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Buchbesprechungen - comptes rendus de livres

F

dgj'" postglaziale Waldgeschichte
p'^'Pen aufgrund der bisherigen

"®nanalysen

b^°ff®i"ichung des Instituts für Wald-
In"w" ^ Universität für Bodenkultur
ch' (Kommissionsverlag: Österrei-
17's^her Agrarverlag, Wien). Wien 1979.

k leiten, 3 Tabellen, 72 Abbildungen,
Schiert ÖS 160.-

Seit #»•

Wo« ®'nigen Jahren werden zur Beant-
'"ige ^ Praktisch forstlicher Fragestel-

besonders im Gebirge mit klein-
tätig'® ^chselnden Standorts- und Vege-
Waij ^rhältnissen immer mehr auch

^^ichtliche Untersuchungen heran-
^erbr diese wertvolle Hinweise über
^do'^^geschichte, Rassen, Relikt-
ten. p*}® "ad Refugien usw. geben kön-
sarpm ^ Alpen fehlte bisher eine zu-
"nter^"^sende Schau der vielen Einzel-
let, j^®^Pagen. Obwohl Kral damit rech-
Vol] p

bis zu einer «pollenanalytisch
noch ^Erledigenden Gesamtdarstellung»
diirfjp^nd 20 bis 30 Jahre verstreichen

N L^® er im vorliegenden Werk
Sarorp

'® nichtigsten Ergebnisse und Zu-
^Ode ®nge des vorhandenen Kenntnis-
Sehens Hammen, damit sowohl dem an-
Nie,*» Eorstmann wie auch dem wald-
**ir y Praktiker eine Orientierungshilfe
bj^t ®r~fügung steht «über ein Fachge-
k'i'Pne be' einer vielseitigen Beur-

§s\v Engender Probleme des Ge-
®®feriD ®pcs heute nicht mehr vorbei-
v^iese" ^®rden darf»,

h
*1 in

^rientierungshilfe ist Friedrich

p
'®

Vo ..^gezeichneter Weise gelungen.
,'^h {^".'cgende Werk orientiert Übersicht-
Jjj^r bj

drzer und prägnanter Art sowohl
%ge ® ^aldgeschichte, die Zusammen-
5 vviep

^'e Erforschung wie auch über
übrcfij "gste grundlegende und weiter-

"Tätigen ^''eratur. Kral geht vom gegen-

p
Hep j ^aldbild in den verschiedenen

%he p
*'P®" aus, beschreibt die na-

Entwicklung der Wälder in der

Quartärzeit und weist auch auf den Ein-
fluss des Menschen hin, verbindet also
waldgeschichtliche mit forstgeschichtlicher
Betrachtungsweise. Dann wird das pollen-
analytische Grundlagenmaterial beschrie-
ben. In weiteren Abschnitten werden gla-
ziale Gehölzrefugien, die Vegetationsent-
Wicklung im Spätglazial und die postgla-
ziale Waldentwicklung näher vorgestellt,
wobei auch die Entwicklung der Waldge-
Seilschaften auf den Höhenstufen der ver-
schiedenen Teile der Alpen berücksichtigt
wird, die ja wegen der unterschiedlichen
klimatischen und orographischen Vor-
aussetzungen recht unterschiedliche Ver-
hältnisse aufweisen. Kral charakterisiert
verschiedene Typen, angefangen bei der
ostalpinen inneren Nadelwaldzone bis hin
zum provenzalischen Typus, wobei auf
einige pollenanalytisch besser erforschte
Alpenteile näher eingegangen wird. Zahl-
reiche graphische Darstellungen und Kar-
tenskizzen erleichtern die Übersicht. Ein
besonderes Kapitel ist der Arealentwick-
lung der wichtigsten forstlichen Baum-
arten gewidmet. Im Anhang werden ge-
gen 80 Pollendiagramme aus den verschie-
denen Alpenteilen (zum Teil wegen der
Vergleichbarkeit vereinfacht) wiedergege-
ben, auf die im Text hingewiesen wurde.

Die konzentrierte, mit zahlreichen Bei-
spielen bereicherte und durch die umfang-
reichen Literaturhinweise dokumentierte
Arbeit gibt nicht nur einen raschen Über-
blick über die Waldentwicklung des ge-
samten Alpenraumes seit der letzten Eis-
zeit, sondern ist trotz ihrer Kürze so et-
was wie ein Nachschlagewerk geworden.

