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Am 2. September 1886 wurde auf dem Gipfel des Hohen Sonnblieks das meteorologi
sehe Observatorium eroffnet, und es sind nun schon mehr als 50 Jahre, daLl dort regelmaLlige 
Beobachtungen gemacht werden. Wie die Schaffung dieses Observatoriums fUr die damalige 
Zeit eine GroBtat ersten Ranges war, so kann seine Erhaltung bis zum heutigen Tage als 
einzigartige Leistung nicbt hoch genug gescMtzt werden. Dies urn so mehr, als das Ob· 
sorvatorium nicht nur als Beobachtungsstation, sondern auch als Forschungsstatte unserer 
Wissenschaft unmittelbar dient. Uber die Griindung und tiber die Geschichte wie iiber die 
Bedeutung der auf dem Sonnblick geleisteten Forscherarbeit wurde bereits an anderen Orten 
bel'ichtet, und es soIl hier der Hinweis daraui gentigen [1-8]. 

Eine 50jahrige, ununterbroehene und homo gene Beobachtungsreihe bedeutet auch fUr 
Stationen der Niederung schon vie I, sie ist aber filr die Hohenlage des Sonnblicks in del' 
ganzen Welt einzig dastehend. Hervorragend und beispielgebend ausgel'iistet, hat das Sonn
blick-Observatorium in dies en 50 Jahl'en eine ungeheure Menge von Beobachtungsmaterial 
geliefert. Neben dem Gipfelobservatorium sorgte auch eino Roihe von ebenfalls mit Regi
strierinstrumenten ausgel'iisteten FuLl- oder N ebenstationen, die mehr oder mindel' lang im 
Gebiet dos Sonnblicks in Betrieb waren, fiir Material zur Erforschung der besonderon 
meteorologischen Verhaltnisse des ganzen Gebirgsmassivs. 

Die Vollendung der ersten 50jahrigen Beobachtungsperiode des Observatoriums war 
uns nun AnlaLl zu ciner umfassenden Bearbeitung des gesamten Beobaehtungsmaterials. In 
diesem ersten Teil soIl zunachst eine Meteorologie des Sonnblickgipfels gegeben wer
den, wie sic sich durch statistische Auswertung der am Observatorium gewonnenen Beob
achtungen darbietet. Ein folgender Teil soIl dann die ~Ieteorologie des Gebirgs
stockes, also den Zusammenhang der meteorologisehen Verhaltnisse auf dem Gipfel mit 
denen seiner Umgebung, darstellen, und in einem dritten Teil sollen Sonderfragen behandelt 
werden, die zum Teil :Material, das nicht im laufenden Observatoriumsbetrieb gewonnen wor
den ist, betreffen, wie z. B. Fragen der Strahlungsklimatologie oder auch Auswirkun·· 
gen besonderer Wetterlag'en, Rhythmen im Witterungsablauf und Probleme 
der 'dynamischen Klimatologie. 

Urn einen Uberblick tiber die allgemeinen klimatischen Verhaltnisse an einer Station 
geben zu konnen, gentigt meist schon eine ktirzere Beobachtungsreihe. In diesem Sinne sind 
wir auch bereits dureh frilhere Veroffentlichungen [9] hinreiehend' unterrichtet, und es 
konnte nicht meine Aufgabe sein, mich darauf zu besehranken, nur in einer Zusammen
fassung des bisher Bekannten eventuell mit neuen Mittelwerten eine allgemeine Beschreibung 
der mittleren Witterungsverhaltnisse auf dem Sonnblickgipfel zu bringen. Dies wiirde die 
groBe Arbeit des Observatoriums und aueh die miihevolle Bearbcitung des Beobachtungs
materials nieht lohnen. Mein Streben. muBte vielmehr darauf gerichtet sein, daliiber hinaus 
die durch die Einzigartigkeit del' langen Beobachtungsreihe und durch die VielfaItigkeit der 
Registrienmgen gegebenen besonderen l\Ii:iglichkeiten auszusehopfen und damit einen neuen 
Beitrag zur Kenntnis del' Hochgebirgsmeteorologie zu liefem. 

Wenn ieh kurz erwahnen dad, welche ~IOglichkeiten eine statistische Untersuehung 
einor langen Beobachtungsreihe gibt, so sind es vor allem folgende: 

1. Es konnen die ~Iittelwerte der verschiedenen meteorologisehen Elemente dureh sie 
gesichert werden. Damit ist auch eine Kontrollo cler Allgemeingiiltigkeit der aus kiirzeren 

1* 



4 Einleitung. 

Beobachtungsreihen bekannten Mittelwerte zu verbinden, die sich aus del' Beachtung ihrer 
Veranderlichkeit ergibt. Dies gilt auch flir mittlere Jahres- und Tagesgange. 

2. Wenn sich herausstellt, daB die Mittelwerte sich mit der Zeit andern, erhalten wir 
aUB ihrer zeitlichen Folge AufschluB iiber das Vorhandensein von sakularen Schwankungen, 
von Klimaschwankungen. Ihrem Rhythmus und ihrer GroBe war seit lang em auch das be
sondere Interesse del' Meteorologen gewidmet. Gerade die Ungestortheit des Hochgebil'ges 
bietet flir die Erforschung solcher Anderungen gute Aussichten. 

3. Was im meteorologischen Mittelwel't in einer einzigen MaBzahl zum Ausdruck kommt, 
kann nur als quantitative VergleichsgroBe gewertet werden. Die tatsachlichen Verhaltnisse 
zeigen sich erst in den Einzelfallen, deren nicht eindeutige Resultierende der Mittelwert ist. 
Es ist natiirlich schwierig, aile Einzelwerte iibersichtlich in einer Art zusammenzufassen, 
dati damit die wirklichen Verhaltnisse beschrieben werden. Wenn auch nicht ganz so ein
fach wie im Mittelwert, so laBt sich dies doch mit verhaltnismaBig wenigen Zahlen durch 
die Methoden der beschreibenden Statistik erreichen. Vorbedingung flir ihre Anwendung 
ist aber das Vorhandensein eines groBen Zahlenmaterials, also eine lange Beobachtungsreihe. 
Dann lassen sich GesetzmaBigkeiten im Auftreten von Einzelwerten in ihren Haufigkeits
vel'teilungen ableiten. Auch hiezu haben wir in der 50jahrigen Reihe vom Sonnblick die 
Moglichkeit, und ich habe im folgenden e.rstmalig flir die Hochregion del' Alpen und damit 
auch flir ein Hochgebirge iiberhaupt das meteorologische Geschehen in dieser Art zur Dar
stellung gebracht. Dabei kann es nicht nur darauf ankommen, die GroBe der Einzelwerte 
und die Wahrscheinlichkeit ihres Auftl'etens zu erfassen. Ein in klimatologischer Hinsicht 
ganz wesentliches Merkmal ist durch die Aufeinanderfolge del' Einzelwerte, die in del' An
dauer bestimmter Werte zum Ausdruck kommt, zu geben. Es ist vom praktischen Standpunkt 
aus ganz verschieden zu werten, ob extreme Verhaltnisse nur vereinzelt odeI' in Perioden 
auftreten. 

4. Wir sind im allgemeinen gewohnt, den Jahresablauf des meteorologischen Geschehens 
nach Mittelwerten zu beurteilen. Auch dies kann nul' eine rohe Approximation darstellen, die 
charakteristische Einzelheiten oft sehr weitgehend verdeckt. Einen genaueren Einblick in die 
durchschnittliche Entwicklung des Wetters das Jahr hindurch bietet die Verfolgung von lang
jahrigen Mittelwerten der meteorologischen Elemente flir jeden Tag. Sie setzt auch eine lang
jahrige Beobachtungsperiode voraus und bringt bei Vermeidung del' durch die Bezugnahme 
auf Monatswerte gegebenen willkiirlichen Einteilung in bestimmte Zeitabschnitte, wodurch oft 

_ zusammengehOl'ige Witterungsentwicklungen zerrissen und anderetseits ungleichartige vermischt 
werden, den tatsachlichen Verhaltnissen am besten gerechtwerdend, den durchschnittlichen 
Jahresablauf des Wettergeschehens zur Darstellung. Dabei kommen auch Besonderheiten zur 
Geltung, die besonders durch die Arbeiten von SchmauB [10] als"Singularitaten"derJahres
gange in den Interessenkreis meteorologischer Forschung geriickt worden sind. SchmauB 
sieht darin "nicht Zufalligkeiten im gewohnlichen Sinne, sondern Realitaten, die uns sagen, 
daB das quantenhafte Geschehen im Witterungsablauf, das uns als solches wohl vertraut ist, 
eine kalendermaBige Bindung wenigstens·insoweit besitzt, daB nicht aile Ereignisse an jedem 
Tag gleich wahrscheinlich waren". Bei Unterteilung langjahriger Beobachtungsreihen in zwei 
Abschnitte stellte er Singularitaten fest, die in beiden Teilabschnitten an dasselbe Datum ge
bunden waren, und solche, die eine zeitliche Verschiebung erhalten hatten, dabei abel' als 
Singularitaten in beiden Abschnitten auftraten. Solche Verschiebungen sind hauptsaehlich um 
die Jahrhundertwende erfolgt, die flir unser Gebiet von verschiedenen Seiten als Zeitpunkt 
einer Klimaverwerfung [11] festgestellt worden ist. Es ist daher vielleicht ratsam, bei Unter
suchungen diesel' Singularitaten dies in del' Wahl des Zeitabschnittes zu beriicksichtigen. Da 
auch von del' internationalen klimatologischen Kommission die Periode 1901 bis 1930 alsNor-



Lage und Ausriistung der Station. 

malperiode empfohlen wird, habe ich in den meisten Fallen die mittleren Jahresgange auch 
nur fUr diese Zeit abgeleitet. 

Abgesehen von del' Bedeutung, die man den Singularitaten in der Beurteilung des Jahres
ganges eines bestimmten meteorologischen Elementes gegeben hat, stellen sie auch Stationen 
im Jahl'esverlauf des Wettergeschehens dar, die beim Zusammenhalten der verschiedenen 
meteorologischen Elemente auch dazu geeignet sind, EinbHcke in die Genetik des Wetters zu 
He fern. Von diesem Gesichtspunkt betrachtet, kommt es auch gar nicht darauf an, ob sie all
gemein "reell" sind. Fiir die Zeit, aus der sie abgeleitet worden sind, miissen sie jedenfalls als 
reel! betrachtet werden und es 
ist fUr den Zusammenbau zum 
gesamten Wettergeschehen nur 
wesentlich, dal3 sich die J ah
resgange der einzelnen Ele
mente auf dieselbe Zeit be
ziehen. 

Die Behandlung der im 
vOl'stehenden skizzierten Auf
gaben ist so umfangreich und 
in der Auswertung des Beob
achtungsmaterials oft so miihe
voll und zeitraubend, dal3 meist 
eine sinnvol!e Beschrankung 
geboten war. Es wurde daher 
nicht allen Untersuchungen 
das gesamte Beobachtungsma
terial zugrunde gelegt, sondern 
dort, wo es erlaubt schien, eine 
zweckmal3ige Auswahl von 
J ahren vorgenommen. Es 
kommt nicht in allen Fallen 
darauf an, sehr viel Beobach
tungsmateiial zu haben, we
sentlich und wichtig ist nur, 
geniigend davon verwenden zu 
konnen. 

* * * 
Vor dem Eingehen auf 

das eigentliche Thema mul3 
noch kurz die Lage und Aus
riistung der Station be
schrieben werden. Das Obser-
vatorium ist im Schutzhaus des 
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Karte des Sonnblickgebietes. 

