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Leben blüht aus den Ruinen.» Und an der Stalte, wo einst der Geist der
Gewalt herrschte, soll sich nunmehr in einem Forschungsinstitut die
Gewalt des Geistes entfalten, nicht um zu zerstören, sondern zum Wohle
des Vaterlandes, seiner Wirtschaft und. seines Volkes; darüber hinaus
aber als ein neues geistiges Band zwischen den verschiedenen Völkern
und Ländern der Erde.

Résumé

L'Institut autrichien de recherches sur le bois

Cet institut inauguré en 1953, qui appartient à la Société autrichienne
pour la recherche sur le bois, a été construit avec des fonds provenant notam-
ment de l'aide américaine à l'Europe.

La principale activité de l'institut est l'étude des problèmes technologiques
de l'industrie du bois. A côté de cette activité technique, l'institut entreprend
aussi des recherches de base, car seule la connaissance des données scienti-
fiques permet souvent de solutionner des questions pratiques. Une grande atten-
tion est en plus vouée par l'institut à l'établissement d'un service de documen-
tation sur le bois et à la propagande en faveur du bois. 0. Lenz

MITTEILUNGEN COMMUNICATIONS

Kostentragung für Forstschutz und Wasserwerkbauten

Durch Bundesbeschluß vom 14. Dezember 1945 erhielt der Kanton Glarus
zwecks Ausführung forstlicher Werke Subventionen, welche die Verbauung des

Durnagelbaches in den Gemeinden Linthal und Rüti betrafen. Darnach wurde
der Kanton verpflichtet, die Anrißgebiete im eigentlichen Bachtobel nach dem
Bau der Sperren nach forstlichen Gesichtspunkten zu sichern (Wasserablei-
tungsmaßnahmen, Flechtwerke, Pflanzungen von Schutzholzarten). Die Ver-
bauungsarbeiten gehen teils zu Lasten der Durnagelkorporation und der ihr
angehörenden Bürgergemeinden, der sogenannten Tagwen Linthal-Dorf und
Linthal-Matt. Am 26. März 1953 erließ daher der Regierungsrat des Kantons
Glarus nachfolgenden Beschluß:

1. Die Ausführung forstlicher Werke laut Art. 5 des die Durnagelbachver-
bauung betreffenden Bundesbeschlusses vom 14. Dezember 1945 (Flinsen-
verbau und Aufforstung) ist Sache der Boden- und Waldeigentümer, das
heißt der Tagwen Dorf und Matt.

2. Den Unterhalt dieser Werke haben ebenfalls die Boden- und Waldeigen-
tümer zu übernehmen.
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Laut Ziff. 6 hat alsdann die Durnagelkorporation den für die forstlichen
Werke ausgeschiedenen Kredit der neuen Bauherrschaft zur Verfügung zu stel-
len. Begründet wurde dieser Beschluß vorab damit, daß die Hangsicherungen
einen integrierenden Bestandteil der Durnagelbachverbauungen bildeten. Durch
die Bestockung der Flinsen würden die Sperren und deren Flügel gesichert, mit
der fortschreitenden Bewaldung die Schuttzufuhr vermindert, wovon zwar die
Korporation profitiere. Doch seien die forstlichen Werke bis anhin selbst dann
von den Boden- und Waldeigentümern auszuführen, wenn hievon Dritte
Nutzen ziehen. Die Waldeigentümer seien auch nach dem Hochkommen
des Waldes die direkten Nutznießer.

Gegen diesen Regierungsratsbeschluß hat der Tagwen Linthal-Dorf Staats-
rechtlichen Rekurs mit Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Beschlusses

wegen Verletzung von Vorschriften des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetz-
buch (EG z. ZGB) und Willkür angestrengt. Der Rekurs wurde vom Bundes-
gerichf in der Hauptsache mit nachfolgender Begründung abgewiesen.' Obwohl
der Tagwen Linthal-Dorf ebenso wie die Durnagelbachkorporation eine Korpo-
ration des kantonalen öffentlichen Rechtes ist, ist der Tagwen Linthal-Dorf
priwafer Eigentümer der Staldenflinse, die ihrerseits in den Huben (Territorien)
des Tagwen Linthal-Matt und der Ortsgemeinde Linthal gelegen ist. In dieser
und nur in dieser Eigenschaft als privater Eigentümer wird ihm die Ausführung
der Verbauungsarbeiten zur Pflicht gemacht, und darum ist auch seine Legiti-
mation zur Anfechtung des Regierungsratsentscheides gegeben.

Die Pflicht zur Verbauung und Sicherstellung von Flinsen, Erdrutschun-
gen, Runsen, Wild- und Waldbächen, von welchen Schäden drohen, und der
damit Belasteten regeln die §§ 197 und 198 EG z. ZGB des Kantons Glarus, und
diese Regelung entspricht der allgemeinen Ordnung des Gesetzes über die Wuhr-
pflicht (§ 189), wonach diese in erster Linie den Liegenschaften und Bauwerken
zukommt, die unmittelbar an die Gewässer stoßen, und hernach erst jenen,
welche durch die zu erstellenden Schutzbauten vor Schädigungen bewahrt
bleiben sollen. Die Auffassungen über den Begriff des Bauwerkes gehen nun
aber zwischen der Auslegung des Regierungsrates und derjenigen der Rekur-
renten auseinander. Doch kann jene der Glarner Regierung nicht als willkürlich
bezeichnet werden, und ist darum haltbar, wenn sie erklärt: Das glarnerisehe
EG z. ZGB auferlegt die aus dem Gewässeranstoß sich ergebenden Verpflieh-
tungen zur Sicherung des anstoßenden Landes demjenigen, der in seinem Grund-
eigentum bedroht wird, dem an seinem Eigentum ohne Verbauung und Siehe-

rung des Ufers Schaden und Nachteil entstehen würde. Dem Grundeigentum im
engeren Sinne, d. h. dem Eigentum an land- oder forstwirtschaftlich bewirtschaf-
teten Grundstücken sollen Bauwerke, d. h. Häuser, Stallungen, Gewässer-
werkanlagen, Wasserfassungen usw., welche auf dem anstoßenden Grundstück
errichtet worden sind oder die als selbständige dauernde Rechte bestehen und
in das Grundbuch eingetragen werden können, gleichgestellt sein. Dies aus den
nämlichen Gründen, aus denen der Grundeigentümer der Wuhrpflicht unter-
worfen ist. Davon, daß diese Auslegung im angefochtenen Entscheide sachlich
schlechterdings nicht vertretbar, unvernünftig und daher willkürlich sei, kann
deshalb mit Fug nicht gesprochen werden, so daß sich der Rekurrent zu Un-
recht gegen die Kostentragungspflicht aufgelehnt hat. Dr. C. Er.
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Observations sur le rajeunissement naturel du pin d'Alep
dans la région de Fontfroide, au nord de Montpellier

Par 7"/). //unzii-er, Zurich
(de l'Institut de sylviculture de l'EPF)

Au cours de recherches sur les conditions écologiques nécessaires à

la régénération naturelle du pin sylvestre sur quelques stations du Plateau
suisse, nos relevés sur le terrain et nos semis expérimentaux nous ont
permis d'établir certaines relations entre la réussite du rajeunissement et
la couverture végétale. Durant un séjour à Montpellier, nous avons eu
l'occasion d'étudier si des relations semblables existent avec une autre
espèce de pin dans des conditions écologiques différentes.

