer Tätigkeit in Auspitz wurde der strebsame junge 
Lehrer nach Brünn berufen. Hier begann für ihn eine Zeit 
fleißigster Weiterbildung und Vertiefung seiner naturkundlichen 
Kenntnisse. Wir besuchten gemeinsam als Gäste die Vorträge 
der Professoren Makowsky und Rzehak an der Technischen 
Hochschule über Petrographie, Paläonthologie und Geologie 
und traten als Mitglieder dem Naturforschenden Verein in 
Brünn bei, wo Heinrich Laus wiederholt über seine mineralo
gischen und botanischen Funde berichtete.

Auch im Brünner Lehrerverein hielt Heinrich Laus Vor
träge naturkundlichen Inhaltes und gründete im Jahre 1895 als
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Sektion dieses Vereines den „Lehrerklub für Naturkunde“, der 
sich die naturwissenschaftliche Erforschung der Heimat und die 
Ausgestaltung des naturkundlichen Unterrichtes zum Ziele ge
setzt hatte. Durch eine rege Sammeltätigkeit wurde ein reiches 
Material aus allen naturkundlichen Gebieten zusammengetragen, 
das zu Schulsammlungen zusammengestellt, an die einzelnen 
Schulen auf Verlangen kostenlos abgegeben wurde. Die meisten 
Schulen Mährens und Schlesiens verdanken ihre Mineralien-. 
Gesteins- und Insektensammlungen der uneigennützigen Tätig
keit der Mitglieder des von Heinrich Laus gegründeten Lehrer
klubs für Naturkunde in Brünn, der auch heute noch im Rah
men des NS-Lehrerbundes seine Tätigkeit nach Maßgabe der 
noch immer reichlich vorhandenen Naturobjekte seiner Samm
lungen fortsetzt. Viele seiner Mitglieder sind anerkannte For
scher der heimatlichen Natur geworden, wie Karl Schirmeisen, 
Karl und Rudolf Czizek, Franz und Wenzel Zdobnitzky. 
Leopold Böhm und Karl Landrock.

Die Verwaltung des Mährischen Landesmuseums in Brünn 
ernannte Heinrich Laus in Anerkennung seiner Tätigkeit zum 
Konservator und zum Mitgliede der Landesdurchforschungs
kommission.

Nachdem Heinrich Laus die - Fachprüfung aus Deutsch. 
Geographie und Geschichte für Bürgerschulen abgelegt hatte, 
wurde er in Brünn zum definitiven Bürgerschullehrer ernannt 
und im Jahre 1902 unter 28 Bewerbern als einziger Nichtaka
demiker als Professor für Deutsch, Geographie und Geschichte 
an die Lehrerbildungsanstalt nach Olmütz berufen. Hier stellte 
er sein reiches Wissen in den naturwissenschaftlichen Fächern, 
die aber, merkwürdigerweise nicht seine Lehrfächer waren, 
sein methodisches Können und seinen beispiellosen Arbeitseifer 
in den Dienst der Heranbildung der jungen Lehrergeneration. 
Neben seiner Lehrtätigkeit suchte sich sein Schaffensdrang neue 
Arbeitsgebiete. Schon im Jahre 1903 gründete er im Olmützer 
Verein ..Botanischer Garten“ die „Naturwissenschaftliche Sek
tion“ und den „Olmützer Volksbildungsverein“. Die Berichte der 
„Naturwissenschaftlichen Sektionen“ des Vereines „Botanischer 
Garten“ erbringen den Beweis von der regen Vortragstätigkeit 
des jungen Lehrerbildners.

In den Jahren 1907 bis 1914 unternahm Professor Heinrich 
Laus mit Unterstützung des LTnterrichtsministeriums und pri
vater Gönner Studienreisen in die Alpen, in den Karst, nach 
Bulgarien, Ungarn, in die Herzegowina, nach Dalmatien und 
Istrien. In dem letzteren Lande widmete er sich besonders dem 
Studium der Salzbodenvegetation.
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Über die Ergebnisse dieser Forschungsreisen berichtete er 
im Brünner Lehrerklub für Naturkunde und veröffentlichte in 
den Berichten der Naturwissenschaftlichen Sektion des Vereines 
„Botanischer Garten“ folgende Abhandlungen: „Botanische Reise
skizze aus Bulgarien“, „Kleine Beiträge zur Flora von Bulga
rien“, „Botanische Streifzüge in Siebenbürgen“, „Das Narenta- 
Tal“. Ein besonderes Verdienst erwarb sich Professor Heinrich 
Laus durch die Sammlung und Zusammenstellung der in den 
verschiedensten Zeitschriften verstreuten naturwissenschaftlichen 
Abhandlungen über Mähren und Schlesien. So erschienen in der 
Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums folgende Abhand
lungen :

1. Die zoologische Literatur Mährens und Schlesiens bis 1901.
2. Die botanische Literatur Mährens und Schlesiens bis 1903.
3. Die mineralogisch - geologische Literatur Mährens und

Österr.-Schlesien von 1897 bis 1904.
4. Die naturwissenschaftliche Literatur über Mähren und

Österr.-Schlesien von 1901 (1903, 1905 I bis 1910 nebst Nach
trägen.
In der Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 

in Mähr.-Ostrau veröffentlichte er die naturwissenschaftliche 
Literatur über Mähren und Schlesien aus den Jahren 1911—1928.