D. u. O. Alpenvereines, das auf dem Gipfel des 3106 m hohen Sonnblicks (47 0 03' N, 12 0 57' E) 
steht, in eigenen Raumen untergebracht. Der Berg liegt im Hauptkamm der Hohen Tauern 
und wird nur im NW von dem 3 km entfernten Hocharngipfel urn 150 m und im ESE von dem 
5 km entfernten Gipfel des Scharecks urn 20 m iiberragt. Gegen N und NE £alIt eine steile 
Wand 1500 m zum Talkessel von Kolm-Saigurn ab, von dem aus nach Norden das Raurisertal 
zur Salzach hinzieht. 1m S, SE und SW ist del' Berggipfel vom Goldberg-, bzw. Fleil3gletscher 
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umgeben. G egen W fUhrt in Fortsetzung des FleiBgletschers das Fleintal nach Heiligenblut, 
1300 m, in das yom Pasterzengletscher aus WNW kommende und gegen SSE weiterfiihrende 
lIHilltal. 

Der Turm des Schutzhauses tragt das Schalenkreuzanemometer (Kew-lIIodell). Die zuge
horige Registriervorrichtung ist im Innern des Turmes untergebracht. Vor einem SLldfenster 
des Turmes steht auf einer vorgeschobenen Konsole der Sonnenscheinautograph (englisches 
Modell). An der Nordseite des Turmes hangt, durch doppelte Fenster gegen Storungen, 
die aus dem Innern des Turmes kommen konnten, geschiitzt, eine Holzjalousiehiitte, die, 
zum Teil in mehrfacher Besetzung, Thermometer, Hygrometer, Psychrometer, Extremthermo
meter, Thermograph, Hygrograph und Thermohygrograph enthalt. Barographen und Baro
meter sind im sogcnannten Gelehrtenzimmer aufgestellt, das nur gelegentlich, wenn jemand 
zum Zwccke besonderer Untersuchungen auf dem Sonnblick weilt, benutzt wird und daher 
meist ungeheizt ist. Das Ombrometer steht nordwestlich yom Haus, knapp ober der Nordwand. 
Ein zweites Ombrometer ist seit einigen Jahren etwas siidlich yom lInus aufgestellt und in 
derselben Richtung, noch etwas weiter entfernt, steht ein Niederschlag5sammler (Totalisator) 
in Betrieb. 

Die taglichen Beobachtungen werden um 7, 14 und 21 Uhr vorgenommen. Als Beob
achter wurden immer berggewohnte Manner aus den Alpenlandern verwendet, die, von 
l\feteorologen in den Dienst eingefiihrt, dies en in den iiberwiegend meisten Fallen zur vollen 
Zufriedenheit durchfiihrten. Die Station wird wegen ihrer Wichtigkeit von Wien aus sehr 
haufig (meist jahrlich) inspiziert. 

Das Beobachtungsmaterial wird in Wi en an der Zentralanstalt fUr :lfleteorologie gesam
melt. Die Registrierungen wurden friiher von dieser Anstalt und werden jetzt im Auftrage 
des Sonnblick-Vereines zum gronten Teil ausgewertet. Die taglichen Beobachtungen werden 
in extenso in den Jahrbiichern der Zentralanstalt in Wien veroffentlicht; seit 1932 sind sie 
auch in die Jahresberichte des Sonnblick-Vereines als Anhang aufgenommen. ~Ionats- und 
Jahresiibersichten der Beobachtungsergebnisse sind ebenfalls in den Jahrbiichern der Zentral
anstalt und in den Jahresberichten des Sonnblick-Vereines enthalten. In friiheren Jahren wur
den in den J ahrbiichern der Zentralanstalt auch die stiindlichen Auswertungen der Registrie
rungen veroffentlicht, jetzt geschieht dies aus Erspanmgsgriinden nur mehr filr die mittlercn 
Tagesgangc von Luftclruck und Temperatur. 

In deT folgenden Wiedergabe der Ergebnisse der Verarbeitung des Beobachtungsmatcrials 
yom Sonnblick-Observatorium ist das Hauptgewicht auf die Darstellung in konkreten Zahlen
angaben durch Tabellen gelegt. Dieso Art der DarstcIlung ist vielleicht etwas schwieriger und 
unangenehmer zn lesen, hat aber den Vorteil, dan sie sehr viel Material bringt und jedcm die 
Moglichkeit bietet, das filr seine Zwecke Interessante herausznsuchen. Der Text wnrde vorwiegend 
nur auf die Erlauterung der Tabellen und die Erklanmg ilues wesentlichen Inhaltes beschrankt. 
Von einer landIaufigen Beschreibung der allgemeinen Witterungsverhaltnisse habe ich abge
schen, da diese einerseits aus friiheren klimatographischen Darstellungen bekannt sind und 
andererseits sich auch wieder die Leser aus den mitgeteilten Zahlenwerten selbst das richtige 
Bild machen kiinnen. Zur Behandlung besonderer Witterungsvorgange wird viclleicht im 
III. Teil noch Gelegenheit sein. 
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TEMPERATUR. 
Fiir die Gestaltung der Temperaturverbaltnisse im Flachland sind vor aHem zwei 

Faktoren ma6gebend: die Strahlung und die Advektion, Diese beiden Faktoren sind es auch, 
die die Temperaturverhaltnisse eines Hochgebirgsgipfels beherrschen, Sie tun dies dort aber 
in wesentlich anderer Art als im Tiefland, 1m Flachland oder in den Talern wird zu Zeiten 
von iiberwiegender Ausstrahlung die Luft abgekiihlt und bleibt dort liegen, wenn nicht 
gerade turbulentes Wetter fiir Durchmischung mit anderen Schichten oder fiir einen Ab-

Tabelle 1, tJbersicht der Temperaturverhaltnisse (1887-1936), 0 C, 
Jiinner Februar Marz April Mai Juni Juli August Sept, Okt, Nov, Dez, Jahr 

sojiihrige Mittelwerte (1887-1936): 
7 Uhr -Ih -13'9 -12'6 -9'6 -4'8 -1'7 0'4 0'3 -1'9 -5'3 -8'9 -117 -6'91 

14" "" -12'3 -12'7 -10'6 -7'6 -2'4 0'0 1'8 2'0 -0'4 -4'2 -8'1 -11'1 -5'47 
21 , ,", ~13'o -13'5 -11'9 -9'1 -4'3 -1'4 0'7 0'8 -1'5 -5'2 -8'8 -II'S -6'56 
(i'+14h+2X2Ib)/. -12'9 -13'4 -11'7 -8'8 -4'1 -1'2 0'9 1'0 -1'3 -4'9 -8'6 -II'5 -6'38 

Durchschnittliche Veriinderlichkeit der Monats- und Jahresmittel: 
1'80 1'85 1'37 1'34 1'31 1'05 1'06 0'89 1'52 1'46 1'50 1'55 0'50 

Rochste Monats- und J ahresmittel: 
-7'9 -7'7 -8'1 -5'7 -0'7 2'0 4'2 3'7 2'6 -1'5 -5'5 -8'0 -4'7 

Jahr , , , " 1898 1914 1920 1902 1920 1931 1928 1932 1932 1921 1895 1932 1920 

Niedrigste Monats- und JahresmiUel: 
-17'5 -19'6 -15'2 -12'6 

Jabr , , , , , 1893 1901 1907 1903 
-8'5 -4'3 -2'8 -1'3 -7'1 -107 -13-0 -16'2 
1902 1923 1913 1912 1912 1905 1912 1906 

GroBte positive Abweichung vom sojiihrigen Mittel: 
5'0 57 3-6 3-I 3'4 3'5 1'7 

GroBte negative Abweichung vom 50jabrigen Mittel: 
4'6 6'2 3'5 3'8 4'4 5'8 5'8 47 1'4 

Variationsbreite der Monats' und J ahresmittel: 
9'6 11'9 TI 6'9 7'8 6'3 7'0 5'0 97 9'2 7'5 8'2 

Durebschnittliche Monats- und Jahresmaxima: 
-3'9 -4'5 -3-1 -0'7 6'6 9'1 6'0 2'6 -07 -2'9 9'9 

Durcbschnittliche Monats- und J ahresminima: 
-25'4 -25'4 -23'1 -19'2 -13'5 -9'1 -6'8 -7'2 -10'4 -15'3 -19'8 -23'2 -18'8 

Durchschnittliche Variationsbreite: 
21'5 20'9 20'0 . 18'S 16'9 15'7 15'9 15'9 16'4 17'9 Ig'l 20'3 38'7 

Absolutes Maximum: 1'3 
Jahr , , , " 1901 

1'2 3'5 3'5 
1899 1920 1934 

TO 12'8 13'8 11'7 

1931 1935 1905 :~;~ 
9'8 

1903 
0'7 13'8 

1920 1905 

Absolutes Minimum: 
-37'2 -33'0 -34'6 -26'6 -20'0 -15'8 -10'4 -9'5 -16'4 -25'4 -28'5 -33'0 -37'2 

Jahr , ' , , , 1905 1901 1890 1929 1935 1897 1898 1915 1889 1891 1915 1927 Ig05 

Variationsbreite: 

10jiihrige Mittel: 
1887-1896 
1897-1906 
1907-1916 
.1917-1926 

1927-1936 

-14'1 -14'4 -12'2 -9'0 -4'3 -1'3 0'4 
-12'3 -12'9 -11'8 -8'6 -4'8 -1'1 1'3 
-13'1 -137 -12'0 -9'3 -3'9 -1'1 -0'2 
-12'4 -12'1 -ll'4 -8'7 -3'4 -2'0 1'0 
-12'4 -13'8 -11'2 -8'6 -4'1 -0'3 1'8 

30jiihrige Mittel IgOI-1930: 

0'7 -1'3 -5'5 -8'3 -12'3 -6'80 
1'2 -1'0 -4'9 -8'1 ~II'4 -6'20 
0'2 -1'8 --4'5 -:- 10'1 - 10'7 -6'77 
1'0 -0'8 -4'7 -9'0 -II'8 -6'19 
1'6 -0'8 -4'9 -77 -II'I - 5'g6 

(7h+14h+2X2Ihl!. -1271 -13'16 -11'50 -8'86 -3'96 -I'll 
24stiindig, , , " - 1276 - 13'20 - 11'48 -8'g8 -4'06 - 1'17 

0'86 o'95 -1'52 -4'73 -9'13 -11'45 -6'36 
0'81 o'go -1'54 -4'73 -9'13 - 11'43 -6'40 
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transport sorgt; in Talcrn oder in KesselhLgen kommt noeh zur Verschiirfung der Temperatur
erniedrigung dazu, daB die an den Hangen abgekUhlte Luft dOlthin abflieJ3t und sich dort 
sammelt. Auf dem lIochgebirgsgipfel wird die Luft ebenfalls durch Amstrahlung abgekUhlt; 
sie sinkt aber in die umgebende Niederung ab und wird durch Luft, die aus hoher8n Schichten 
nachkommt und dabei eher noch erwarmt wil'd, ersetzt. Zu Zeiten Uberwiegender Ein
strahlung wirkt das Flachland als weite HeizfHlche. Die Luft wird stark erwarmt. In T~ilern 
oder Kessellagen wird bei behindorter Ventilation und bei VergroJ3erung der Heizflachen 
durch die lUnge die Erwarmung noch gesteigert. Auf dem lIochgebirgsgipfel und im be
sonderen auf einem von Eisflachen umgebenen ist die unmittelbare Heizflache sehr beschrankt. 
Die Erwarmung wird dann zum guton Teil auf die aus den umliegenden Talern durch 
Vertikalkonvektion herbeigeschaffte Warmluft zurUckgefilhrt werden mUssen. Die un mittel
bar temporatursteigernd wirkende Einstrahlung kann trotz erhOhter Intensitat nur in relativ 
gering em l\faBe zur GeHung kommen. 