Une grande partie de la vaste plaine située entre la Provence, les
contreforts méridionaux des Cévennes et l'extrémité orientale des Pyré-
nées est occupée par les garrigues, résultat de la dégradation plus ou
moins avancée du climax, la forêt de chêne vert. Ces garrigues varient
passablement du point de vue phytosociologique, mais, en simplifiant, on
peut distinguer deux groupes. Le premier occupe les calcaires compacts.
La steppe à buissons de chêne kermès fCocci/erehz/n.) est son représentant
le plus marquant. En bien des endroits le sol, à l'origine une terre rouge
bien développée, a été emporté par l'érosion et ne subsiste plus que dans
des fentes de rocher. Le deuxième groupe, caractérisé par les associations
de la lande à romarin et bruyère fEoxmanno-Erzczon), occupe les marnes
éocènes et miocènes (terres jaunes). Il nous intéresse spécialement, car le
pin d'Alep fPinns /ia/epensis) envahit toujours plus ces stations en dehors
de toute intervention humaine. Quelles sont ses chances de réussite dans
quelques-unes d'entre elles? Les observations faites pendant une excursion
avec M. Braun-Blanquet et les études écologiques détaillées de
divers auteurs nous permettent de l'apprécier comme suit:

/. Posnzerrinefo-Lif/iospermefunz /leh'anfhemefosimt (1, 3)

Cette sous-association occupe des stations au sol fortement dégradé,
caractérisé par l'absence de différents horizons d'une terre jaune typique
(Ao, Ai et souvent G). La végétation, haute de 30 à 50 cm, a toujours un
degré de couverture médiocre et contient peu d'espèces du Quercion z'/z'cis

(environ cinq). Marneux et imperméable, le sous-sol contraint les buissons
à former un système radiculaire traçant. Le pin d'Alep se rajeunit ici
moyennement et ses semis ont une vitalité plutôt réduite.

2. Posmarmefo-Lùhospermefum scboenefosum (3, 6)

Cette sous-association se trouve au fond de combes sur des grès et des
marnes imperméables où l'humidité du sol varie fortement. Le rajeunis-
sement naturel et le développement ultérieur du pin d'Alep sont décevants;
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des arbres isolés, d'une cinquantaine d'années, ne dépassent pas 3 à 5 m
de hauteur.

3. /îosjnarineto-Lit/iospermetum ericefosmn ef ptnefosum (1, 3)

La sous-association à Erica muiti/iora est très répandue dans les
garrigues au nord de Montpellier; visiblement favorable au rajeunisse-
ment naturel du pin d'Alep, elle évolue volontiers vers la sous-association
7?.-L. pinefosum. Par leur couvert, les pins accélèrent la succession vers
la forêt de chêne vert. Le sol est une terre jaune en pleine maturité. Sous
le couvert d'une strate arbustive toujours plus dense, les mousses appa-
raissent, les espèces du Cocci/ereium et du Quercefum iiicis s'établissent
facilement et, avec le temps, étouffent celles du Rosmarino-Ericion. Le
rajeunissement peut être considéré dans les deux sous-associations comme
assuré ; cependant il existe de nettes différences microécologiques, comme
le montrent les relevés floristiques de trois carrés avec beaucoup, respec-
tivement peu de semis, à la lisière septentrionale de la forêt de Fontfroide.

Carré n° 1

Surface: 1 m-
Degré de couverture de la végétation: 100 %>, dont 40 °/'o de mousses.
Hauteur 10—15 cm.
Pin d'Alep: 25 plants de 1—-3 ans et 1 de plus de 3 ans.

Carex tiumi/fs 3.2—3
Fumana ericor'des 1—2.2
Prune//a /ir/ssopi/oiia + —1.1
Rosmarinus o//icina/is 4-

Quercus cocci/cra +
Genista pi/osa ssp. Jordani +
Teutrium po/i'um +
Ononis min nfissima +
Hippocrepis comosa ssp. p/auca +
Asperuia ct/nanc/iica +
C/irpsantPemum ou/pare ssp. iitipiosum +
G/oim/aria Wi/itrommii +
Carcx /iacca +
Auena ftromoides +
Fesfuca ouina ssp. duriuscuia +
Bromus erecfus +
/tp/u/iiani/ics monspeiiensis r
Arpyroioftium Linnaeanum r
Brac/iyf/iecium rufabu/um 3.2
PieurocFaefe spuarrosa +.2

Le pin a trouvé ici de bonnes conditions de germination dues en
bonne partie probablement à la présence d'une couche de mousses bien
développée. La couverture du sol basse, dépourvue de toute espèce domi-
nante envahissante, permet un développement normal des nombreux
semis.
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Carré n" 2

Surface: 1 111^.

Strate arbustive: degré de couverture: 80 %; hauteur: 1 m.
Strate herbacée et mousses: degré de couverture: 90—100%.
Pin d'Alep: 3 plants de 1—3 ans et 8 de plus de 3 ans.

Erica mu//i//ora 4.2—3
Jumperus oxycedrus 3.2
Rhammis atafei-nus +
Quercus cocci'/era +
.Rosmarinus o//ici'no/is +
Carex iiumi/i.s 1.2
Carcx /faReriana +
Rufci'a pereyri/ia +
Bup/eiiriim rigu'dum +
Ononis minufi'ssima +
Prune/la fu/ssopi'/o/ia +
Bromus erecfus 4-

77i///mis uu/j/aris +
Brachyffiecium rutabu/uin 3.3

Contrairement au carré n° 1, le n° 2 contient déjà une strate arbus-
tive assez complète et haute, composée de cinq espèces. Un nouvel en-
semencement aura probablement de la peine à réussir (cf. le nombre de
semis de 1 à 3 ans du carré n° 1). Toutefois, les pins déjà établis pourront
se développer, malgré l'étiolement provoqué par l'ombre.

Carré n" 3

Surface: 1 m®.

Strate arbustive: degré de couverture: 60%; hauteur: 1—1,2 m.
Strate herbacée et mousses: degré de couverture: 100%.
Pin d'Alep: 5 plants de 1—3 ans et plus

Queicus cocci/era 5.5
.S'mi/a.r aspera 1.1

Ru&ia peregri'na 1.1

Carcx fiunu'/is 1.2

Carex ffa/Zerfana +.2
Carex //acca +
Brac/iypodium ramosum +.1—2
Ononis minufissima +
V'inccioxicii/n o//icina/e +
Bracfiyi/iecium rufaöu/um +.2

Contrairement aux carrés n°® 1 et 2, où il n'était presque pas repré-
senté, le chêne kermès fQuercus cocci'/eray couvre ici plus des trois quarts
de la surface. Il étouffe non seulement les espèces du Rosmarino-Ericion,
mais aussi le pin. Cet exemple illustre clairement l'influence décisive de
la dominance plus ou moins forte de certaines plantes sur le rajeunisse-
ment. Il montre aussi que, en l'absence d'intervention humaine, le pin,
essence héliophile, a moins de chance de se rajeunir à mesure que la
végétation évolue vers le Cocci'/erefum et le (>uercefi«n l'ù'cis. Les re-
cherches de W a g n e r (5) confirment les rapports entre la structure de
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la végétation et le rajeunissement du pin d'Alep. A l'intérieur du Cocci-
/erefum ferocTiypociieiosum (sur calcaires compacts), l'intensité lumineuse
est fortement réduite. Les essences héliophiles, et parmi elles, le pin, se

développent seulement dans les trouées de la strate arbustive de chêne
kermès; c'est le cas dans le Cocci/erefum rosmarz'nefosum sur calcaires
marneux.