A. Sc/m/er

SEEMAAW, J., C7//RKOF, T. /.,
LOAÜ4S, J. and PR/M/H7Z.T, ß..-

Agrometeorology

1979. 89 figs., 61 tab., VI, 324 pages.
DM 98,—. Berlin, Heidelberg, New
York: Springer
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L'ouvrage que nous présentons ici dé-

routera bien des lecteurs, au premier
abord tout au moins. En effet, par son
titre, il peut donner l'impression d'un ma-
nuel didactique en météorologie agricole.
Or, le but poursuivi est de tout autre
nature.

En effet, sa genèse se trouve dans des
discussions parfois passionnées au sein de
la Commission de météorologie agricole
de l'Organisation météorologique mondiale.
Dans cet organisme on a souvent Consta-
té un manque d'information et surtout de

motivation, soit des météorologistes pour
l'agriculture, soit des agronomes pour la
météorologie. C'est pour tâcher d'éveiller
cette motivation que cette commission
technique a demandé à un groupe d'ex-
perts de préparer ce volume dans une
optique bien particulière.

Ce livre s'adresse donc aussi bien aux
météorologistes qui voudraient avoir une
idée générale des problèmes agrométéoro-
logiques qu'à l'agronome qui désire élar-
gir son horizon vers les sciences de l'at-
mosphère.

Ainsi, le volume, après une introduc-
tion de caractère général et une explica-
tion des buts poursuivis, est divisé en
deux parties distinctes. L'une se réfère à

un choix d'éléments météorologiques im-
portants pour l'agriculture, éléments qui
sont examinés pour eux-mêmes en tant
que grandeur physique d'abord, de leur
valeur climatologique ensuite, des métho-
des de mesure enfin.

Ces éléments choisis spécialement sont
le rayonnement solaire, la chaleur et le
vent.

Cette première partie se termine par
un chapitre donnant une vision d'avenir
sur les techniques de mesure, principale-
ment l'introduction de stations automati-
ques d'acquisition de données et l'usage
de plus en plus fréquent d'ordinateurs
dans le traitement de l'information mé-
téorologique.

Le deuxième volet contient des chapi-
très qui se suivent sans ordre apparent,
traitant chacun d'une application de don-
nées météorologiques en agriculture. On

y parle de climatologie spécialisée, de
méthodes statistiques et de construction

de modèles biométéorologiques, de top®'

climatologie, du climat des sols, du ®"'

croclimat des peuplements formés par
cultures, en particulier ceux des prairie
et des pâturages, des cultures céréalier^'
des vergers, des serres, etc.

L'agriculture n'est pas faite uniquerne®
de plantes. L'élevage y tient une p'®'

importante et l'impact des facteurs mé'e®

rologiques sur les animaux domestic)®'*

est également pris en considération.
On aborde ensuite certains accide®'*

météorologiques et les moyens de lu"
contre les dommages qu'ils occasionne®/
On parle ainsi de la sécheresse et des if®

gâtions, du gel, des insectes parasites, et®-

L'agriculture n'est pas seulement
production mais aussi l'entreposage et

transport des produits. Dans ces de

stades, c'est-à-dire la liaison entre le P'®

ducteur et le consommateur, le cl'f®,
joue un rôle non négligeable. Il n'est P

étonnant qu'on aborde également '
questions.

Enfin, deux chapitres sont consa®'

l'un à la planification au niveau de l'en'
prise agricole, l'autre à la planifica"
de la satisfaction des besoins en
ture. En effet, des catastrophes nature ^
peuvent conduire à des situations critil
(des famines) dans de vastes régions, ®'

que dans d'autres on constate une ®

production due à des conditions de C
sance particulièrement favorables.

Chaque chapitre est accompagné d®

abondante bibliographie incitant le

teur à approfondir les sujets qui l'in'e'
sent plus spécialement en lisant les ^

vaux les plus représentatifs de chad

matière traitée.
S®)'if'

Enfin, une table de renvoi par
complète l'ouvrage. j|

Comme nous l'indiquons au déb®'>

ne s'agit donc pas ici d'un ouvrage d''
tique, bien que le nombre des sujets 'f®'

jj
soit important et paraisse couvrir '"®<{5
domaine de la météorologie agricole- jj
différents chapitres ont été écrits da®^j,
langue maternelle des auteurs (alle®' ^
français, russe et anglais) et traduit®

anglais par une seule et même pe®® .j||«

ce qui donne au tout une unité qui '®

grandement la lecture.
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cei Commandons cet ouvrage à tous

lu' f
s'intéressent aux possibilités

qu' ^6 domaine interdisciplinaire
'a météorologie agricole.