Die Wirkung del' Advektion im Flachland besteht hauptsachlich in einer horizontalen 
Hcrbeischaffung oder V crschiobung verschiedener Luftmassen. Auf dem Hochgebirgsgipfel 
kommt als wesentlicher Faktor die gcsteigcrte lVIoglichkeit zur Advektion in vertikaler 
Richtung hinzu. Die dynamisch zum Aufsteigen liber den Gipfel gezwungene Luft wird dabei 
abgeklihlt; umgekehrt wird die z. B. in Antizyklonen dynamiseh zum Absinken gezwungene 
Luft dcm Hochgebirgsgipfcl Erwarmung bringen. FUr die Beeinflussung der Temperatur des 
aufsteigenden Luftstromes kommt auch noeh die bei Wolkenbildung frei werdende Konden
sationswarme in Betracht. Damit sind im wesentlichen die Unterschiede der Wii'lwngdcr 
temperaturbeeinflussenden Faktoren in der Niederung' und auf dem Berggipfel nmrissen. 
Darin kommt aber auch zugleich zum Ausdruck, daB die Temperaturverhaltnisse auf einem 
H oehgebirgsgipfel - auch wenn er gam frei liegt - sich von denen der freien Atmosphare 
unterscheiden mlissen. Dies geschieht aber nul' in bestimmten Grenzen, die wir aus ver
schiedenen Untersuchungen, auf die spater noch zurlickgekommen werden solI, kennen. 
Unter BerUcksichtigung dieser Grenzen konnen wir aber doch sagen, daB nns das in eine 
Hohe Uber 3100 m emporgehobene Gipfelobservatorium des Hohen Sonnblicks mit seinen nun 
50 ,Jahre hindurch ohne Unterbrechung fortgefiihrten Temperaturaufzeichnungen in einzig
nrtiger und sonst nirgends erreiehter Weise eine Geschichte des Temperaturablaufes 
dieser Atmospharenschichte gibt. Darin liegt die hohe Bedeutung dieser Beobachtungen und 
darin sehen wir auch die BegrUndung fUr eine moglichst ausflihrliehe Behandlung der Tem
peraturverhaltnisso auf dem Sonnblick. 

Die Thermometer und Thermographen waren, wie erwahnt, immer in einer J alousiehUtte 
untcrgebraeht, die unmittelbar Uber der Nordwand des Berges am Turm des Zittelhauses hangt. 
Die ganze 50jahrige Reihe ist also, was die Aufstellung der Instrumente anlangt, homogcn. 

Am einfachsten werden die TemperaturverMltnisse durch die lVIonats- und J ahresmittel 
gekennzeichnet. Im 50jahrigen l\fittel betragt die Jahrestemperatur auf dem Sonnblick 
- fl'4 0. Die J ahresschwankung ist, beurteilt nach der Differenz zwischen hOchstem und 
nierlrigstem lVIonatsmittel, 14'4°. Del' kalteste lVlonat ist der Februar und der warmste der 
August. Gcgenilber den Stationen der Niederung zeigt sich also im Jahresgang cine Ver
zogerung del' Extreme und eine betrachtliche Vermin de rung der Jahresschwankllng. (Jahrcs
schwankung in Badgastein, 974 m, 18'3°, in Wien, 202 m, 20'7°.) Beides erklart sich aus den 
einleitencl dargelegten Unterschieden in der Wirkung del' Strahlungsfaktoren zwischen Nie
derung und Berggipfel. Die Phasenverschiebung des Jahresganges hat verschiedene Grilnde. 
Hauptsachlich hangt die Erwarmung, bzw. AbkUhlung der oberen Luftschichten von den dem 
Jahrcsgang entspreehenden Temperaturanderungen der Niederungab. Das Bindeglied steUt 
die Austauschkonvektion dar. Ihr entspricht, ahnlich wie bei del' Warmeleitung im Boden, 
eine Phasenverzogerung. Die Verschiebung des Minimums Yom Janner auf Februar jst zum 
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Teil auch chl,rauf zuriickzufiihren, daB, wahrend im Gebirge noch Schnee liegt und die Zlll' 

Verfiigung stehende Einstrahlung' daher hauptsachlich zur Schneeschmelze und beinahe g,l,!' 
nicht zur Erwarmung del' Luft v8rwendet wird, in dor zum GroJ3teil odeI' schon ganz schnee
freien Niederung der Boden und damit auch die Luft bereits betrachtlich erwarmt werden. 

Die charakteristiachen Abweichungen im Bau der Jahreskurve der Temperatur aUI dem 
Hochgebil'gsgipfel von del' der Niederung zoigen sich deutlich, wenn man die ~{onatsmittel 
in Relativwerten ausdriickt. Die Relativtemperaturen sind dadurch definiert, daB sie, aus
gehend vom niedrigsten Monatsmittel als N llllpllnkt, die einzclnon :NIonats';Verte in Prozcntcn 
del' Jahresschwankung ausdriicken [12]. Dies ist in del' Tab. 2 zum Vergleieh von Sonn
blick und Wien gemacht. Fiir den normalen Jahresgang hat W. Koppen [12] die Funktion 
T = 100 sin2 15 x angenommen; dabei wird Mitte Janner fUr x = 0 nnd Mitte Juli fUr x = 6 
gerechnet. In dol' Tab. 2 sieht man, daB die Abweichungen des relativen Jahresganges der 
Temperatur von Wien von dem normalen Gang nieht groB sind, die vom Sonnbliek sind abel' 
in der ersten J ahreahalfte stark negativ und in del' zweiten positiv. Das ist ein Charakte
ristikum fUr den ozeanisehen Typua des Jahresganges del' Temperatur. Die negativen Ab
weiehungen im Friihjahr sind viel groBer als die positiven im " 
Herbst; es handelt sich also nicht nur urn eine Phasenverschiebung, 1IJ 

sondel'll auch urn eine Defol'mierung del' Jahr8skurve. Einen inter- 8 

essanten Einblick in die Unterschiedo del' Struktur del' Jahres
(fJ 

kurven del' Temperatur auf dem Sonnblickgipfel und in Wien gibt 
die Beachtung des Jahresganges del' .Anderungen del' relativen ~ 

Temperaturen von einem ~fonat zum naehsten, dcr in Abb. 1 dar
gestellt ist; darin zeigt sieh, daB in del' Zeit del' gesteigerten 
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Vertikalkonvektion im Sommerhalbjahr auf dem Sonnbliek die Er- / II m IV v ~ ~ Wli IX X XI Xl / 

warmung von cinem :Monat zum nachsten relativ groBer, bzw. die 40 

Abkiihlung relativ kleiner ist als in Wien. Am stiirksten ist die 
Temperaturzunahme auf dem Sonnblick vom April zum Mai, in 
Wien aber vom l\1arz zum April; die Temperaturabnahme ist an 
beiden Stationen am groBten vom Oktober zum November. April 
bis Mai ist die Zeit del' starks ten Vertikalkonvektion und damit -2 

0/'/ ~ 

d(l\ 
-Sonnhlich 
---Wt"en. 
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aueh eine Zeit starkerer Wolkenbildung auf dem Berggipfel; es !I-/ W-M w-r 'llV-fIJ %-IX !JI-~ Q-I 

ist demnach anznnehmen, daB oin Teil der Erwarmung nm diese Abb.1. Oben: Jahresgang der 

Zeit aueh auf Konto del' bei der Kondensation freiwerdenden relativen Temperaturen. Unten: 

latent en Warme zu setzen ist. Dabei ist das natiirlieh nul' so zu ver
stehen, daB die Abkiihlung des aufsteigenden Luftstromes durch 
clie Kondensationswarme verringert wird, uncl diesel' Beitrag kann 

J ahresgang der linderungcn der 
relativen Temperaturen von 
einem Monat zum niichsien. 

dann zur Beschleunigung del' Temperaturzunahme im J ahresgang etwas ausmaehen. 1m Winter
halbjahr ist die relative Abkiihlung auf clem Sonnbliek groBer, hzw. die El'warmung gcringer als 
in Wi en. Es ist clies die Zeit, 11'0 zufolge der sperrenclen winterliehen Inversion die enge Aus
tauschkonvektion zwischen Hochgebirge und Niederung zum GroBteil unterbunden ist. 

Eine kleine J ahressehwankung der Temperatur kennzeiehnet das Klima eines Ortes a18 
ozeanisch. Es gibt versehiedene MaBe, die die Ozeanitat, bzw. die Kontinentalitat nach der 

Tabelle 2. Relative Temperaturen, % der Jahresschwankung. 
Janner FebI'. Marz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 

N ormalkurve a 7 25 50 75 93 100 93 75 50 25 
Sonnblick a 12 32 65 85 99 100 84 59 33 13 
Abweichung vom Normal + 3 -7 - 13 - 18 -10 -8 -I +7 +9 +9 +8 +6 
Wien a 8 27 52 74 91 100 97 79 53 24 
Abweichung vom Normal 0 +1 +2 +2 -I -2 a +4 +4 +3 -I 0 
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Form des Jahresganges del' TemperatUl' beurteilen lassen, Urn einen zahlenmaBigen Vergleich 
geben zu konnen, sei nach der von GorczYllski [13] angegebenen Formel die Kontinentalitat 

k= 1:7 A _ 20'4 berechnet, Dabei ist A die Jahresschwankung del' Temperatur und cp die 
smp 

geographische Breite, Der Ableitung der Formelliegt die Festsetzung zugrunde, daB die Kon
tinentalitat am sibirischen Kaltepol Werchojansk 100% und auf dem Ozean 0% ist. Nach 
dieser Formel ergibt sich fitr den Sonnblick eine KontinentaliUit von 13'1 % und fitr Wien eine 
solche von 25'4%, Diese Werte haben nUl' als Vergleichszahlen einen Sinn und sollen nur an
deuten, wie sehr die Temperaturverhaltnisse des Sonnblicks dem ausgeglichenen Klima del' Ozeane 
nahe kommen, Der Ausdruck Ozeanitat ist bei hoheren Luftschichten eigentlich nicht angebracht, 

N och einmal auf den mittleren J ahresgang del' Tempel'atur zUl'iickkommend, sei be
merkt, daJ.\ natiirlich auch auf dem Sonnblick nicht in jedem Jahl' del' Februar der kalteste 
und del' August der warmste Monat ist, In del' 50jahrigen Beobachtungszeit fiel das hochsto 
Temperaturmonatsmittel 4mal auf den Juni, 25mal auf den Juli, 20mal auf den August und 
1mal sogar erst auf den September. Das niedrigste Monatsmittel fiel lmal schon auf den 
November, 6mal auf den Dezember, 16mal auf den Janner, 21ma.l auf den Februal', 5mal auf 
den Marz und 1mal erst auf den April. Die absoluten Jahresmaxima fielen 1mal auf den Mai, 
6mal auf den Juni, 25mal auf den Juli, 16mal auf den August und 2mal auf den September, 
Die absoluten Minima fielen 2mal auf den November, 10mal auf den Dezember, 16mal auf den 
Janner,12malaufdenFebruar, 9mal auf den Marz und lmal auf den April. Die hochste bisher auf 
dem Sonnblick gemessene Temperatur betragt 13'8 ° und die niedrigste Temperatur - 31'2°. 