4. jBrac/iypodiefum p/ioenicoic/is (3, 4)

Cette association de pelouses méso-xérophiles se développe dans tout
le Languedoc, de préférence sur des terrains cultivés abandonnés, entre
600 et 700 m, sur des roches marneuses. Comme un relevé l'a clairement
indiqué, elle se caractérise par une grande richesse d'espèces (50) et une
prédominance des graminées (ßro/nus erecfus 4.2, Brac/iypodium pAoeni-
coûtes 1.2, Andropopon f'scAaemum 1.2, etc.; degré de couverture 100 °/o;
hauteur de la végétation 80 à 100 cm). Les recherches de Soroceanu
ont révélé que la transpiration et l'évaporisation atteignent dans ces pe-
louses des montants extrêmement élevés pendant la sécheresse estivale.
Aussi est-ce compréhensible qu'ici ni le rajeunissement naturel ni la plan-
tation du pin d'Alep aient quelque chance de réussite et que nous n'ayons
eu aucun semis à noter dans notre relevé de Fontfroide, exécuté pourtant
juste à côté d'un peuplement de pin d'Alep abritant des semis (fi.-L. Ae-

A'anfAemefosum).

5. Dans une combe colonisée par des troupes de A/oA'm'a coeridci, on
n'a observé qu'un seul semis de vitalité réduite.

6. DescAampsiefum mediae (2, 3)

Cette association montre que la réussite du rajeunissement peut aussi
dépendre uniquement des propriétés physiques du sol. Elle occupe des
sols marneux de grain extrêmement fin au pied de pentes ou dans des
combes. Leur teneur en argile et en marne (0 < 0,02 mm) atteint 40 à
50 %. De novembre à juin, ils regorgent d'eau et manquent d'air (capacité
d'air 4,6 à 9,8 ®/o du volume), mais pendant la sécheresse estivale se des-
sèchent presque complètement; ils se fissurent même et leur capacité d'air
monte jusqu'à 38 ®/o du volume. Bien que l'association n'ait la plupart
du temps qu'un degré de couverture bas, ces variations extrêmes rendent
la station impropre au pin d'Alep et aux autres essences.

7. Déjà dans la zone de transition vers l'ApAz/ßanfion voisin, moins
extrême, on rencontre quelques semis de pin végétant maigrement.

En résumé, les stations examinées sont plus ou moins propices au
rajeunissement naturel du pin d'Alep et on peut les classer d'après- ce
critère dans l'ordre suivant:
1. ß.-L. ericefosum et pi/iefosu/n
2. ß.-L. AeA'anfAemefosum

62



3. ß.-L. sc/ioenefosum
4. Ap/ii///anf7jion
5. A/o/inietan, ßracftt/podiefum p/ioenicoidis, DescTiampsfefwrn mediae.

•à Conclusions

1. Le succès du rajeunissement naturel du pin d'Alep dans le Langue-
doc ne dépend pas simplement de la présence d'un sous-sol marneux
(qui en lui-même est une condition favorable), mais il est influencé
sérieusement par les conditions écologiques spéciales des associa-
tions et sous-associations citées (2).

2. Excepté certaines conditions extrêmes qui empêchent de toute façon
le rajeunissement du pin (par exemple .Desc/tampsiefum mediae),
celui-ci dépend surtout de la composition de la végétation couvrant
le sol (par exemple graminées ou couverture mélangée avec haute
proportion de mousses) et du degré de couverture (cf. degré de cou-
verture du Quercus cocci/era dans les carrés n°" 1 à 3).

3. Malgré les différences de stations, de groupements végétaux et de
pins, les relations entre le rajeunissement et la couverture vivante
du sol sont assez semblables pour le pin d'Alep et le pin sylvestre
dans les stations forestières du Plateau suisse. Certaines conclusions
de nos recherches sur le Plateau suisse vaudront donc aussi pour
d'autre stations et pins. (Trad. C.j
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Zusammenfassung
Über die natürliche Verjüngung der Aleppoföhre im Gebiet von Fontfroide,

nördlich Montpellier
Eine Exkursion mit Braun-Blanquet und ökologische Arbeiten der

S. I. G. M. A (Montpellier) erlaubten, die EV/o/psaimic/hen /ür die nafüriiche
Veryunpunp der .4/eppo/ü/tre in einigen Degradationsstufen der Grüneichenwald-
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Klimax bei Fontfroide anzusprechen. In Betracht gezogen wurden hauptsäch-
lieh Vegetationseinheiten des Posmarino-Ericion auf eozänen und miozänen
Mergeln (Gelberdeprofil).

Aus dem Vergleich zwischen den Ökologischen Bedingungen und dem Ver-
jüngungserfolg ergaben sich folgende Fo/perimpen: Ä

1. Der Erfolg der natürlichen Verjüngung der Aleppoföhre im Languedoc
hängt nicht einfach nur vom Vorhandensein einer Mergelunterlage ab (die
an sich schon eine günstige Voraussetzung bildet), sondern wird wesent-
lieh bestimmt durch besondere Standortsbedingungen, wie sie die be-
trachteten Assoziationen und Subassoziationen zum Ausdruck bringen. So

ergibt sich zum Beispiel für die im Artikel erwähnten Standorte in bezug
auf die Verjüngungsbereitschaft der Aleppoföhre nachstehende Reihen-
folge:
1. F.-F. erieetosum und pinefosum
2. Ä.-L. Ee/ianthemefosum
3. P.-L. schoenetosum
4. ,-lp/i?/ii«7i/l!ion
5. A/oiiniefum, /i7-ac/tj/pod('ef//m p/ioenicoiciis, Desc/iampsiefum mediae

2. Von extremen Standortsbedingungen abgesehen, die von vorneherein eine
erfolgreiche Verjüngung der Aleppoföhre ausschließen (z. B. Desehamp-
siefum mediaehängt das Gelingen der Verjüngung wesentlich ab von der
Artenzusammensetzung der Bodendecke (z. B. Gramineen bzw. gemischte
Bodendecke mit hohem Moosanteil) und von deren Deckungsgrad (vgl. z.
B. Deckungsgrad von Quercus cocci/era in m* Nrn. 1—3).

3. Trotz der Verschiedenheit nach Standorten, Vegetationseinheiten und
Mutterbaum bestehen zwischen den Beziehungen der Pinus Tiaiepensi.s-
Naturverjüngung zur lebenden Bodendecke und dem Verhalten der Pinus
si/wesfris-Verjüngung auf Waldstandorten des schweizerischen Mittel-
landes unverkennbar Ähnlichkeiten. Gewisse Folgerungen, die sich aus
unseren Untersuchungen im schweizerischen Mittelland ergeben, werden
daher nicht nur für die dort behandelten Standorte und die Waldföhre Gel-
tung haben.

Der 6. Reichswettbewerb um die Holzhauermeisterschaft
in Finnland

«

Von Ejjiii Veste/men, Helsinki

Welch große Bedeutung der Holzerei in der Volkswirtschaft Finnlands zu-
kommt, geht aus der Tatsache hervor, daß jährlich während der Hauptfällzeit
bis zu 200 000 Mann mit dem Schlagen und Aufrüsten von 35—40 Millionen
Kubikmeter Holz beschäftigt sind. Bei einem durchschnittlichen Entgelt von
300 Fmk/m® beläuft sich damit die jährliche Holzhauerlohnsumme auf 10 bis
12 Milliarden Fmk.
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Um die Arbeitsfreude zu erhöhen, die Arbeitsleistungen zu steigern und die
Bevölkerung vermehrt an der Waldarbeit zu interessieren, werden regelmäßig
in Finnland Holzhauerwettbewerbe durchgeführt.