ß. Pn'mauß

h
_

autnverletzungen durch Transport-
Hänge bei der Holzernte; Ausmass
d Verteilung, Folgeschäden am Holz
d Versuch ihrer Bewertung

^-hriftenreihe der Landesforstverwal-
"g Baden-Württemberg, Band 53,

tuttgart 1978. Preis: DM 23,—. Be-

ç Quelle: Forstl. Versuchs- und For-
[5" dngsanstalt, Sternwaldstr. 16, D-7800

feiburg i. Br.

Hol^^tende Veränderungen bei der

bejt ®*"®te, wie der Rückgang der Handar-
tujj

Und des Pferdeeinsatzes, die Aushai-
Pq

® ä^beitsextensiver Sortimente und die

der L^dg "ach ganzjähriger Belieferung
^verarbeitenden Industrie führen

lieb"?*®" Arbeitsverfahren, die ganzheit-
dere werden müssen, insbeson-

Ira im Hinblick auf die beim
des Holzes vom Stock an die

des ^asse verursachten Beschädigungen
geji^'d'leibenden Bestandes. Die vorlie-
>chr* Untersuchung befasst sich — be-
den *2^' die Baumart Fichte — mit
best ""Snngsschäden am verbleibenden

m befahrbaren Lagen, mit dem

digues und der Verteilung der Beschä-
der sowie der Art und der Schwere
Poi„ ^keschäden und deren möglichen

Ç'hâden.
be^y^f. detaillierte Problemanalyse
tore^ der verschiedenen Einflussfak-
Ortt-fi,^ die Rückeschäden bildet die
?.ie]j„ 8® für die Formulierung klarer
in

çj ^ngen der Arbeit. Der Autor gibt
Oberkiî^ einleitenden Kapitel einen guten
Urn j,|

über bisherige Untersuchungen,
^'8en ®'"®m abschliessenden Kapitel die
der»,, " Ergebnisse vergleichen und disku-
C 5-können.

^"'ati der Erfassung eines reprä-
ßrj„ Querschnittes über die aktuellen
'Had^'verhältnisse stehen die Begriffe
*ls

W
^Prozent» und «Schadensgrösse»

®sentliche Kennziffern zur Beurtei-

lung der verschiedensten Einflussfaktoren.
Das Aufnahmeverfahren für die Versuchs-
daten aus 54 Beständen mit rund 10 000
auf Rückeschäden untersuchten Bäumen
der Holzart Fichte ist derart entwickelt
worden, dass es auch künftighin sowohl
für die Forschung als auch für die Praxis
weiter angewendet werden kann.

Aus dem Kapitel «Zusammenfassung»
der sehr ausführlichen, mathematisch-sta-
tistisch sehr gut fundierten Arbeit seien
im folgenden einige wesentlich erschei-
nende Einzelergebnisse herausgegriffen:

— Das Schadenausmass ist stark vom
Bringungsverfahren und vor allem von
der ausgehaltenen Holzlänge abhängig.
Industrieholz in fallender Länge ver-
ursacht das Vier- bis Fünffache an
Schäden gegenüber Schichtholz und
Kranlängen. Ganzbäume führen nur
zu wenig mehr, jedoch deutlich gros-
seren Schäden als fallende Längen.

— Eine Bestandeserschliessung durch
Rückegassen im Abstand von 40 m
führt bei langem Industrieholz zu
einem Minimum an Rückeschäden.

— Auch das waldbauliche Vorgehen be-
einflusst das Schadenausmass. Zu-
kunftsbäume unterliegen einer stärke-
ren Gefährdung als der Füllbestand,
sofern sie nicht deutlich gekennzeich-
net und die Waldarbeiter auf deren
schonende Behandlung ausgerichtet
sind.

— Nur der kleinere Teil der Rückeschä-
den führt zu Wundfäulen. Der gros-
sere Teil der Rückeschäden hat zwar
geringe Holzfehler durch Farbreaktio-
nen oder eingewachsene Rindenteile
verursacht, blieb jedoch von gravie-
renden Holzwertverminderungen ver-
schont.

— Der kalkulierte wirtschaftliche Schaden
ist vor allem ein Ergebnis geringerer
Holzerlöse mit zunehmendem Faul-
holzanteil und dadurch bedingtem
Klassensprung in der Sortierung des

Hauptsortiments
Sehr ausführlich befasst sich die Arbeit

auch mit dem Problemkreis der Wund-
fäule, insbesondere mit den daran betei-
ligten Mikroorganismen.
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Für die forstliche Praxis stellt der Au-
tor aufgrund seiner umfangreichen Unter-
suchungsergebnisse nützliche Hinweise zu-
sammen, wie die Rückeschäden vermin-
dert und die Kausalkette von der Verlet-
zung zum wirtschaftlichen Schaden mög-
licherweise unterbrochen werden können.