Urn einen anschaulichen Eindruck von del' Bedeutung del' mittleren Temperaturwerte 
des Sonnblickgipfels zu bekornrnen, ist es niitzlich, sich urnzusehen, wo es auf del' Erde noch 
ahnliche TemperatUl'en gibt, In geringer Seehohe findcn wir ahnliche Jahrestemperaturen in 
Jakobshavn in Gronland (69 ° 13' n, Br" Jahr - 6'3°, Janner -18'0°, Juli + 1'6°), auf 
der Sildspitze von Spitzbergen, in Malye Karrnakuly auf Novaja Semlja (72 ° 23' n, Br" Jahr 
- 6'0 0, Janncr -15'7 0, Juli 6'4°), in Obdorsk in Sibirien (66 ° n, Br., Jahr - TO 0, Janner 
-25'6°, Juli 13'8°); in der lVlongolei und im Ostteil von Kanada geht die Jahresisotherme 
von - 6 0 bis 58 ° n, Br, hel'Ullter, An allen diesen Orten ist abel' die Jahre8schwankung 
wesentlich groJ.\er als auf dem Sonnblick. Die Winter silld kalter, besonders im sibirischcn 
Fcstland, und die Sommer viel warmer, Ahnliche Jannertemperaturen wie auf dem Sonnblick 
findet man in der Niederung auf del' Siidspitze von Gronland, in Kola (68 Q 53' n, Br., Janne l' 
-13'2°, Juli 12'5°, Jahr - 0'7 0), Archangelsk (64 ° 35' n, Br" Janner -13'3°, Juli 15'3°, 
"Jahr 0'2°), Kasan (55 0 47' n, Br., Janner -13'6°, Juli 19'9°, Jahr 3'3°), nUl' wenig nordlich 
vom Kaspischen ~feer (Uilskoe, 49 ° 4' n, Br" Janner -13'9°, Juli 24'5°, Jahr 5'9°) und in 
(lieser Breite bis ZUl' ostasiatischen Ki.iste (Mukden, 41 ° 48' n, Br" Janner -12'8°, Juli 24'4°, 
Jahr TO°), 1m Zentrum von Nordamerika geht die -12°-Isotherme auch bis 44" n, Br. her
unter; ilber dcn Ozeanon ist sie weit nach Norden verschoben (bis in die Nahe von Spitz
bergen, 73 0 n, Br" und an die Siidki.iste von Alaska, 60 0 n, Br,), Uberall dort ist abel' die 
SommertemperatUl' und damit aueh die JahrestemperatUl' wesentlich hOher als auf dem Sonn
blick, Gleiche Julitemperaturen wie auf dem Sonnblick findet man im Nordpolgebiet nur 
nordlich von 75 ° Breite auf der europaischen Seite und nordlich von 70 ° Breite auf del' ost
asiatischen, bzw. westamerikanischen Seito [14]. 

Von Hochstationen hat eine ahnliche J ahresternperatur wie der Sonnblick der urn 
1200 m hOhere, aber urn mehr als 8 0 weiter si.idlich gelegene Pikes Peak in N ordamerika (38 ° 
50' n, Br" 4308 m, Jahl' - 6'9°, Janner -16'5°, Juli 4'9°), Das ungofahr in gleieher Breite 
auf dem Pamir-Hochplateau gelegene Parnirskij Post (38 ° 11' n. Br" 3653 m, Jahr - 0'9°, 
Janner - 11'2°, Juli 13'5°) hat tiefere Jannerternperaturen und viel hohere Sommer- und 
Jahrestemperatul'en als del' Sonnblick. Zum Vergleich sei auch del' in Aquatornahe auf Java 
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gelegene Pangerango, del' ungefahr gleioh hooh wie del' Sonnbliok ist (6 0 45' s, Br" 3023 m), 
erwahnt: Jahr 8'9°, Janner 8'5°, Juli 9'0°. Del' hOchste Berg, von dem Jahrcsreihen der Tem
peratur bekannt sind, ist der El ~ljjsti in Slidamerika (16 ° 16' s. Br., 5850 m); das Jahresmittcl 
der Temperatur betragt dort -7'9 ° und ist damit etwas niedriger als auf dem Sonnblick; 
wegen seiner Lage im Tropengebiet hat der El 'Misti natUrlich nur eine geringe Jahresschwan
kung der Temperatur (Janner - 6'0°, Juli - 9'5 0). 

Von besonderemlnteresse ist ein Vergleich der Sonnblicktemperaturen mit den Tem
peraturen ahnlicher Hohenlagen in den Alpen und mit den Temperaturen der freien Atmo-
8phare. In der 3000 m-Region haben wir in den Ostalpen nur noch ein Observatorium mit 
Hingerer Beobachtungsreihe, das ist jenes auf der Zugspitze, 2964 m. Wenn wir die Differenzen 
der Jl!Ionatsmittel der Temperatur bilden, so sehen wir, daB diese im Winter am groBten und 
im Hoehsommer am kleinsten sind. 1m Februar ist der Sonnblick im 30jahrigen 'Mittel um 
mehr als 2°, im August abel' nur um 0'8 0 kalter als die Zugspitze (Tabelle 3) [15]. Wenn 
diese Differenzen auf eine Temperaturabnahme pro 100 m umgereehnet werden, zeigt sieh, 
daB die Gradienten vom November bis April liberadiabatisch sind. Wenn wir zum Vergleich 
die aus der Temperaturabnahme iu der Gipfelnahe des Sonnblicks berechneten Gradienten 
betl'achten, so zeigt sich ein umgekehl'ter Jahresgang: sie sind im Winter klein und im Som
mer groBer, bleiben abel' immel' betrachtlich hinter den adiabatischen Gradienten zurlick. Es 
ist also die Luft in Gipfelhohe del' Zentralalpen im Vergleich zur Luft libel' den Randgebirgen 
del' Nordalpen wesentlich zu kalt. Offenbar ist das darauf zuriIckzufUhren, daB im Zentral
gebiet del' Alpen das ganze Niveau der Umgebung und damit die Ausstrahlungsllache im Ver
gleich zum Randgebiete betrachtlich gehoben ist. Auf denselben EinfluB ist es auch zurtick
zufUhren, daB im Juli und August der Sonnblick im Vergleich zur Zugspitze etwilos zu warm 
ist, wie darans ersehen werden kann, daB in dies en 'Monaten die Temperaturgl'iIodienten iIoffi 
Sonnblick selbst etwas groBel' sind als die zwischen Zugspitze und Sonnblick. Der Sonnblick 

,hat also kontinentalere Temperaturverhaltnisse als die Zugspitze. 
Vergleiche del' bei aero\ogischen Aufstiegen gemessenen Temperaturon mit den auf den 

Bel'ggipfeln beobachteten haben ergeben, daB im allgemeinen die Berge kalter sind als die 
frcie Atmosphare [16]. Diese Erscheinung wird vor allem damit erklart, daB die am Berg zum 
Aufsteigen gezwungene Luft dabei adiabatisch abktihlt und so am GipIel !ta1ter ankommt als 
die Luft del' freien Atmosphare im gleichen Niveau. 

Frliher konnten Untersuchungen libel' die Abweichung del' Temperatur auf dem 
Sonnblick, bzw. Zugspitze von del' Temperatur del' freien Atmosphare nur mit 
Hilfe von vereinzelten Registrierballonaufstiegen liber Jl!Ilinchen angestellt werden. So konnten 
aueh nUl' reeht unzuverlassige Werte gefunden werden. Seit einigen Jahren werden in IvHin
chen taglich mOl'gens und in den letzten Jahren allch nachmittags Flugzeugaufstiege durell
gefiihl't. Aus dieser ununterbroehcnen Folge von AUlstiegen lassen sich die durchschnittlichen 
Abweichungen natlirlich zuverlassiger ableiten als aus stichprobenal'tig vorgenommenen. 
Durch Differenzenbildung zwischen der Tempcratur auf, dcm Sonnblick und der in gleichcr 
Hohe liber Jl!Ilinchen wurden die in Tab. 4 mitgeteilten durchschnittlichen Abweichungen ge-

Tabelle 3. Temperaturgradienten in SonnblickhOhe iiber den Alpen. 

J1inner Februar Marz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr 

Tempcruturgradient am Sonnblick zwischen 2500 uud 3000 m Hohe, 00/100 m: 

0'54 0'56 0'64 0'64 0'64 0'68 0'68 0'66 0'62 0'58 0'56 0'5+ 0'60 

Temperaturdifferenz SounbJick-Zugspitze J 90J - J930, 0 0/J42 m: 

- 1'76 - 2'06 - J'79 - J's2 - J'4° - 1'01 - 0'93 - O'SJ - 1'21 - J'36 - 1'60 - J'67 - J'43 

Temperaturgradient zwischen Sonnblick und Zllgspit.ze, 00/100 m: 

1'24 1'45 1'26 1'07 0'99 0'7 1 0'65 0'57 0'85 0'96 I'l3 J'l8 r01 
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wonnen" Sie zeigen cincn ausgesprochenen Jahresgang und sind mit -'- 3"10 am gl'o13ten im 
Janner und mit - 0"3 0 am kleinsten im Mai, was dal'auf hinweist, da13 neben dem erwahnton 
thermodynamischen Effekt der erzwungen aufsteigenden Stromung auch noch andere Fak
toren, VOl' allem vermutlich Strahlungswirkungen, in Betracht kommen. Der geringe Tempera
turunterschied im l\fai erklart sich wahrscheinlich hauptsachlich dadurch, da13 urn diese Zeit 
auch im freien Gelande die Vertikalkonvektion sehr stark entwickelt ist und daher die Ab· 
weichungen gegeniiber dol' durch den am Gebirge erzwungenen Aufstieg abgekiihlten Luft 
nicht so gro13 sind. Wenn man die in Tab. 3 wiedergegcbenon mittleren Temperaturabweichun
gen zwischen Sonnblick und Zugspitze beriicksichtigt, so zeigt sieh, da13 am Rand der Alpen 
die Abweichungen gegeniiber del' freien Atmosphiire im J ahresgang viel mehr ausgeglichcn 
sind als am Zentralalpenkamm. 

In Tab. 4 ist auch noch die Haufigkeitsverteilung del' Temperaturabweichungen bei den 
einzelnen Aufstiegen angegeben, die veranschaulichen soll, wie die mittleren Abweichungen 
zustande kommen. Bei Beurteilung diesel' Werte ist natiirlich die gro13e Entfemung zwischen 
Miinchen und Sonnblick (160 km) vor allem zu berUcksichtigen, worauf zmiickzufiIhren ist, 
da13 wir hiiufig an beiden Stellen schon ganz verschiedene Luftmassen haben, wodurch dann 
einzelne gro13e Temperaturunterschiede verursacht werden. 

Die Tab. 4 zeigt die Grenzen, in denen ungefiihr die Abweichungen von den Tcmpera
turen del' freien Atmosphiire liegen, und diese miissen wir uns vergegenwartigen, wenn wir aus 
den Temperaturaufzeichnungen auf dem Sonnblick auf die freie Atmosphiire schlie13en wollen. 

Zur richtigen Beurteilung del' ThtIonats- und Jahresmittel del' Temperatur ist es notwendig, 
allch ihre Veranderlichkeit zu kennen. Diese ist in Tab. 1 durch die lVIittelwel'te del' 
absoluten Betriige del' Abweichungen del' I\Ionats- und Jahresmittel yom 50jahrigen :tI1ittel 
(durchschnittliche Veranderlichkeit), durch die gro13ten positiven und negativen Abweichun-

Tabelle 4. Abweichungen der Temperatur aut dem Sonnblick von der gleichzeitigen Tempe-

ratur der treien Atmosphare ilber Milnchen um 8 Uhr nach Flugzeugaufstiegen in den Jahren 
1933 bis 1936. 