Der 6. Reichswettbewerb um die Holzhauermeisterschaft Finnlands fand
vom 2.—6. November 1954 in Vierumäki statt. Welch große Aufmerksamkeit
ihm von allen Seiten entgegengebracht wurde, geht aus den Zuschauerzahlen
hervor. Uber 15 000 Menschen, darunter 70 Reichstagsabgeordnete, verfolgten
mit Gespanntheit die Konkurrenz. Schon allein aus diesem Grunde dürften diese
Wettbewerbe einzigartig dastehen.

Das Ziel des Wettbewerbs bestand darin, aus 24 Konkurrenten, die in regio-
nalen Ausscheidungswettkämpfen selektioniert worden waren, den Leistungs-
fähigsten im Aufrüsten von Fichten- und Föhrenpapierholz sowie von Birken-

Der Sieger im 6. Reichswettbewerb um die Holzhauermeisterschaft bei der Arbeit

brennholz auf Grund einer viertägigen Prüfung zu bestimmen. Von den Sieges-
anwärtern zählte der jüngste 26, der älteste 48 Jahre. Als Werkzeug standen nur
Axt, Säge und Schäleisen zur Verfügung.

Sieger wurde ein 29jähriger, der in 19% Arbeitsstunden total 32,5 m'® oder
etwas mehr als 1 % nrP in der Stunde fällte und aufrüstete; für diese enorme
Leistung erhielt er den Pokal der Holzhauermeisterschaft und 100 000 Fmk. Ihm
folgten 5 weitere Konkurrenten mit Arbeitsleistungen von 29,5—30,5 m®. Sogar
der 48jährige, der Letzter wurde, rüstete mit 20,6 nr' immer noch mehr als einen
Kubikmeter in der Stunde auf und erhielt für die mustergültige Stapelung des
Holzes einen Anerkennungspreis des forstwirtschaftlichen Propagandabüros.

Gemessen an den Durchschnittsleistungen von 2,5—3 irr' bei normaler Hol-
zerei und, pro achtstündigen Arbeitstag sind die am Wettkampf erzielten Er-
gebnisse als sehr hoch zu werten. Solche Spitzenleistungen sollen und können
natürlich bei der Waldarbeit nicht erreicht werden. Immerhin zeigen sie, daß es

möglich sein sollte, durch berufliche Förderung, verbesserte Werkzeuge und
rationelle Arbeitsgestaltung die Durchschnittsleistungen erheblich zu steigern. So
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berichtete der Sieger, daß er unter normalen Arbeitsbedingungen täglich 5 bis
7 nr* aufzurüsten vermag.

Bei einer Steigerung der durchschnittlichen täglichen Arbeitsleistung um
nur einen Kubikmeter würde dies nicht nur zu Mehreinnahmen von Hunderten
von Finnmark für die Waldarbeiter, sondern auch zu einer Einsparung an Kraft
und Zeit und zu einer Verkürzung der Fällperiode führen.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Gründung einer Waldarbeiter-
fachschule, die nicht nur der Heranbildung qualifizierter Arbeitskräfte, sondern
auch der Erforschung rationeller Arbeitsmethoden und zweckmäßiger Werk-
zeuge zu dienen hätte. In diesem Sinne zeigt sich, daß diese interessanten Wett-
bewerbe den Zweck vollauf erfüllen.

Forstliche Chronik 1953

Nachdem auf Anfrage der Redaktion der Zeitschrift die Mehrzahl der Kan-
tone ihre forstlichen Jahresberichte zur Verfügung stellte, soll im folgenden auf
einige bemerkenswerte Ereignisse hingewiesen werden. Die kantonalen Berichte
beziehen sich zum Teil auf das Kalenderjahr, zum Teil auf das forstliche Rech-
nungsjahr. Da sie vereinzelt sehr knapp gefaßt sind, kann die nachstehende Zu-
sammenfassung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Verwiesen sei u. a.
auf die Schweizerische Forststatistik.

Die Wifferunp während der Vegetationsperiode 1953 war im Frühjahr
warm und eher trocken, im Vorsommer kühl, sonnenscheinarm und naß, um
schließlich nördlich der Alpen zu einem ausgesprochen schönen und langen
Herbst überzuführen. Nach ungewöhnlich großen Schneefällen im November
1952 verlief der Winter in den Alpen schneearm, sehr schneereich dagegen in
den nördlichen Voralpen und im Jura. Der Wald litt wenig unter Lawinen-
schaden (Kanton Uri 700 nr\ Obwalden 600 nr\ St.-Galler Oberland 750 nri
Lawinenholz; weitere Schäden in den Kantonen Schwyz und Glarus). Nach den
katastrophalen SchneedrucLschdden vom November 1952 (Kanton Glarus über
4000 nri Zwangsnutzungen in Höhenlagen von 1000—1300 m ü. M., St.-Galler
Oberland 15 000 nr\ enorme Schäden in Graubünden usw.), ereigneten sich im Be-

richtsjahr im Voralpengebiet und im Jura weitere Schäden. Im Kanton Thurgau
brachen viele breitkronige Föhren unter dem Schnee zusammen; im Neuen-
burger Jura wurde das weiße Element den zu Anfang dieses Jahrhunderts an-
gelegten Fichtenkulturen zum Verhängnis. Im Bereiche der Juraeinsattelungen
von Basel-Land kam es vom 23. bis 28. November und anfangs Dezember 1953

zu schweren Duftbrüchen. Die Last des Rauhreifes brachte ganze Waldpartien
zum Zusammenbruch: 1700 m'' Zwangsnutzung nebst einer Menge entgipfelter
und teilweise entasteter Bäume. Begünstigt durch den frühen Wintereinbruch
1952 richtete in Berglagen der Schneepdz (7/erpofrichia nigra) in Pflanzgärten
und Aufforstungen die bekannten Verwüstungen an. Mit Erfolg sind da und dort
Bekämpfungsaktionen eingeleitet worden.

Das bemerkenswerteste forstliche Schadenereignis des Jahres waren in
weiten Gebieten die Späf/rösfe vom 8. bis 11. Mai. Am Morgen des 11. Mai stand
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die Temperatur in Teilen des Mittellandes auf — 6 bis -—• 8° C. Verhältnis-
mäßig wenig gelitten haben die west- und südschweizerischen Gebiete. Schwer
heimgesucht wurde die Nordostschweiz. Hier standen in den Tallagen ausge-
dehnte Laubwälder wie versengt da. Am stärksten betroffen wurden die jungen
Triebe und zum Teil auch die Bliiten der Nußbäume, Buchen, Eschen und
Eichen. Mehr oder weniger schwere Schäden trugen junge Weißtannen und
Fichten davon. Während sich die Esche von den erlittenen Schäden — allerdings
unter häufiger Zwieselbildung —- rasch erholte, blieben die Buchenkronen bis
zum Herbst kümmerlich belaubt und unansehnlich.

Ende Juni waren in weiten Landesteilen Überschwemmungen, Murgänge
und Geländerutschungen an der Tagesordnung. Im Waldgebiet litten die Wege
und Straßen unter den Folgen tagelanger Regengüsse.