Von seinen wissenschaftlichen Arbeiten seien noch folgende 
erwähnt:

„Die nutzbaren Mineralien und Gesteine der Markgraf
schaft Mährens und des Herzogtums Schlesien mit einer Über
sicht der geologischen Verhältnisse Mährens und Schlesiens 
und einer geologischen Übersichtskarte dieser Länder“ 1906.

„Die Halophytenvegetation des südlichen Mährens“, „Die 
Vegetationsverhältnisse der Südmährischen Sandsteppe zwischen 
Bisenz und Göding“, „Der große Kessel im Gesenke“.

Unter den Mitteilungen der Kommission zur naturwissen
schaftlichen Durchforschung Mährens erschien im Jahre 1908 
das umfangreiche Buch: ,,Mährens Ackerunkräuter und Rude- 
ralpflanzen, ein Beitrag zur Phytogeographie des Landes“.

In demselben Jahr erschien die ..Schulflora der Sudeten
länder mit besonderer Rücksicht auf Mähren“, welche durch 
pflanzengeographische und biologische Plinweise sich vorteilhaft 
von den übrigen Bestimmungsbüchern unterscheidet.

Von den anderen literarischen Arbeiten von 1908 bis 1912
sei nur noch der im 3. Bericht der Naturwissenschaftlichen Sek
tion des Vereines „.Botanischer Garten“ erschienene „Führer
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durch den Botanischen Garten in Olmütz“ hervorgehoben. 
Dieser Führer ist namentlich in seinem biologischen Teil eine 
mustergültige Leistung und verdient eine weitere Beachtung 
und Verbreitung.

Das größte Verdienst um die Stadt Olmütz erwart) sich 
Professor Heinrich Laus durch den Ausbau des „Natur- und 
kunstgeschichtlichen Museums“, dem er seine ganze Kraft und 
Fürsorge und leider auch seine scheinbar unverwüstliche Ge
sundheit opferte. Trotz seines uneigennützigen und selbstlosen 
Schaffens im Dienste der Volksbildung blieben ihm Mißgunst und 
Feindschaft Übelwollender nicht erspart. Fine schwere Kränkung 
und materielle Schädigung erfuhr er im Jahre 1925 durch seine 
infolge der Auflösung der Deutschen Lehrerbildungsanstalt 1x*- 
dingten zwangsweisen Pensionierung. Der Unermüdliche suchte 
jetzt wieder Trost und Zerstreuung in der Arbeit im städtischen 
naturwissenschaftlichen Museum, dessen Ausgestaltung sein 
alleiniges Verdienst ist. Durch oft beschwerliche Sammel- und 
Tauscharbeit schaffte er das naturkundliche Material herbei, 
aus dem dann zahlreiche Lehrsammlungen für Fach- und Mittel
schulen sowie für Hochschulinstitute zusammengestellt wurden.

Außerdem legte er eine Sammlung von über 11.000 Licht
bildern mit 180 ausgearbeiteten Vorträgen an, die an Schulen 
und volksbildenden Vereinen verliehen werden.

In den letzten Jahren vor seinem Heimgang beschäftigte sich 
Professor Heinrich Laus mit der Zusammenstellung von Wan
derausstellungen, die in verschiedenen Städten des Sudetengaues 
und in Niederdonau gezeigt wurden. Von diesen gelangten die 
„Alpenpflanzen im Rahmen der Alpenlandschaft“ auch in 
Brünn zur Ausstellung.

Auch die Erhaltung der Naturdenkmale der Heimat lag dem 
eifrigen Naturfreund sehr am Herzen, deshalb suchte er durch 
Schauen das Interesse der Öffentlichkeit für diese oft vergäng
lichen Naturschätze der Heimat zu wecken. So gelangten die 
„Naturdenkmale Mährens“ in Oliuütz, die „Naturdenkmale des 
1 hayagebietes“ in Nikolsburg und die ..Naturdenkmale des 
„Sudetenlaudes-Ost“ in Mähr.-Schönberg zur Ausstellung.

Noch als er schwer krank im Sanatorium in Olmütz war, 
drängte ihn sein reger Geist immer wieder zu literarischer Ar
beit. Acht Wochen vor seinem Tode schrieb er mir: ,,Ich mußte 
meine Einsamkeit irgend wie angenehmer gestalten. Also die 
hebe Arbeit, deren Übermaß mich11 umgebracht hat. Unlängst 
habe ich Artikel geschrieben über die „Olmützer Herbstpracht“, 
die sich vor meinen Fenstern entwickelt hat. dann ..Herbst in dem 
Sudetenwald“ und „Herbst auf den Hohen des Altvaterge
birges“.
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Seine letzte Arbeit, die er mir ebenfalls zur Kenntnisnahme 
übersandte, war für seine beiden Söhne bestimmt und enthielt 
eine vollständige Zusammenstellung seiner mehr als 50jährigen 
Lebensarbeit mit Anführung aller in dieser Zeit gehaltenen Vor
träge.

Ich hätte es nie für möglich gehalten, daß ein Mensch neben 
seiner Berufstätigkeit noch eine solche Fülle wissenschaftlicher 
Forscher- und Volksbildungsarbeit zu leisten imstande ist. Die 
naturkundliche Heimatforschung dankt viel Professor Heinrich 
Laus, sie hat durch seinen Heimgang viel, sehr viel verloren.

Einil D o r i s c h e  r.
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