Janner Februar 1Htrz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr 

Mittlere Abweichungen, 0 C: 

-3'1 -2·4 -2'2 -1"2 -0·3 -0·6 -0·6 -1'6 -1"7 -1·6 -2·6 -2·6 -1"6 

}I[ufigkeitsvcrteilung der Temperaturabweichungen: 

6.1 0 bis TOo 

S·1 6·0 2 

4. 1 S"O II 

3·1 4·0 19 

Z'I 3·0 4 4 10 4 44 

1'1 2'0 9 IS 13 14 4 S 4 82 

0·1 1·0 II 21 19 20 16 22 16 6 S ISO 

0 3 3 21 

-0·1 bis -1·0 12 17 14 24 31 26 21 27 23 14 12 229 

-1·1 -2·0 18 IS 27 ~o 14 24 20 28 16 21 19 20 244 

-2'1 -3·0 10 21 16 IS II 7 12 9 18 J 8 J6 J7 J7° 

-3-1 
" 

-4.0 II 14 20 J2 4 S 15 J4 J3 II J3 J4° 

-4· J 
" 

-5'0 18 IJ JO 4 4 2 7 7 II JJ 9J 

-S·J -6·0 S 3 6 3 " 6 60 

-6·1 -7·0 4 7 34 

-TI _S"O S 2 4 21 

-S·J -9"0 8 

- 9· J " -10'0 4 

-JO·J " -11'0 

-Jl.J " -12'0 

Zahl der Aufstiege 99 J02 II4 107 117 II6 J24 124 lIS JIS 104 97 1337 
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gen und durch die Variationsbreite, das ist die Differenz zwischen hiichstem und niedrigstem 
Mittelwert jedes lVIonats, bzw, der Jahre, angegeben, Die durchschnittliche Veranderlichkeit 
der Monatstemperaturen ist im Februar am graB ten (1'85°) und im August am kleinsten 
(0'89°), Auffallend ist der rasche Anstieg der Veranderlichkeit vom August zum September, 
Die hohe Veranderlichkeit des Septembers jst offenbar darauf zurtickzuftihren, daB diesel' 
Monat an der Grenze zwischen zwei J ahl'eszeiten liegt, an del' del' UbCl'gang zuweilcn recht 
sprunghaft el'folgt, Haufig dauert das warme Sommerwetter in dell September hinein an und 
gerade in del' Hohe werden in langanhaltenden spatsommerlichen Hochdruckwetterlagen mit
unter betrachtliche Mittelwerte del' Temperatur erreicht; zuweilen kommt os aber auch vor, 
daB das sommerliche Wetter schon mit August schlieBt und durch darauffolgendes Schlecht
wetter im September werden diese lVIonatsmittel manchmal stark erniedrigt, Diese Erscheinung 
finden wir an den Stationen del' Niederung nicht [17], weil dort del' Gegensatz zwischen Hoch
druckwetter und Schlechtwetter urn diese Jahreszeit in thermischer Hinsicht nicht mehr so 
ausgepragt ist, Die Temperaturerhiihung, die das herbstliche Schiinwetter tagstiber bringt, 
wird durch erhohte Ausstrahlung in den schon Hinger werdenden Nachten im Tagesmittel zum 
GroBteil ausgeglichen, Abgesehen von dieser Anomalie im September verlauft der J ahresgang 
del' durchschnittlichen Veranderlichkeit der lVIonatsmittel der Temperatur ahnlich wie an den 
Stationen del' Niederung, Ftir einen strengen Vergleich fand ich von keiner anderen Station 
Berechnungen aus del' der Veranderlichkeit del' Sonnblicktemperaturen zugrunde gelegten Zeit
spanne, Es konnen daher nur die Veranderlichkeiten del' Jahrestempel'atur einiger Stationcn 
aus verschiedenen Perioden gegeniibergestellt werden: Sonnblick 0'50 (1887-1936), Bad 
Gastein 0'39 (1901-1930), Innsbruck 0'46 (1891-1930), Wien 0'53 (1851-1920), 

Die absolute Schwankung der Monatsmittel der Tempel'atur ist auf dem Sonnblick am 
groBten im Februar (11'9°) und am kleinsten im August (5'0°), Die Schwankung zwischen 
hochstem und niedrigstem Jahresmittcl del' Temperatur betrug 3'1°, 

In Tab, 1 sind auBer den 50jahrigen Mittelwerten der Temperatur auch noch fUr je 
10 J ahl'e und fUr die von der intel'llationalen klimatologischen Kommission als N ol'malperiode 
empfohlene Reihe 1901-1930 die 1Iittelwerte angeftihrt, Es zeigt sich, daB in del' 30jahrigen 
Normalperiode auf dem Sonnblick del' September und November etwas kaltel' und die tibrigen 
1fonate entweder ebenso warm odeI' warmer als in der 50jahrigen Periode waren, 

Del' Vergleich von Mittelwerten aus verschiedenen Zeitabschllitten odeI' aus verschieden 
langen Perioden fUhrt uns auf die Frage nach del' Veranderlichkeit von mehrjahrigen lVIittel-

Tabelle 5, Extreme und Vel'andel'lichkeit del' 1-, 5-, 10-, 20- und 30jahl'igen Mittel del' 

jahl'eszeitlichen und Jahrestempemturen auf dem Sonnblick (1887-1936), °c, 
Winter FrUhling Sommer Herbst Jahr 

Warms!es Ijllhriges Mittel, - 9'7 -S'l 2'1 -2'5 - 4'7 
miltestes » - 16'4 - ID'I -1'7 - 8'5 -7'8 
Schwankung 6'7 5'0 3-8 6'0 3'1 

Warms!es sjiihriges Mittel , - II'SI -6'97 1'50 - 3'96 - 5'78 

Killtestes - 14'15 -9'05 - 0'67 -6'45 -7'02 

Schwankung 2'64 2'08 2'17 2'49 1'24 

Warmstes lojahriges Mittel - 11'60 -7'58 1'04 -4'15 -5'90 

KiUtestes - 13'76 -8'77 -0'44 - 5'67 -6'79 

Schwankung 2'16 1'19 1'48 1'52 0'89 

Wiirms!es 20jilhriges Mittel - 12'04 -7'83 0'5 2 -4'51 - 6'06 

Kultestes - 13'08 - 8'59 -0'17 - 5'36 - 6'60 

Schwankung 1'04 0'76 0'69 0'85 0'54 

Wlirmstes 30jiihriges Mittel - 12'25 - 8'06 0'29 - 4'84 - 6'28 

K1l1testes - 12'84 -8'4+ 0'02 - 5'03 -6'57 

Schwankul1g 0'59 0,38 0'27 0'19 0'29 
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werten uberhaupt. Ich habe diese filr die J ahreszeitenmittel und filr die J ahresmittel unter
sucht, und zwar filr 1-, 5-, 10-, 20- und 30jahrige lVIittelwerte. Dies wurde so gemacht, dai3 
z. B. aus allen lVIittelwerten von aufeinanderfolgenden 5 Jahren, also aus 1887/91, 1888/92 
usw., der hOchste und der niedrigste Wert herausgesucht wurde. Dasselbe geschah auch filr 
die anderen oben angefilhrten mehrjahrigen lVIittelwerte. Die Ergebnisse sind in Tab. 5 zu
sammengestellt. Am groi3ten ist die Veritnderlichkeit im Winter und am kleinsten im Sommer, 
bzw. Fruhling. Sie nimmt mit der Lange der Periode rasch ab, und zwar im Winter rascher 
als im Sommer. Die absolute Veranderlichkeit betrug filr 5j~thrige lVIittelwerte im Winter 39, 
im Sommer 57 und im Jahr 40% der einjahrigen Schwankungen, fUr 10jahrige Mittelwerte im 
Winter 32, im Sommer 39 und im Jahr 29%, filr 20jahrige lVIittelwerte im Winter 16, im 
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Abb. 2. Slikulare Xnderungen der Temperatur auf dem Sonnblick nacb iibergreifenden 5-, 10- und 20jUhrigcn 
Mittelwerten der J ahres- und der J ahreszeitentemperaturen. 

Sommer 18 und im J ahr 17% und fi.ir 30jiLhrige 1iittelwerte im Winter 9, im Sommer 7 und im 
Jahr 9% der einjahrigen Schwankungen. Es zeigt sich also keine Gesetzmai3igkeit del' Ab
nahme der Veranderlichkeit del' mehrjahrigen Mittelwel'te, wie sie zu erwarten ware, wenn es 
sich um Zufallsstreuungen handeln wHrde. Es zeigen sich vielmehl' sakulare A.nderungen 
del' Temperatur, also, wenn man so sagen will, Klimaschwankungcn, die zum Ausdruck 
kommen, wenn man die Aufeinanderfolge del' entsprechenden lViittelwerte betmchtet. Die 
50jahrige Reihe der jahreszeitlichen lVIittelwerte der Temperatur ist in Tab. 6 zusammen
gestellt. Damus, und aus der Reihe der Jahresmittcl wurden ubergreifende 5-, 10- und 
20jahrige lVIittelwerte abgeleitet, deren A.nderungen aus Abb. 2 ersichtlich sind. Gerade die 
Sonnblickstation eignet sich zur Untersuchung· sakularer Tempel'aturanderungen bcsonders 
gut, da sic einerseits dUl'ch ihre hohe Lage auf cinem Berggipfel A.nderungen in der naheren 
Umgebung entriickt ist und da dort die Aufstellung der Instrumente die ganze 50jiLhrige Be
obachtungszeit hindurch ungcandert geblieben war. An anderer Stelle [18] habe ich die lang
jahrigen Temperaturschwankungen vom Sonnblick mit denen vom Obir und von Wien ver
glichen; dal'auf sei hie I' nur hingewiescn. 
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Tabelle 6, Jahreszeitenmittel und Jahl'esschwankung del' Temperatur, 0 C, 

Winter FrUbling 

- 13'8 -9'0 

- 15'2 -8'9 
- 13'3 -8'5 
- 12'3 -1'9 
- 14'6 - 8'8 
- 12'8 - 8'2 

- 14'8 -8'6 
- 12'1 -7'1 
-16'4 -8,3 

,- II'S -9'7 

-11'9 -8'5 
-11'1 -1'6 
-10'5 -8'6 
- 12'3 -9'8 
-14'1 -8'6 
-11'4 - 8'9 
-11'[ -9'3 
- 12'2 -6'7 
- 13'8 -8'1 

-7'9 

- 15'4 -9'4 
-13'3 - 9'5 
- 15'7 -9'5 
- 12'4 - 8'5 
- Iz'6 -8'4 
- 11'1 - S'S 
- 11'2 -7'5 
- 11'2 -7'S 
- 13'3 - TS 
-10'9 -1'1 

-12'9 -9'9 
-12'1 -1'3 
- 11'9 - 10'1 

- 10'9 -5'1 
- 10'6 -1'1 
- 12'7 -7'4 
- 12'8 -1'6 
- 14'8 -1'6 
-9'7 - 8'9 

- 12'2 -1'9 

-12'8 -7'5 
- 11'3 -S's 
-14'9 - S'2 
- 11'1 -7'4 
- 13'3 -8'2 
-12'3 -9'1 
-12'1 - S'S 
-12'6 -6'2 
- 12'7 -9'2 
-12'2 - 6'7 

Sommer 

0'4 

-D'S 
0'5 

-0'2 

-0'1 

0'6 

0'0 

0'0 

0'8 
-0'3 

0'8 
-0'1 
-0'3 

D'S 
0'3 

-0'3 
-O'{ 

1'5 
I'G 
0'6 

0'1 

0'0 

-a'S 
-0'4 

0'8 

-a'S 
- 1'7 

-0'5 
0'0 

0'8 

0'3 
-1'3 

-0'4 

0'1 

0'9 
1'0 
0'2 

-0'3 

0'0 

-0'6 

1'0 

2'1 

1'3 

1'2 

1'4 
1'3 

-0'3 
0'2 

1'4 
0'6 

Herbst 

-6'6 
-4'7 
-5'6 
-1'1 
-4'2 
-4'4 
-4'2 
-4'9 
-3'1 
-5'6 

-4'S 
-2'5 

-3'9 
-3'6 
-- 5'1 

-- 4'3 
-4'5 
-6'5 
-6'7 
-3-8 

-,3'7 

-5'4 
-5'9 
- 3'5 

- 3'5 

- 8'5 
-4'0 

-6'5 
-7'7 
- 5'5 

- 4'7 
-- 5'3 

-6'9 
- 3'9 

-3-8 

-TI 
-4'2 
- 3'9 

- 5'6 
-3'0 

- 3'9 
-4'8 
-4'1 
- 4'2 

- 5'9 
- 3'2 

-5'1 

-4'1 
-3'7 

- 5'9 

Absolutes Maximum - "\Viirmster
absolutes Minimum kUltester l\Ionat 

4Z'O 

4°'2 
44'0 
44'0 
44'0 

39'4 
42'0 

40 '2 

4z'4 
37'2 

15'2 
17'0 

14'1 
11'2 

20'S 
13'7 
14'4 
16'0 

20'0 

17'9 

16'8 

16'4 

20'4 

13-8 

16'3 
13'8 
12'9 

14'5 
16'1 

13'4 

IS'S 
12'2 

15'4 
12'7 

'5'0 
ITZ 
11'1 
16'6 

J 5'9 
14'8 

15'0 

11'3 
18'5 

15'2 

17'2 

20'2 

15'8 
14'0 

18'2 

14'8 

15 

Sommer-
Winter 

14'2 

14'7 
13'8 
12'1 

14'5 
13'4 
14'8 
J2'1 

17'2 
II'S 

12'7 
11'0 

10'2 

12'8 

14'4 
11'1 

II '0 

13'7 

15'4 

12'9 

1'" ~ 
) ) 