Von einigen lokalen Windwürfen abgesehen, müssen keine übermäßigen
Sfurmsc/iäden gemeldet werden. Die Nachwirkungen früherer Trockenjahre
dürften abgeklungen sein. Der Dürr/io/zan/a// hielt sich in normalem Rahmen.
Nur Basel-Land meldet einen gedämpften Fortgang der Trockenschäden; im
Kanton Aargau haben sich diese seit dem Vorjahr auf die Hälfte verringert. Im
Tessin bewirkte die Frühjahrstrockenheit wiederum zahlreiche Waldbrände. Es
wurden 38 Brände genieldet auf einer Fläche von 550 ha Wald und 250 ha Weide
und Umland. Die Großfeuer von Mugena, Magadino-Vira und Brissago im März
erstreckten sich über je 150—200 ha. Im Kampf gegen Unvorsichtigkeit und
Fahrlässigkeit als häufigste Brandursachen hat das Kantonsforstinspektorat in
gefährdeten Gebieten zahlreiche Warnungstafeln aufgestellt. Drei Feuer im Wal-
Iis zerstörten 6,25 ha Wald, fünf Brände im Kanton Uri 2,21 ha. Einige weitere
kleine Schäden sind nicht erwähnenswert.

Der forstliche Samenerfrap fiel unterschiedlich aus. Bern meldet einen all-
gemein geringen Ertrag; im Waadtland hat die Mehrzahl der Laub- und Nadel-
hölzer reichlich fruktifiziert. — Buchen, Fichten und Weißtannen zeigten wohl
guten Blütenansatz, litten aber unter den Maifrösten. Immerhin kam es örtlich zu
Sprengmasten bei Buche, Eiche und Tanne. Mehrere Kantone berichten über eine
außergewöhnlich reiche Fruktifikation der Ahorne, Eschen, Ulmen und Hage-
buchen. Der Kanton Aargau hat nach zehnjährigen Vorarbeiten ein Verzeichnis
von 436 ausgewählten Waldsamen-Erntebeständen der verschiedenen Holzarten
herausgegeben.

Unter den nachteiligen Einwirkungen organischer Natur standen die Wrfrf-
schärfen weit an der Spitze. Ein übernormales Ausmaß angenommen hat der
Schaden durch Rehe, zum Teil auch durch Rotwild und Hasen, besonders in den
Waldungen der Kantone Zürich, Luzern, Glarus, Zug, Appenzell-Außerrhoden,
St. Gallen, in einzelnen Gebieten Graubündens, im Aargau, Thurgau und in
Neuenburg. Im Kanton Zürich ergab die Wildzählung im Frühjahr 1953 eipen
Bestand von 14 638 Rehen, das sind 30 Stück pro 100 ha Waldfläche. Nach dem
revidierten zürcherischen Jagdgesetz haben die Gemeinden die erforderlichen
Maßnahmen zur Verhütung von Wildschäden in Waldungen zu treffen. Der Ge-

meinderat bestimmt den Schlüssel für die Kostenverteilung unter die Gemeinde,
die Jagdpächter und eventuell die Waldbesitzer. Im Zuge der Neuverpachtung
der Jagdreviere wurde die Beitragspflicht der Jagdpächter je nach dem Grad
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der Gefährdung des Waldes auf 50 bis 60 ®/o der Gesamtkosten für Schadenver-
hütungsmaßnahmen festgesetzt, in der Regel unter Begrenzung der Leistungen
auf 10 bis 15 °/o des Pachtzinses. Bei voller Ausschöpfung der Beiträge stehen der
Zürcher Waldwirtschaft jährlich rund Fr. 140 000.— für Wildschadenver-
hütungsmaßnahmen zur Verfügung, wovon die Jagdpächter zirka Fr. 75 000.—
zu übernehmen haben. An Verhütungsmaßnahmen, die vom Waldbesitzer nach
ortsüblicher Auffassung selbst zu treffen sind; werden keine Beiträge geleistet.

Im st.-gallischen Forstbezirk Toggenburg zeigte eine Wildschadenerhebung
folgende Ergebnisse: Von den im Wald gesetzten Pflanzen wurden jährlich
rund 40 %>, das heißt zirka 80 000 Stück vom Wild total vernichtet. Der Ent-
wertung fielen auch laufend 20 %> der Naturverjüngungen zum Opfer. Jährlicher
Gesamtschaden an Pflanzungen und Naturwüchsen zirka Fr. 40 000.— auf
10 600 ha Waldfläche.

In den aargauischen Staats- und Gemeindewaldungen sind im Berichtsjahr
für Schadenverhütungsmaßnahmen Fr. 130 000.— oder Fr. 3.50 per ha aufge-
wendet worden. 69 ®/o übernahmen die Waldbesitzer, 21 °/o die Einwohnerge-
meinden und nur 10 °/o die Jagdpächter. Für die Pachtperiode 1954—61 konnte
eine günstigere Kostenverteilung erzielt werden. In der Mehrzahl der Gemeinden
haben die Jagdpächter künftighin einen unbeschränkten Kostendrittel für Wild-
schadenverhiitungsmaßnahmen zu tragen.

Der Rehbestand des Kantons Thurgau betrug nach der Zählung vom Früh-
jähr 1952 volle 5000 Stück. Auf 100 ha Waldfläche trifft es 26 Rehe, während
hier der zulässige, das heißt forstlich tragbare Bestand auf 13 Stück veranschlagt
wird. Entsprechend schwerwiegend sind die Schäden an Jungwüchsen und die
Aufwendungen für Verhütungsmaßnahmen. Nach einem Exposé des Kantons-
forstamtes Thurgau sind 227 ha Wald (1,17 °/o der Gesamtwaldfläche) mit
Maschendraht eingezäunt. Die Zaunlänge beträgt 137 km. In stark überhegten
Jagdrevieren gibt es Waldbesitzer, die für Wildschadenabwehr mehr als den ge-
samten Pachterlös aufwenden. Die Lösung des Wildschadenproblems wird auch
im Kanton Thurgau in einer dauernden Einschränkung des Rehbestandes und
in der besseren Regelung der Kostenverteilung für Vorbeugungsmaßnahmen ge-
sehen. Mit der Schadenvergütung allein ist der Waldwirtschaft nicht gedient.

Über das Ausmaß der Borken/cü/'ers'chüden geben nur noch wenige Kan-
tone näheren Aufschluß: In den bernischen Ämtern Fraubrunnen und Burgdorf
trat der Buchdrucker im April 1953 wiederum massenhaft auf. Schon im Vor-
jähr sind die Waldungen hektarenweise zerstört worden. Dank einer Selbsthilfe-
aktion der Waldbesitzer gelang es im Berichtsjahr, sämtliche befallenen Bäume
zu entfernen, im ganzen rund 2300 nf. In zwei solothurnischen Forstkreisen
mußten noch 3370 m® Käferholz geschlagen werden; im Kanton Aargau betrugen
die durch Borkenkäfer bedingten Zwangsnutzungen 2450 nr' oder etwa 1 °/o des

Hiebsatzes, was dem Normalstand nahekommen dürfte. Im Tessin fielen 1400 m®

Käferholz an, nachdem die Schädlinge im Vorjahr kaum mehr in Erscheinung
getreten waren. Gesamtschweizerisch blieb der Befall von untergeordneter Be-

deutung, doch war in den trockenen Herbstmonaten Wachsamkeit am Platze,
um den vielenorts festgestellten Streubefall unschädlich zu machen.
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Die Schäden durch die Wef/lfannezifn'eWaus (Drey/usia nüss/ini) sind in
einigen Kantonen zurückgegangen (Zug, Solothurn, Basel-Land, Appenzell
A.-Rh.). An anderen Orten sind sie stationär geblieben (Kanton Schwyz). Die
Ostschweiz meldet starken Befall: Kanton Zürich: besonders im Gebiet des Töß-
stockes; Kanton St. Gallen: weitere Ausdehnung des Befallsgebietes bei etwas ge-
dämpfter Virulenz; Kanton Thurgau: im südlichen Kantonsteil in Höhen über
550 m starke Zunahme der Schäden, besonders bei 1 bis 4 m hohen Weißtannen;
zum Teil wurden die befallenen Pflanzen ausgehauen und verbrannt, zum Teil
ist man mit befriedigendem Erfolg zur chemischen Bekämpfung übergegangen.