K. ßec/ufeiner

Obschon das Buch auf amerikanisch®
Verhältnisse abgestimmt ist, enthält e*

mehrheitlich Aspekte, welche weltwe"

Gültigkeit haben und Aufgaben allgemein
forstlicher Planungs- und Entscheidung*'
tätigkeit umfassen.

C/t. Fronet'

DÜiifi, W. /f., TEEGLGIRDEN, D. £.,
CH£/ST//4NS£N, N. ß. und GG7TEN-
ßERG, S..-

Forest Resource Management

W. B. Saunders Company, Philadelphia
1979. 612 Seiten, Fr. 62.20

Das vorliegende, in 13 Jahren erdauer-
te Werk kann aufgrund der breiten Wis-
sensstreuung aller 35 mitwirkenden Auto-
ren als Standardwerk bezeichnet werden,
das sowohl für die Schulung und Weiter-
bildung von Forstbeamten und Ökologen
als auch von holzverarbeitenden Mana-
gern benützt werden kann.

Ausgangslage des Buches bildet der
klassische, original europäische Begriff der
Forstwirtschaft. Das Ziel jedoch besteht
darin, den Forst als ein System von sich
gegenseitig beeinflussenden Variablen, als
Teil eines grösseren Sozialgefüges, welcher
die Summe menschlicher Erfahrungen bil-
det, als Gefüge von verschiedenen lebens-
notwendigen Elementen aufzuschliessen.
Um das steigende Bedürfnis nach Infor-
mationen und den Entscheidungsdrang in-
mitten der Flut von verschiedenen Aspek-
ten zu relativieren, werden anhand von
theoretischen quantitativen Methoden
Analysen und Lösungsmöglichkeiten von
praktischen Problemen aufgezeigt.

Voraussetzung für die praktische Hand-
habung des Buches sind Kenntnisse in
Biologie, Ökonomie und Mathematik. Das
Buch ist wie folgt in sechs Teile zerlegt:

— Einführung in die Forstwirtschaft als
System

— Der Entscheidungsprozess
— Modelle zur Entscheidungsfindung
— Aufgaben und Nutzen des Waldes
— Der soziale Aspekt
— Fallstudien

of
77ESZE/V, £. £.

Vegetation and Production Ecology
an Alaskan Arctic Tundra

Ecological Studies; Analysis and SV"
thesis, Vol. 29, 686 S„ 217 Abb.,
Tab. Berlin/Heidelberg/New York: Sp"'"'
ger 1978. Preis DM 68,—

Bäume wachsen zwar kaum mehr
Bereich der Tundra. Aber die Zusamrne"
hänge, die hier dargestellt werden, si"

in dieser gründlichen und übersichtlich"
Bearbeitung auch für den Förster
schlussreich, zumal auch viele neuere f
kenntnisse auf baumfähige ökosyste""j
übertragen werden können (z. B. aus de"

Bereich der Ökophysiologie, den Beziehu"

gen zwischen den Organismen usw.).
Wie dies bei den «Ecological Studie*'

häufig der Fall ist, wird auch diese Tu"

dra-Ökologie von einer Vielzahl von A^
toren (nämlich von fast fünfzig!) bearbe'

tet. Nichtsdestotrotz gelang dem Hera"®

geber ein geschlossenes Werk und et"

überschaubare Synthese der heutig®

Kenntnisse über dieses Ökosystem.
Der Band gliedert sich in drei Tet

in"
Ii"

Einleitend werden Flora, Vegetation
die Produktionsverhältnisse dargestellt- t

zweiten Teil folgen Photosynthese, A

mung und Wasserhaushalt. Der dritte »

schliesst ab mit Wachstums- und Ufl>

gerungsvorgängen.
Eindrücklich präsentieren sich die j"

Ordination ausgewerteten Zusammenh" j
ge zwischen Einzelart, Vegetation ""
Standortsfaktoren (so z. B. Wasser,
phat, Aktivität des Lemmings. Bezieh

gen werden auch zur Primärprodukh
und Biomasse dargestellt. Im selben ^
schnitt wird die Sukzession zwischen
verschiedenen Stadien in der Tundrave»
tation verfolgt. Weitere Abschnitte be^
beiten die jahreszeitliche Dynamik
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gru der Rolle niederer Pflanzen-
Pie k