13'3 
15'2 

12'0 

13'4 
10'6 

g'5 

10'7 
13'3 
10'1 

1302 
10'S 

11'5 

JI'O 

11'5 
13'7 
13'0 

14'5 
9'7 

II'G 

14'7 
13'6 

II'S 
Iz'8 

14'1 
12'8 

Die ailgemeine Tendenz del' Temperaturanderungen zeigt sich in Abb, 2 am besten im 
Verlauf del' 20jahrigen Mittel, weil hierin die kurzpel'iodischon Schwankungen schon ziemlich 
ausgeglichen sind, Auf dem Sonnblick stieg das 20Fihrige Jahresmittel del' Temporatur nach 
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einem kleinen Abfall seit 1900/19 bis zur Gegenwart um 0'54 ° C. Diesel' Anstieg ist auf 
dem Sonnbliek etwa doppelt so groB wie in Wien. Besondors steil ist del' Anstieg von 
1906/25 bis 1911/30. ~{ehr Details iiber die Temperaturanderungen erfahrcn wir, wenn 
wir die Darstellung del' 5- oder 10jahrigen Ubergreifenden Mittel betraehten. Die 10jahrigen 
lVIittel stiegen von einem lVIinimum in del' Periode 1887/96 bis 1891/1900 um 0'5°. Von 
einem Maximum 1897/1906 fiel bis 1901/10 die Temperatur wi~der um 0'5°; von 1906/15 an 
stieg die Temperatur bis 1920/29 wieder um etwa 0'9°. 1m Verlauf der 5jahrigen l'vIittel folgt 
einem Anstieg um 1 0 von 1887/91 bis 1896/1900 ein nahezu ebenso gro13er Abfall bis 
1906i10, worauf die Temperatur bis 1920/24 im 5jahrigen Mittel wieder um 1'2 0 stieg, 

Am groBten sind die langjahrigen Temperatursehwankungen im Winter. Auf dem Sonn
bliek stieg das 20jahrige Wintermittel von einem Minimum 1890/1909bis 1897/1916 .um 
0'7", dann folgten kleinere Sehwankungen und von 1905/24 bis 1911/30 wieder ein 
raseher Anstieg um 0'6 o. Seither nimmt die Wintertemperatur wie~er abo Auf dem Sonnbliek 
ist del' letzte Anstieg del' Wintertemperatur wesentlieh kleiner als in Wien. In den 10jahri
gon Mitteltemperaturen der Winter findet sieh ein raseher Anstieg von 1887196 bis 1896/1905 
um 1'8 0, dann ein Abfall um 1'3 0 bis 1900/09, dann wieder ein Anstieg um 1'7 0 bis 1912/21 
und seither mit Unterbreehungen wieder ein Abfall. In den Sommertemperaturen zeigt 
sich auf dem Sonnblick in gewissem Sinn eine Gegenlaufigkeit zu den Wintertemperaturen, 
Die 20jahrigen l'vIittel nahman vom er8ten Jahrzehnt del' Sonnblickbeobachtungen bis 1907/26 
um 0'5 ° ab, seither abel' wieder um 0'7 0 zu, Das l'vlaximum der Sommertemperaturen flint 
auf die letzten 20 Jahro, 1m Verlauf der 10jahrigen Sommermittel sieht man, daB die Ab
nahme eigentlieh erst mit dem Jahrzehnt 1903/12 einsetzte. Die Friihjahrstemperaturen 
waren in den 20jahrigen ~iitteln bis 1900/19 recht niedrig und sind seit 1911/30 ziem
lieh hoeh; in del' Zwischenzeit erfolgte ein Anstieg um 0'6°. Die Kurve del' 10jahrigen Mittel 
zeigt, da13 die hOchston Fl'iihlingsmittelwerte nUl' in die· Zeit von 1913/22 bis 1920/29 
rallen, daB sie seither abel' wieder niedriger geworden sind. Die Anderungen del' Herbsttem
peraturen waren reoht betrachtlich. In den 20jahl'igen Mittelwerten nahmcn sie von 1892/1911 
bis 1903/22 um 0'9 0 ab und seither wieder um 0'7 0 zu, 

Zusammenfassend konnen wir sagen, da13 in den langjahrigen lVlittelwcrten sowohl die 
.Jahrestemperaturen wie aueh die Jahreszeitentemperaturen auf dem Sonnblick betrachtliche 
Schwanlmngen in gro13en, abel' unregelma13igen Perioden zeigen. Dabei unterseh8iden. sich 
die Sehwankungen del' Jahreszeitentemperaturen untereinander und im Vel'gleich zu den 
Schwankungen del' Jahrostemperatul'en wesentlich. Die Periode del' zunehmenden Winter
temperaturen ist bereits seit einiger Zeit und die del' abnehmenden Sommertemperaturen 
sogar schon langer iibel'schritten. 

1m Zusammenhang mit den sakularen Anderungen del' Temperatur sollen noeh die 
ext l' e men J ahr e s z e i ten angefiihrt werden. Es ist zweckma13ig, die GroBe del' Abweichun
gen einzelner Jahreszeitentemperaturen vom 50jahrigen JliIittel nach einem objektiven :NIaB zu 
beurtoilen, Als solches wurde die Wurzel aus dem mittleren Fehlerquadrat a odeI' die mittlero 
Abweichung del' Einzelwerte allgefiihrt. In einer del' Gau13schen Fehlerverteilungskurve ent
sprechenden Haufigkeitsverteilung von Werten 80llen im Bereich zwischen ± a um den Mittel
wert zwei Drittel aller Werte liegen, die naeh Chapman [19] als normal bezeichnet werden. 
Die Wel'te, die um obis 2 a iiber, bzw. unter dem Mittelwert liegen, werden als ober-, bzw, 
unternormal bezeichnet, Wir wollen die Jahreszeiten, deren Temperaturmittel um diese Be
trage vom 50jahrigen JliIittel abweiehen, als extrem betrachten. Werte, die um 2 obis 3 a vom 
JliIittelwert abweichen, sollen sehr untel'-, bzw. obernormal odeI' sehr extl'em heiBen, Nach 
diesel' Beurteilung waren auf dem Sonnblick die Winter 1888, 1891, 1893, 1895, 1901, 1907, 
1909, 1924 und 1929 mit Abweichungen um mehr als 1'4 0 extrem kalt und die Winter 1898, 
1899, 1903, 1912, 1916, 1920, 1921, 1925 und 1930 extrem warm; sehr extrem kalt waren die 



Extreme J uhreszeiten. 17 

Winter 1895 (kaltester Winter mit einer Abweichung von - 3·8 0) und 1909 (- 3:1 0) und 
sehr extrem warm war der Winter 1925 (Abweichung + 2.9°). 1m Winter 1928/29, der in 
Europa besonders kalt war, war die Abweichung auf dem Sonnblick wohl auch negativ; der 
Winter steht seiner Strenge nach mit einer Abweichung urn - 2.3 0 erst an ftinfter Stelle in 
der ganzen 50jahrigen Reihe. 

Einen extrem kalten FrUhling (mit Temperaturabwoichungen urn mindestens 1 0) hatten 
die Jahre 1896, 1900, 1903, 1907, 1908, 1909, 1917 und 1919 und einen extrem warman Frtih
ling die Jahre 1894, 1904, 1916, 1920, 1921, 1934 und 1936. Am kaltesten war der Frtihling 
1919 mit einer Abweichung von -1"7 0 und am warmsten der Frtihling 1920 mit einer Ab
weichung von + 3.1 0 • 

Ftir die Beurteilung der extremen Sommer ist eine Abweichung urn mindestens 0.8 0 das 
Kriterium. Danach waren die Sommer 1888, 1909, 1912, 1913, 1914, 1918 und 1926 extrem 
kUIlI und die Sommer 1904, 1905, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 und 1935 extrem warm. Am 
kUhlsten war mit einer Temperaturabweichung urn - 2·0 ° der Sommer 1913 und am warms ten 
mit einer Anomalie von + 1"8 0 der Sommer 1928. 

1m Herbst war es boi Temperaturabweichungen urn mehr als 1"3 0 extrem kalt in den 
Jahren 1887, 1890, 1904, 1905, 1912, 1914, 1915, 1919 unrl 1922 und extrem warm in den 
Jahren 1895, 1898, 1910, 1911, 1926 und 1932. Die groBte positive Anomalie betrng 2.4 0 illl 
Herbst 1898 unrl die groBte negative -3.6 0 im Herbst 1912. 

Zur Charakterisierung strenger Winter oder warmer Sommer eignen sich auch Tempera
tursummen unter oder tiber bcstimmten Schwellenwerten [20J . .NEt ihrer HiIfe konnen abnor-

Tabelle 6 a. Temperatursummen. 
Sommer l ,\Vinter2 Sommer 1 Winter::: 

Jahr Tern p er atu r tages mi tt e I Jahr T e m p e raturtagesm i tte I 
>0" <_15 0 >0" <-15° 

"C Tage "C Tag. "C Taga ftC Tage 
J887/88 180 66 218 57 19 J2/13 8J 43 74 27 
J 888/89 14.2 6J JS5 39 19 J3/14 73 39 102 26 
188g/90 14J 69 226 56 J9 14/15 125 49 53 20 
J890/91 J42 59 J33 3J 19 J5/ J6 12 I 5 J J99 51 
J89 1/92 J62 77 2J4 42 19 16/17 95 47 54 18 
1892/93 208 78 J66 42 1917/ 18 209 98 J4 8 SO 
1893/94 I So 59 J95 41 19 18 /19 134 51 98 24 
J 894/95 163 57 115 34 1919/20 158 61 133 42 
J895/96 244 80 280 50 1920/21 207 82 31 12 

1896/97 100 5 I 54 30 1921 / 22 320 110 36 18 
1897/98 201 75 87 23 1922 /23 203 71 J55 34 
1898/99 166 69 75 20 J923 /24 21 I 73 145 35 
J 899/1900 J 28 53 129 28 1924/25 171 66 131 39 
1900/01 218 79 118 32 1925/26 126 56 178 37 
1901 /02 J45 72 285 55 1926/27 186 67 87 25 
1902 /03 165 58 49 21 J9 27/28 212 80 95 20 

J903/04 J80 56 73 31 1928 /29 329 79 46 24 
1904/05 228 79 79 24 1929/30 298 90 197 47 
1905/06 255 74 146 28 1930/3r 243 85 25 17 
J906/07 223 82 161 47 19 31 /32 248 71 196 49 
1907/08 J6g 71 171 46 1932/33 306 96 J34 34 
1908/09 120 63 196 58 1933/34 171 So 135 36 