Die seit einigen Jahren drohende Gefahr einer Massenvermehrung des
/h;c/ïe7!/)r«c/ükà'/ers (74yn7us inridis), die vor allem in der Nachbarschaft der
süddeutschen Befallsgebiete befürchtet wurde, konnte abgewendet werden. Dazu
beigetragen haben sowohl die feuchte Witterung wie die rigorosen Aushiebe be-
fallener Bäume. Unbedeutend war der Befall im Kanton Zürich (40 nü im Em-
bracher Hard), deutlich rückläufig im Kanton Solothurn; in den aargauischen
Wäldern fielen nur 350 nrt Zwangsnutzungen an, und im Thurgau verschwan-
den die Schäden vollständig. In Schaffhausen ist weiterhin Wachsamkeit am
Platz. Hier haben die scharfen Aushiebe an den obersten West- und Südhängen
und an den Plateaurändern ihren Zweck erreicht. Die Auswirkungen des Schäd-
lings bestanden in Übernutzungen, größerem Anfall an Laub- und Brennholz,
höheren Rüstkosten und gedrücktem Reinertrag pro 1953.

Im Oberengadin hat der LdrchenioickZer (fihco.s72i« yrtseonaj, dessen Mas-
senvermehrung sich schon im Vorjahr deutlich ankündigte, eine starke Zunahme
erfahren. Aus dem Wallis wird der Befall der Lärchenwaldungen im Goms, Sim-
plongebiet, Saas-, Nikolai-, Turtmanntal und Val d'Hérens gemeldet. — Die
Untersuchungen in der Lärchenwicklerzentrale Zuoz wurden weitergeführt.

Die Schäden durch den Lâ>cAen5 /aseTi/uß (TaeniofAr/ps Arricmorusj sind
in Ausbreitung begriffen. Im Tessin und Wallis litten die Föhrenwälder unter
starkem Prozessionsspinner-Befall. Im Zuge von landwirtschaftlichen Bekämp-
fungsaktionen gegen die KïrscAen/A'eye ist der Bestand an Waldkirschbäumen
da und dort durch verlangte Aushiebe in Mitleidenschaft gezogen worden. Be-

fallskontrollen im Kanton Neuenburg zeigten vorläufig an Wildkirschbäumen
keinen Befall durch ÄAayo/eh's cerasf. Mit Reserve steht die Forstwirtschaft der
chemischen Großbekämpfung des A/m'M/ers gegenüber. Ihre Einwirkungen auf
die Wald-Lebensgemeinschaft bleiben abzuwarten. Die M/sfe/ verursachte emp-
findliche Schäden an Weißtannen im Kanton Zug. Im Thurgau hielt das seit
Jahren beobachtete Absterben vieler Tannen an Südhängen und auf Kuppen an.
Ob daran die meist stark vertretene Mistel allein schuld ist, steht offen.

Im Tessin hat sich der KasfanrenAreAs fEndof/üa paras/ft'ca.) weiter ent-
wickelt. Einzelne krebsbefallene Bestände zeigen vorläufig noch ein normales
Wachstum. Diese Feststellung läßt hoffen, daß sich unter den einheimischen
Kastanien Individuen befinden, welche der Krankheit widerstehen und die even-
tuell als Ausgangsmaterial für den späteren Wiederaufbau zerstörter Selven die-

nen können. Ob sich die Erwartungen bestätigen, wird die Zukunft erweisen.
Seit dem 1. Februar 1951 wurde auf gesetzlichem Wege der Schlag von 1033 ge-
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pfropften und 1281 ungepfropften Kastanienbäumen, von 221 Jungpflanzen und
von 613 q Stockausschlagholz angeordnet. An diese Aushiebe leistete der Kanton
Tessin rund 10 000 Franken Entschädigung. Da der Kastanienkrebs nach Fest-
Stellungen der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen auch auf der
Buche eine bedeutende Virulenz entfalten kann, ist im Umgang mit verseuchtem
Pflanzenmaterial höchste Vorsicht geboten. Im Misox ist Enc/of/u« parasitica
noch nicht beobachtet worden. Der Kleine Rat des Kantons Graubünden hat für
Bekämpfungsmaßnahmen vorsorglich einen Kredit bereitgestellt.

In Hochlagen der Kantone St. Gallen und Graubünden ist der Eichfennade/-
rosf (Ehri/soTni/xa r/iododendri) sehr stark aufgetreten. Vereinzelt — so im Kan-
ton Solothurn —• verursachte der Hallimasch ('Armil/an'a nid/ea) übermäßige
Schäden. Die nachstehende Zusammenstellung des aargauischen Oberforstamtes
(entsprechende Angaben anderer Kantone stehen uns nicht zur Verfügung) soll
den ins Gewicht fallenden Ernteanteil der Zwangsnutzungen zeigen: Buch-
drucken 1000 m®, Weißtannenborkenkäfer 1200 m®, andere Borkenkäfer 250 m®,

Buchenprachtkäfer 350 m®, Stock- und Wurzelpilze 2450 m®, Trockenheit 750 m®,

Schneedruck und Windwurf 11 200 m®, andere Schadenursachen 1100 m®. Mit
18 300 m® im Jahre 1953 (1952: 23 500 m®) erreichten die Zwangsnutzungen im
Kanton Aargau annähernd 10 °/o der Gesamternte.

Abschließend einige Hinweise auf /orsfpoh'fisc/ie Ereignisse. Am 23. Dezem-
her 1953 wurde das Bundesgesetz über besondere Sparmaßnahmen verabschie-
det, dessen Referendumsfrist inzwischen unbeniitzt abgelaufen ist. Art. 5 dieses
Gesetzes hebt die Ausrichtung von Bundesbeiträgen an die Besoldungen des

Forstpersonals auf (ab 1. Januar 1955). Der entsprechende Bundesbeitrag bezif-
ferte sich pro 1953 auf Fr. 700 000.—- oder durchschnittlich 6,63 ®/o der an-
rechenbaren Lohnsumme. In Biel eröffnete im Herbst 1953 die Schweizerische
Holzfachschule ihren Betrieb. Durch Forstgesetzrevision im Kanton Solothurn
wurde die Zahl der Forstkreise von fünf auf neun erhöht unter Abschaffung der
zwei Adjunktenstellen beim Oberforstamt. Mit einer durchschnittlichen bestockten
Fläche von 2150 ha Gemeinde- und Staatswald plus zirka 650 ha Privatwald pro
Forstkreis (ohne technische Forstverwaltungen) sind die Voraussetzungen für
eine zeitgemäße Bewirtschaftung geschaffen. Den finanziellen Mehraufwand für
diesen Ausbau des Forstdienstes übernimmt nicht der Staat, sondern der Wald-
besitz. Die 21618 ha umfassenden Gemeindewaldungen des Kantons wurden
pro 1953 mit folgenden Beförsterungskosten belastet: Bewirtsachtungstaxe
Fr. 144 920.—- (Fr. 1.— je m® Haupt-, 50 Rappen je m® Zwischennutzung), Bann-
wartengehalte Fr. 361 453.—, bei Gesamtausgaben von 5,3 Millionen Franken.
Für die bernischen Gemeinden wurde ein neues, verbindliches Forstrechnungs-
schema eingeführt, das eine Rentabilitätsberechnung für das einzelne forstliche
Wirtschaftsjahr (1. Oktober bis 30. September) ermöglichen soll.