" diesem Ökosystem (Moose,

g
.ten, Mykorrhizapilze, Algen),

ein/' ^ Photosynthetischen Aktivität be-

SQh
^*ekt immer wieder die (an sich

Seit" bekannte) Tatsache der in kurzer
her "Jüchen hohen Stoffgewinne (hö-
tjjj. 150 mg COi/dm-/Tag), die auch
b Moose bestimmt wurden. Spezielle
Phot^' behandeln den CCL-Austausch,

fate °^fhese- und relative Wachstums-
Wo Blätter, die Einschränkung des

hsti

> W;
^hstums durch mangelnde Einstrahlung

nsserstress, Probleme des Wasser-

hitn ' Transpiration und die Bezie-

Phyt Zwischen Phanerogamen und Bryo-
Weg/"'. ^®mnach sind für das Wachstum
die "Biche Faktoren vor allem jene, die
(er "Einlagerung in Blatt oder Ausläu-

auçjj
®®'tflussen. Intensiv bearbeitet sind

dar- Biomasse-Schwankungen und die

Stoff £ '"'gende Beeinflussung des Nähr-
her die Stabilität des Systems,
frij,. '"Buss des Verbisses und die lang-

tiirig Schwankungen der Wärmeschich-

gejg Boden (inkl. durch Wärme aus-

Be/ ^°®'onsvorgänge).
sigrt Wachstumsvorgängen interes-
dengy" Biesen saisonal so stark verschie-
Elm

" Ökosystemen die Verlagerung und
hgy ®®Hing der Assimilate, die Bezie-

nisçg
" fnd Wechselwirkungen von orga-

Bod/" Nährstoffen, Bodenfeuchte und
Betr, "^Peratur im Zusammenhang mit
Wtirdy "hstum. einzelnen behandelt
grey, " hier namentlich die Wachstums-
Barey p

""1er dem Einfluss des verfüg-
^chy sphats, was durch Düngungsver-
die g

f®ranschaulicht werden kann. Auch
N.p' " I® von Nostoc (Blaualge) bei der
Wo- ""on in Funktion von Licht und
"«rd, ^'rd hervorgehoben. Modelle zur

""»lieh,ung der Wachstumsvorgänge

beschliessen den Abschnitt (Pflanzen-
Wachstum und die Verlagerung und Ein-
lagerung von P, C, N, H in Beziehung
zur Produktion; ferner Simulationsmodell
von Populationsprozessen).

Tundra-Ökosysteme können somit als
«Nährstoff-Wüsten» betrachtet werden,
was in erster Linie durch die niederen
Temperaturen induziert wird (Blockie-
rung der P- und N-Mineralisierung) bzw.
durch Vogeldung verändert werden kann.
Charakteristisch für das Tundra-Ökosy-
stem ist ausserdem die Empfindlichkeit
gegenüber Veränderungen in der Wärme-
zufuhr und die begrenzten Verbreitungs-
möglichkeiten der Samen.

Viele dieser Erkenntnisse werden nun-
mehr als Grundlagen für eine bessere Nut-
zung der Tundra dienen können, darüber
hinaus für ein besseres Verständnis der
Empfindlichkeit bei Bauten aller Art (vgl.
Schäden beim Pipeline-Bau).

Dank den übersichtlichen und ausge-
zeichnet redigierten Zusammenfassungen,
unterstützt durch vorzügliche graphische
Darstellungen, ist das Werk auch für den
Nicht-Tundra-Fachmann von hoher Les-
barkeit und bietet namentlich dem in hö-
heren Gebirgslagen tätigen Forstmann und
Ökologen (z. B. bei • Aufforstungen im
Waldgrenzbereich) eine Fülle von Er-
kenntnissen und Anregungen. Leider wur-
de das nicht englisch geschriebene Schrift-
tum etwas stiefmütterlich behandelt, näm-
lieh gar nicht berücksichtigt (was ja für
amerikanische Veröffentlichungen typisch
sein kann). Trotzdem darf diese Tundra-
Ökologie dem Forstmann des alpinen Rau-
mes und allen interessierten Vertretern aus
den Grünen Wissenschaften nachdrücklich
empfohlen werden.

F. A/o7z/i

2EITSCHRIFTEN-RUNDSCHAU - REVUE DES REVUES

Jie

Österreich

fichtenreicher Be-

Cbi
® "'s komplexes Betriebsproblem

Forstwesen, 97 (1980), 1: 1—32

Ausgehend von einem Durchforstungs-
rückstand auf 24 % der bewirtschafteten
Fläche, von einem Schadholzanteil von
nahezu einem Fünftel des Gesamtein-
schlages sowie von der Uberzeugung, dass
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