1909/10 115 53 283 66 J9 34/35 161 72 36 II 

19 lOll I 87 45 1I3 37 1935/36 242 76 196 58 
J9 11 / 12 226 79 93 32 1936 /37 210 70 56 17 

lIIittel 182 68 131 35 

1 Sommer = lIIai bis Oktober. 
2 Winter = November bis April. 

Meteorologic des Sonnblicks. I. 2 
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male Winter-, bzw. Sommerhalbjahre auch quantitativ nach der bereits erwahnten Methode 
von Chapman beurteilt werden. Man muB hiezu natiirlich geeignete Schwellenwerte wahlen. 
Ais solche scheinen auf dem Sonnblick fUr das Sommerhalbjahr der NUllpunkt der Temperatur
skala und fiir das Winterhalbjahr die Temperatur von -15 0 geeignet. Unter Sommerhalb
jahr sind die Monate Mai bis Oktober und unter Winterhalbjahr die Thlonate November bis 
April zu verstehen. In Tab. 6 a sind fiir jedes Jahr die Summen aller Temperaturwerte 
tiber 0 ° und auch die Anzahl del' Tage, an denen solche vorgekommen sind, und desgleichen 
auch die Summen der Temperaturwerte unter -15 ° und die entsprechende Anzahl der Tage 
angefUhrt. Die Berechnungen erfolgten nach den Tagesmittelwerten der Temperatur. Die 
mittlere Abweichung von der mittleren Summe del' positiven Temperaturtagesmittel betrug 

~-/89/ /895 1900 1905 I9f() 1915 1920 11125. 11130 /9$ 

Abb. 3. Sakulare .anderungen der Jahres
schwankungen der Temperatur nach ilber
greifenden 5jahrigen Mittelwerten. a) Ab
solutes Maximum - absolutes Minimum des 
J ahres. b )Wiirmster Monat - kiiltester Monat. 
c) Sommer- - Wintermittel der Temperatur. 

auf dem Sonnblick 610. Daher gelten Sommerhalbjahre 
mit positiven Temperatursummen zwischen 121 und 243 ° 
als normal und die Sommer, in denen diese Grenzen 
iiberschritten wurden, als abnormal kiihl, bzw. warm. 
Nach diesem Kriterium waren die Sommerhalbjahre 
1895, 1905, 1921, 1928, 1929, 1931 und 1932 iibernormal 
warm und die Sommer 1896, 1908, 1909, 1910, 1912, 
1913 und 1916 unternormal kiih!. Die mittlere Ab
weichung von der mittleren Summe der Temperaturen 
unter -15 ° betrug auf dem Sonnblick 67 o. Daher gel
ten Winterhalbjahre, in denen die Summen der Tem
peraturen unter -15 0 zwischen 64 und 198 0 lagen, als 
normal. Ais abnormal kalt sind demnach die Winter
halbjahre 1887/88, 1889/90, 1891/92, 1895/96, 1901/02, 
1909/10 und 1915/16 und als iibernormal warm die Win
ter 1896/97, 1902/03, 1914/15, 1916/17,1920/21,1921/22, 
1928/29, 1930/31, 1934/35 und 1936/37 anzusehen. 

Von be sonde rem Interesse ist es noch, den Verlauf 
der Temperaturdifferenzen zwischen Sommer 
un d Win t e r zu beachten, weil in diesen Differenzen 
ein Ausdruck fiir die Starke der Kontinentalitat, bzw. 
Ozeanitat des Klimas gesehen wird. In iibergreifenden 
5jahrigen Mittelwerten ist der Verlauf der Differen

zen zwischen Sommer- und Wintertemperatur wie auch de~ Differenzen zwischen warmstem 
und kliliestem Monat und zwischen absolutem Jahresmaximum und -minimum in Abb. 3 
dargestellt (siehe auch Tab. 6). Maxima der Jahresschwankung linden sich 1891/95, 1905/09 
und 1927/31, Minima 1896/1900 und 1912/16. Bemerkenswert ist, daB auch die Differenzen 
der absoluten Extreme einen ahnlichen Verlauf aufweisen wie die der Sommer- und Winter
mittel, obwohl es sich dabel doeh nur urn Einzelwel'te handelt, die, wie man annehmen 
konllte, eine mehr zufallige Verteilung zeigell diirften. 

Tabelle 7. Korrelationen der Jahreszeitenmittel der Temperatur_ 

Winter zu Friibling . 
Frilhling zu Sommer. 
Sommer zu Herbst 
Herbst Zll Winter. 
Winter Zll Sommer 
Sommer zu Winter 

Korrelo.tionskoeffizient 

0'324 ± 0'085 
0'137 ± 0'°93 
0'186 ± 0'092 

- 0'067 ± 0'095 

-0'121 ± 0'094 

- 0'163 ± 0'°93 
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Tm Zusammenhang mit den Schwankungen der Temperatur sei hier auch gleich die 
Frage untersucht, ob die TemperatUl'anomalie einer Jahreszeit auf die Anomalie einer folgen
den Jahreszcit einen EinfluB hat odeI' nicht, ob also z. B. auf einen tibernormal warmen Winter 
ein warmer oder ein kalter Frtihling oder ein warmer oder ein bIter Sommer folgt. Ein MaB 
filr das Bestehen linearor Beziehungen in dem erwahnten Sinn ist der Korrelationskoeffizient; 
er beriicksichtigt nicht nUl' den Sinn dor Abweichungen, ob gleichsinnig oder entgegengesetzt, 
sondel'll auch die GroBe del' Abweichungen. Die aus del' 50jahrigen Beobachtungsl'eihe berech
neten Korrelationen der verschiedenen Jahreszeitenkombinationen sind in T:1b. 7 zusammen
gestellt. Dort sind auch die mittleren Fehler del' KOl'l'elationskoeffizienten beigefiigt. Man 
nimmt eine Korrelation als gesichert an, wenn sie durch einen Koeffizienten bestimmt ist, del' 
miwlestens sechsmal so groB ist wie sein mittlerer Fehler. 

Nach der Tabelle zeigt sich von Winter zu Frtihling, von Frtihling zu Sommer und 
von Sommer zu Herbst eine positive, also gleichsinnige Korrelation, von Herbst zu Winter, von 
Winter zu Sommer und von Sommer zu Winter aber eine negative Korrelation .. Verhaltnis
maBig am engsten ist noch die gleichsinnige Beziehung vom Winter zum nachfolgenden 
Frtihling. Nach dem oben angefilhrten Kriterium konnen aber aUe Korrelationen nicht als 
gesichert betrachtet werden, da die Koeffizienten im Verhaltnis zum mittleren Fehler viel 
zu klein sind. 

Wenn wir nUl' dem Vorzeichen del' Abweichungen vom Mittelwerte nach die Bcziehung 
von einer Jahreszeit zur nachsten, bzw. tibel'llachsten betrachten, so finden wir folgende 
prozentuelle Wahrscheinlichkeiten filr die Gleichsinnigkeit der Temperatul'abweichungen: filr 
Winter zu Friihling 52%, Fl'tihling zu Sommer 46%, Sommer zu Herbst 50%, Herbst zu Winter 
50%, Winter zu Sommer 34%, Fl'iihling zu Herbst 40%, Sommer zu Winter 43% und 
Herbst zu Frtihling 41 %. Wahrend die Erhaltung del' Temperaturabweichung beim Uber
gang von einer Jahroszeit zur nachsten nahozu ebenso wahrscheinlich ist wie ihre Andenmg 
in eine entgegengesetzte Abweichung, ist die Wahrscheinlichkeit filr gleichsinnige Temperatur
abweichull.gen vom Winter und dem darauffolgenden Sommer verhaltnismaBig klein. Das ist 
auch in den Kurven der sakularen Anderung'en del' Jahreszeitentemperaturen in einem ent
gegengosetzten Verlauf zum Ausdruck gekommen. K up pen [21] hat fUr :WIitteleuropa fest
gestellt, daB die Wahrscheinlichkeit dafUr, daB auf einen zu !calton oder zu warmen Winter 
ein gleicher Sommer folgt, etwas groBer iot als die einer Anderung. Das gilt nach dem Vorigen 
fUr don Sonnblickgipfel nicht. 

Uber die Fl'age nach del' Wahrscheinlichkeit, daB dol' {olgende Monat eine Temperatlll'
:1bweichung vom langjahrigen Mittel in einem anderen Sinne odeI' im gleichen Sinne wie 
del' vOl'hergehende Monat hat, gibt die Tab. 8 Auskunft. Die Wahrscheinlichkeit einos Zeichen
wechsels der Anomalien ist am kleinston von Februar zu Marz; sehr klein ist sie auch von 
Janner zu Febl'uar und von August zu September. Die nach Koppen angegebenen Wahr
scheinlichkeiten fUr Zeichenwechsel del' Tempel'aturabweichungen stellen Mittelwerte fUr 
mehr8re Stationon del' Niederung und an KUsten dar. 1m Hochwintel' sind die Wahrschein-

Tabelle 8. Pl'ozentuelle Wahl'scheinlichkeit eines Wechsels odel' einel' El'haltung del' Tempe

mtumbwe'ichung VOIn langjahl'igen M'ittel von e'inem Monat zum nachsten fill' Sonnblick und 
fill' Statiollell del' Niedel'ung nach Koppen. 

1./11. II.ill!. II!.llV. IV·iV· V/VI. V!.IVIl. VII./VIIl. VlI!./IX. IX·IX. X.jXI. XI.IXII. XII·I!. 
Zeichenwechsel der Temperatnrubweichungen: 

Sonnblick. 32 24 42 50 40 50 50 34 42 42 44 45 
nach Klippen. 44 38 36 45 43 37 35 39 41 46 43 43 

Zeichenfolgen der Ternperaturabweichungcn: 
Sonnblick. 60 64 54 44 54 46 44 58 54 54 52 55 

2' 
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Tabelle 9. Hiiufi,gkeiten der Folgen von Monaten mit positiven, bzw. negativen Abweichungen 
vom 50jiihrigen Temperaturmittel. 

Dauer der Folgen von Monnten . . . , , , , , , , 
Hfiufigkeit von Folgeu mit positiven Abweichungen, , , 
Hiiufigkeit von Monatsfolgen mit negativen Abweichungen 

52 
63 

4 
8 

5 
6 
6 

6 >6 
3 7 
3 2 

lichkeiten fUr Zeichenwechsel auf dem Sonnblick bedeutend kleiner und im Hochsommer sind 
sie wesentlich groBer als in der Niederung, Dabei ist aber auch zu beriicksichtigen, daB es 
sich urn verschiedene Zeitepochen handelt, 

Es ist noch von Interesse, die Andauer der Erhaltungstendenz von Temperatur
anomalien kennenzulernen, Zu diesem Zwecke wurde ausgezahlt, wie oft positive oder 
negative Abweichungen der Monatsmittel vom 50jahrigen Mittel 1, 2, 3, 4 usw, Monate an
dauerten, Die gewonnenen Haufigkeiten bringt die Tab, 9, 37% aller Folgen von Monaten 
mit unternormaler Temperatur dauern langer als 2, 16% langer als 3 und 9% langer als 
4 Monate, Von den Folgen von Monaten mit iibernormaler Temperatur reichen 29% iiber 2, 
19% iiber 3 und 13% iiber 4 Monate, Es gab in den 50 Jahren der Beobachtungszeit vom 
Sonnblick eine Folge von 8 und eine von 10 Monaten mit unternormaler Temperatur, In der
selben Zeit kamen 2 Folgen von 7, 2 von 9, 1 von 11, 1 von 12 und 1 von 14 Monaten mit 
iibernormaler Temperatur vor, Die Monate mit iibernormaler Temperatur haben also eine 
groBere Erhaltungstendenz als die mit unternormaler Temperatur, Im Mittel errechnet man 
fUr die Folgen der Monate mit positiven Temperaturabweichungen eine Andauer von 
2'6 und fiir die mit negativen Temperaturabweichungen eine Andauer von 2'2 Monaten, 

Tabelle la, Hiiufi,gkeiten der abnormalen Temperaturdif!erenzen aufeinanderfolgender 
Monate (Temperaturiinderungen von einem Monat zum niichsten bei Ausschaltung des mitt-

leren J ahresganges der Temperatur), 
Betrag der abnor~ 

malen Temperatur- 1,111. II.IIII. Ill,/IV, IV.N. V.IV!. VI,IVII. VII./VIlI. VIII./IX, IX,IX, X·IX!. XI. lXII, XII,II, 
anderung 0 C 
7'1 bis 8'0 
6'1 7'0 
5'1 6'0 2 