Wegen des anhaltenden Mangels guter Waldarbeiter befassen sich mehrere
Kantone eingehend mit dem Problem der /orsf/iphen Arheifskrö/fe. Die Notwen-
digkeit, ständige Waldarbeiter anzustellen, zeigt sich sowohl in Industriegebieten
wie im Gebirge (Graubiinden). Im Zuge der Zeit liegen die Bestrebungen für eine
soziale Hebung des Waldarbeiterstandes. Dies wiederum ruft einer besseren Aus-

70



bildung der Forstarbeiter. Im Kanton Aargau wurde eine freiwillige Berufsletire
für Waldarbeiter eingeführt. In zweijähriger Lehre sollen die Anwärter durch
geeignete Gemeindeförster in alle forstlichen Arbeiten eingeführt und zudem zum
Besuch der Berufsschule und eines Holzhauerkurses verpflichtet werden. Tüch-
tige Lehrlinge kommen für die Unterförsterlaufbahn in Frage. Ähnliche Bestre-
bungen sind u. a. auch im Kanton Schaffhausen im Gange. Sie stützen sich auf
das bewährte Beispiel des Kantons Neuenburg, der bekanntlich seit 1926 die drei-
jährige Waldarbeiter lehre mit Diplomabschluß kennt.

Im Berichtsjahr haben 13 Forstingenieure das Wählbarkeitszeugnis er-
worben. In vier Unterförsterkursen (Thurgau-Schaffhausen, Zürich, Berner
Jura-Freiburg-Neuenburg und Waadt-Wallis) wurden 79 Teilnehmer ausge-
bildet und patentiert. Ein verkürzter kantonal-zürcherischer Forstkurs hatte vier
Teilnehmer. An durchgeführten forstlichen Fortbildungskursen sind uns zur
Kenntnis gekommen:

Bund: dreitägiger Wegbaukurs für Lehrer an Unterförsterkursen;
Kanton Luzern: sechstägiger Kurs für das untere Forstpersonal, Einführungs-

kurs in die WaldWertberechnung (Katasterschatzung) für das obere Forst-
personal;

Kanton Appenzell: Holzsortierungskurse für Gemeindeförster;
Kanton St. Gallen: dreitägiger Fortbildungskurs über Femelschlag und Plenter-

betrieb für Revierförster;
Kanton Graubünden: lawinenverbautechnischer Kurs für Forstingenieure;
Kanton Aargau: einwöchige Kurse über Kulturwesen und Waldwegbau für Ge-

meindeförster und Staatsbannwarte;
Kanton Thurgau: dreitägiger Iiolzrückkurs für Förster unter Leitung der Forst-

wirtschaftlichen Zentralstelle Solothurn.

Beiläufig sei erwähnt, daß auch der Ausbildung der Holzhauer und Wald-
besitzer und der Aufklärung der Bevölkerung Beachtung geschenkt wurde. Eine
vom thurgauischen Forstdepartement organisierte Waldbegehung für Presse-
leute zeitigte ein erfreuliches Resultat.

Im Jahre 1953 sind in der Schweiz nach einer Zusammenstellung der Eidg.
Oberforstinspektion 251 Wirtschaftspläne über eine Waldfläche von 34 821 ha
genehmigt worden, was knapp einem normalen jährlichen Revisionsprogramm
entsprechen dürfte. Die dem Eidg. Departement des Innern eingereichten Auf-
forstungs- und Verbauungsprojekte haben eine beträchtliche Zunahme erfahren
—- 55 neue Projekte im Kostenbetrage von 17,4 Millionen Franken -— bedingt
durch die Arbeiten in lawinengefährdeten Gegenden. Im Kanton Aargau laufen
zurzeit 25 Umwandlungsprojekte für eine Umwandlungsfläche von 969 ha im
Kostenbetrage von 4,4 Millionen Franken. Waldzusammenlegungen spielen in
einigen Kantonen eine wichtige Rolle. Im Kanton Zürich befinden sich 1223 ha
Wald im Zusammenlegungsverfahren, Kosten 1,95 Millionen Franken. Weitere
5400 ha parzellierter Wald sind im Stadium der Vorprojektierung. Im Tessin
wurden bisher zehn Projekte über 2075 ha Wald im Kostenbetrage von 2,15 Mil-
lionen Franken in Angriff genommen. Zusammenlegungen sind auch in den Kan-
tonen Bern, Luzern, Thurgau und Waadt im Gange.
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Die Ho/zmarkf/agre gestaltete sich für die Waldwirtschaft gesamthaft wie-
derum sehr günstig. Im Herbst 1952 fielen die behördlichen Vorschriften für den
Nadelrundholzmarkt dahin, worauf sich die Spitzenverbände der schweizeri-
sehen Wald- und Holzwirtschaft auf neue Richtlinien für den Nadelnutzholz-
markt 1952/53 einigten. Die für Fichten-Tannenrundholz empfohlenen Preise
entsprachen den vorjährigen Höchstpreisen, wurden aber bereits anfangs 1953

um zirka 10 ®/o überboten. Im Herbst 1953 beschränkten sich der Schweizerische
Verband für Waldwirtschaft und der Schweizerische Holzindustrie-Verband auf
die Herausgabe gemeinsamer Empfehlungen, welche weitere Preissteigerungen
vermeiden sollten. Preisabkommen wurden den regionalen Organisationen über-
lassen. Die Laubrundholz- und die Buchenbrennholzpreise zeigten leicht fallende
Tendenz. Die Erlöse für Papierholz und für Nadelbrennholz blieben stabil.

7. /Muster, St. Gallen

Die Witterung im Jahre 1953

Die mittlere Temperatur des Jahres 1953 war auf den meisten Stationen um
0,6 bis 0,8® höher als der langjährige Mittelwert. Zum Vergleich sei bemerkt, daß
die maximalen Überschüsse der bisherigen Meßreihe seit 1864 etwa 1,3® be-
tragen. Noch etwas größere Abweichungen ergeben sich für den Alpensüdfuß
und die Hochstationen. (Vgl. hierzu die Tabelle Seite 73.)

Der Januar war sehr kalt, besonders in den Alpen und im Jura. Die
Monate März, April, Mai, ferner der Oktober sowie schließlich der Dezember
weisen in der ganzen Schweiz einen ausgesprochenen Temperaturüberschuß
auf. Der Dezember war für den Alpensüdfuß ein Rekordmonat an Wärme.
Auch der Mai war dort ungewöhnlich warm, der Juni dagegen sehr kühl.

Die Jahressummen der Sonnensc/ieindauer weisen nur geringe Abwei-
chungen vom Normalwert auf. Diese waren meist positiv, auf vereinzelten Sta-
tionen negativ. Von den Tieflandstationen haben Zürich und Basel die größten
Überschüsse zu verzeichnen (9 bzw. 11 ®/o des Normalbetrages). Solche oder
größere Überschüsse sind immerhin durchschnittlich jedes siebente Jahr fest-
zustellen.

In der ganzen Schweiz hat sich der März durch einen ungewöhnlich gro-
ßen Überschuß, der Juni durch ein ungewöhnlich großes Defizit an Sonnen-
schein ausgezeichnet. Auch der Mai war sehr sonnig, besonders am Südfuß
der Alpen, •

Was die Aü'ederscMag'sme.ng'en betrifft, so sind im Mittelland, im Jura
und in Graubünden meist etwa drei Viertel des langjährigen Durchschnitts ge-
messen worden, im Wallis sogar nicht viel mehr als die Hälfte desselben. Diese
Beträge sind ungewöhnlich gering. Auf unseren langjährigen Stationen sind erst
ein- oder zweimal seit 1864 (Beginn der Messungen) noch kleinere Beträge als
die erwähnten gemessen worden. Im übrigen Alpengebiet und im Tessin
schwanken die Beträge zwischen 80 und 90 ®/o der normalen. Luzern und
Locarno kommen noch etwas näher an diese heran. Uberschüsse sind nirgends
zu verzeichnen.
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Der März war in der ganzen Schweiz ungewöhnlich trocken. Auch im
Januar, teilweise im Februar, ferner im November und im Dezember sind sehr

geringe Mengen besonders auf der Alpensüdseite gefallen. Ungewöhnlich nieder-
schlagsreich war der Juli, namentlich im Alpengebiet. Der Oktober zeichnete
sich aus durch sehr große Niederschlagsmengen auf der Südseite der Alpen,
während die Nordseite ein beträchtliches Defizit aufweist.

Jahresmittel der Temperatur 1953,

Jahressummen des Niederschlages und der Sonnenscheindauer 1953 sowie

deren Abweichungen von den langjährigen Mittelwerten

Höhe
m

ü. M.

Temperatur Niederschlag Sonnenschein

a b a b a b

Basel 317 9,6 0,7 501 -317 1880 197
La Chaux-de-Fonds 990 7,2 1,2 965 -508 -
St. Gallen 679 7,4 0,6 1039 -290 - -
Zürich 569 8,7 0,8 892 -213 1830 150*
Luzern 498 9,4 0,8 1090 - 31 1541 -10
Bern 572 8,6 0.6 730 -247 1790 46
Neuenburg 487 9,4 0,4 683 -294 1717 59
Genf 405 10,6 0,9 609 -280 1983 -54
Lausanne 553 9,8 0,7 737 -303 2015 53
Sitten 549 10,2 0,5 368 -222 2281 167
Chur 633 8,9 0,8 615 -216 - -
Engelberg 1018 5,9 0,6 1268 -262 - -
Davös-Platz 1561 3,4 0,7 786 -173 1771 36
Rigi-Staffel 1596 - - - - -
Säntis 2500 -0,9 1,5 1804 -981 2261 614*
Lugano 276 12,4 1,0 1466 -259 2116 -51

a Jahresmittel, resp. Jahressummen 1953.
b Abweichung von den langjährigen Mittelwerten.
* Abweichung zu groß infolge Apparatewechsels.

Witterungsbericht vom Oktober 1954

Im Oktober sind mäßige Überschüsse des Temperaturmittels zu verzeichnen.
Diese betragen auf der Alpennordseite 1 bis 1,5°, im Wallis, am Alpensüdfuß und
im Engadin 0,7 bis 1°. — Die Sonnenscheindauer übertrifft den Normalbetrag
in den Niederungen um meist 30 bis 40°/o, in der Voralpenzone um 20 bis 30°/o.
In Mittelbünden sind die Abweichungen vom Normalbetrag nur noch gering, ver-
einzelt negativ. Eine entsprechende Verteilung zeigt der Bewölkungsgrad. Der-
selbe beträgt im Mittelland etwa 80 °/o, am Alpensüdfuß 70 ®/o, die Anzahl der
trüben Tage daselbst die Hälfte bzw. ein Drittel der normalen. — Die Nieder-
schlagsmengen betragen im Bereich des Alpennordhangs meist 80 bis 100 ®/o, im
Mittelland 60 bis 70 °/o, im Oberwallis, auf der Alpensüdseite und im Engadin
sowie strichweise in der Nordschweiz weniger als 50 Vo, im größten Teil des
Tessins sowie im Bergeil sogar nur 20 bis 30 % des Normalwerts. AI. Gruffer

73



Zahl

der

Tage

trübe OC-®rHCOCOCOl/5l/5vOm©ON'-l>—"Or?

helle TfCOvO\OtOTÎ<!—HONCOSOi—1 On ® 00 rH CO CO

mit

Nebel COlOi—llOO\®t- <M
j | | | | | ® r-H

I
Ge- witter i i - i r i i i i i i 1 I M i

Schnee i.i i i m i i i m r ""s i

Nieder- schlag
CO ® IM ® TÏ< H ® CO CO ON CO C<l CO CO C4 vO ®

r-H *""<

Be- wölkung in Zehnteln 5,3 4,6 5,3 5,8 6.6 5.7 5.8 4.5 4,3 4.9 4,3 5,1 5,0 5,7 5,3 5.6 3,6

1,3;

Genf

;
Säntis

Niederschlags- menge

Ab- weichung

von

der

normalen

" COLOCOi-H®OniO®COCOt?COCO®i—1 O* rf, rtrHCO CO C>J CO r—1 pH CO f—' (M <M i—1 | CO 1 ^ K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 «S1 m

in

mm
s®

|VO®COCO>—(VOi—< T? ® t— i-H CO Tf< -çfi 1—1 .r.COOCOtONOC-vOCOCOOCOvO^HC-rHCOiO œ CO
1—» >—t i r—1 I—I rg C\

Relative Feuch- tigkeit
%

r® ©h a
COCSICO-<^vOt— COCOT?0\®COt-ONCOLOLOcococooococococococ— co c- r- t- \o c- pq bß

£ 3

Temperatur

in

»C

Datum 10. 10. 13. 10. 14. 13. 12. 14. 10. 13. 10. 10. 10. 10. 9. 9. 10.12.

La

Chau

ix

158;

nied- rigste

•- O

lOrH<M<MCO^®i-HCO®COC>4®C4®COCO ^ ßH o H N « C4 ei Tf lO H IN O fO co" T? o' ' ' ' -SS

Datum 19. 3. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 29. 3. 30. 19. 3. 19. 3.
2.
8.

136;

Bai

ne

175;

höchste 22.7 18,9 21.5 21,0 18.6 18.3 19,6 22,2 19,6 19.4 18,6 18.8 18,0 15,0 12,8 9,4 23,2 Zürich
Lausan

Ab- weichung

von

der

normalen

fl
T?0OrJ^\OCOC4®rHT^t^t--O^'-Ht^®i-HCO ^i—Ii—Ii—Ii—Ii—(I-H®I—Ii-^®®®|—(®i—Ir-T® g

S

Monats- mittel 10.2 7.7 8.4 9.5 9,9 9,1 9.8 10.8 10,6 10.9 10.3 9,5 6.9 4,1 4,0 -0,2 12,3

tuer

in
S

Höhe über Meer 317 990 679 569 498 572 487 405 589 408 549 633
1018 1561 1775 2500 276 scheinds

Station

Basel

La

Chaux-de-Fonds.

St.'Gallen

Zürich Luzern

Bern

Neuenburg

Genf

Lausanne Montreux

Sion
Chur.

Engelberg

Davos

Rigi-Kulm

Säntis
Lugano

Sonnen
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