4'1 S'O 2 

3'1 4'0 4 
2'1 3'0 2 2 4 4 2 4 3 4 4 
1'1 2'0 9 10 8 6 9 7 10 8 4 II 

0'1 1'0 6 9 8 12 10 12 II 10 6 8 6 

0 2 
-0'1 bis -1'0 9 10 9 II 11 II 9 8 II 

-i'l -2'0 4 7 6 IO 8 6 4 
-2'1 -3'0 4 3 9 7 4 4 5 
-3'1 -4'0 4 3 5 2 6 3 

-4'1 -. S'O 
-5'1 -6'0 2 
-6'1 -To 
-7'1 

" 
-8'0 I I 

Temperaturanderung im SOjahrigen Mittel (normale Differenz), ·C: 
-0'5 1'7 2'9 4'7 2'9 2'] 0'1 -2'3 -3-6 - 3'7 -2'9 - 1'4 

Durchschnittliche abnormale Differenz, ·C: 
2'21 1'92 1'73 1'96 1'46 1'54 1'22 1'43 2'07 1'70 2'26 2'13 

Groote positive abnormale Differenz, ·C: 
5'8 4'6 4'3 5'8 3-8 4'7 3'7 3-3 5,3 5'1 7'9 5'1 

Groote negative abnormale Differenz, ·C: 

-7'9 - 5'6 -4'7 -1'5 - 3-9 -3'6 -2'6 -4'1 -7'1 - 5'0 -6'7 -6'9 
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1m Zusammenhang mit den Beobaehtungen tiber die Anomalien del' Monatsmittel del' 
Temperatur will ieh nochmals auf die Anderungen del' Temperaturmittel von einem Monat 
zum nachsten zurtiekkommen, Wie g'foB diese Anderungen normalerweise im 50jahrigen 
Mittel sind, laBt sich aus dem in Tab, 1 angegebenen Jahresgang ableiten, Zur Charakterisie
rung del' abnormalen Verhaltnisse der Temperaturanderung von einem Monat zum naehsten 
in den einzelnen Jahresgangcn sind nun die Differenzen der lInttelwerte aufeinanderiolgender 
Monatc nicht gut brauehbar, wei! darin aueh die durch den normalen Jahr8sgang gegebenen 

Tabelle 11. Hiiufigkeitsverteilung del' Tagesmittel del' Temperatul' (1887-1934), "100' 
"C 

11'0 bis 11'9 

10'0 

9'0 
8"0 

7"0 
6"0 

5'0 

4'0 
3-0 
2'0 

1"0 

0"0 

10'9 

9"9 
8"g 

7'9 
6"9 

5"9 

4'9 
3'9 
2'g 

1'9 

0"9 

- 1"0 bis - 0'1 
-2'0 -I'r 

-3'0 -2'1 

-4'0 " -3'1' 
- 5'0 " -4'1 
-6'0 , - 5"1 

-To" -6'1 

-8"0 " -TI 
- 9'0 - 8"1 

-10'0 -9"1 
-11'0 ,,-10'1 

- 12'0 ,,- II '0 

- 13'0 - 12'1 

- 14"0 - 13'1 

- 15'0 - '4'1 
- 16"0 - 15"1 

- ITO - 16'1 

- 18'0 , - 17"1 

- 19'0 " - 18"1 
-20"0 - 19"1 
-21"0 - 20'1 

- 22'0 -21'1 

- 23'0 ,,- 22'1 

- 24'0 " - 23"1 

- 25'0 " - 24'1 

-260 ,,- 25'1 

- 27'0 ,,- 26'1 

- 28'0 " - 27'1 

- 29'0 " - 28'1 
- 30"0 ,,- 29'1 

- 31"0 " - 30'1 
- 32-0 - 31'1 

- 33'0 , - 32'1 

- 34'0 - 33"1 

- 3S"0 ,,- 34'1 

Janner Februar Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jabr 

10 
23 

30 

40 

53 
81 

77 
78 

90 

89 
80 

71 

52 

43 

44 
2S 
22 

24 
12 

9 
II 

IS 

4 
6 

4 

2 

4 18 14 

6 34 35 

10 55 64 
4 33 78 88 

10 33 85 98 

15 74 122 Il6 

31 94 Il9 108 

47 131 96 105 

22 

35 

54 
89 

99 
92 

7 
20 

25 
63 

88 143 112 91 118 68 
IS 128 107 88 

5 29 128 97 63 
3 9 60 110 81 42 

II 20 70 90 69 3 S 
28 34 85 81 48 23 

37 60 lID 69 29 14 

47 74 96 52 24 3 
61 100 100 44 9 

74 107 85 29 5 
76 103 60 24 

90 87 70 21 
80 83 60 II 

93 59 32 8 

65 49 33 3 

59 51 24 
47 33 24 
39 36 IS 

46 24 6 

32 15 7 
26 IS 3 
22 

IS 8 
II 6 

9 4 
6 6 

68 107 96 

62 71 116 
62 75 103 

35 51 77 
25 49 82 
13 51 62 

19 72 
23 42 

16 42 

6 29 

5 26 

4 23 
12 

12 

7 
5 

10 

20 

40 10 

62 15 

8+ 25 

98 46 
93 58 

98 76 
106 86 

61 95 
52 101 

53 94 
5 I 83 

43 57 
25 51 
20 37 

14 45 
17 25 
14 18 
8 21 

II IO 

7 
8 

2 

o 
o 
o 

2 

13 

19 

24 
38 

40 

46 
52 

54 
53 

52 

48 
53 

53 

52 

54 

49 

45 
44 
40 
32 

26 

21 

17 

15 
II 

9 
7 
5 
4 
3 

o 
o 

o 
o 
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Anderungen stockcn. Es ist daher notwendig, diesen J alil'esgang zu oliminieren. Das ge
schieht am einfachsten, wenn man die Jahresgange der Abweichungon der ~Ionatstompera
turen von den 50jahrigen NIitt.elworten bildet. Die Differenzen del' so gewonncnen Anomalien 
von aufcinanderfolgenden Monaten geben dann die abnormal en Temperaturanderungen von 
cinem ~Ionat zum nachsten. Welche Wel'te da vorkommen konnen, zeigt die l-Iaufigkeitsver
teilung in Tab. 10. Diese Differenzen geben das richtige 1\1a13 fUr die Veranderlichkei t 
del' Temp era tur anderungen a ufeinandedolg ende r Mona teo 1m Winterhalbjahr 
sind gro13ere Abweichungen vom normalen Temperaturgang haufiger als im Sommer. Der 
Durchsclmittswert del' abnormalen Temperaturlibergange von Janner zu Februar betragt 
2'120 und del' von Juli zu August 1'22 o. 

Die in Tab. 1 angefiihrten 50jahrigen ~Ionatsmittel del' Temperatur geben uns die 
Moglichkeit, cinen ausgeglichenen Jahrcsgang zu zeichnon. Aus diesel' Jahreskurve kann 
man ablesen, wie lange die Temperatur im Dul'chschnitt libel' oder unter bestimmten Schwellen
werten bleibt. Die so gewonnenen Andauel'werte sind gute Chal'aktel'istika fUr das Tem
peraturregime eines Ortes. Flir den Sonnblick ergibt sich oine Andauer del' Temperatur libel' 
o 0 von 58 Tagen, libel' - 5 0 von 160 Tagen und tiber - 10 0 von 240 Tagen. An 125 Tagen 
bleibt also die mittlere Jahreskurve del' Temperatur auf dem Sonnblick ,unter -10°. Dic 
ausgeglichene Jahreskurve liberschreitet den Nullpunkt am 3. Juli und fallt am 29. August 
wieder darunter; libel' - 5 0 bleibt sie vom 10. ~Iai bis 16. Oktober und libel' -10 0 vom 
3. April bis 28. November. Das ist del' Verlauf del' mittleren Jahreskurve. Die einzelnon 
Tagesmittel del' Temperatur streuen urn diesen mittleren Verlauf betrachtlich. In welchem 
Ausmal3 dies geschieht, zeigen die in Tab. 11 wiedergegebenen Haufig'keitsverteilungon. Die 
Haufigkeitcn del' Tagesmittel del' Temperatur wurden aus dem Beobachtungs
material von 1887 bis 1934 nach 1°-Intervallen ausgezahlt und zur besseren Vergleichb~~rkeit 
auf °(00 umgerechnet. 

Nach den mathematischcn Methoden der beschreibenden Statistik charakterisiert man Hiiufigkeitsvertei. 
lungeD durch bcstimmte Zahlenwerie [22]. Der Mittel wert oder Durchschnitt a aller KolIcklivgegensUinde gibt 
deu Wert, UUl den die Einzelwerte streueu; er ist die Abszisse des Sehwcrpunktes der Wiufigkeitsvcrteilung. Die 
hOheren statistischen Charakteristikon Streuung, Schiele und ExzeB steben aIle im Zusammeuhang mit den ent
sprechenden aul dcn Mittelwcrl bezogenen Momenlen zIVeiter, dritter und vierter Ordnung. Unter Moment voter 
Ordnung verstcbt man den MittellVert aus den v-ten Potenzen der Abwcichungen yom Durchschnittswert. Die 
8treuung f1 isl die QuadratwurzcI aus dem Moment zweiler Ordnung, also aus dem mittleren Streuungsquadrat 

f1 = VM, = V ~ i (Xi - a)'. Bei einer normalen miufigkeitsverteilung bedeutct f1 die Abszisse des Wende· 

punktes der lHiufigkeitskurve, Die Schiele ciner IHiuftgkei(sverleilung wird durch den Ausdruck ~ = M,lu' charak
terisicr!. Dei eincr zum Durchschnitt « symmetrischen Verteilung der Kollektivgegenstlinde wird e = O. Wenn 
e > 0, so heWt dies, daB in der Fliiufigkeitsverteilung die Abweichungen tiber den DurchschnittslVcrt an GroBe 
iiberwiegen, aber se!tener sind, und bei ~ < 0 iiberwiegen die Abweichungen unler den Durehschnitt an GroBe, 
Es wird durch die Schiele also die seitliche Verschiedcnheit der Hliufigkeitskurven bczeichnet, 1m Vergleich zu 
einer normalen Fehlerverteilungskurvc kann es nun vorkommen, daB bei einer symmetrischen HUufigkeilskurve 
kleinere Abweichungen yom Durchschnitt hliufiger und groBora Abwcichungcn sclteuer vorkommcll 1 als das 
G a u n sche Fehlerverteilungsgesetz vorschreibt; dies Verhalten der Hiiufigkeitskurven wird durch positiven ExzcD, 
der durch , = M,ju' - 3 gegeben isl, zum Ausdruck gebracht, Bei negativem ExzeB gill das Urngekchrte. 

Die Hiiufigkeitsverleilung kann auch einlach noch durch Unlerteilung iu 10 (Dezile) oder 4 (Quartile) 
Teile mit gleichem 1nhalt beschrieben werden. Wir wollen uns hier auf die Angabe der Grenzen der Quartile 
beschriinken. Der Wert, der den gesamten Kollektivumfang in zwei glciche Teile zerlegt, ist der Zentralwcrt. In 
unsercm FaIle ist dies jener Temperaturwert, tiber dem in den einzelnen Monaten in der Gesamtheit der ganzen 
Bcobachtungszeit 50'/, der tliglichen Temperaturmittel liegen, Die durch den Zentralwert zerlegten beiden Hlillten 
der Hiiufigkeitsverteilung werden durch das obere, bzlV. untere"Quartil wieder in zwei gleiche Teile getcilt, so 
daB 25 'I, aller tiiglicheu Temperaturmittel grUBer sind als das obere Quartil und ebenso vicl kleiner sind als das 
uutere Quartil. Zwischen oberem und unterem Quartil liogen also 500/0 aller tliglichen Tcmperaturmittel; die 
beiden Quartile stellen also die eigentlichen "wahrscbeinlichen Grenzen" der lIiiufigkeitsverteilungen dar. Die 
Diffcrenz zwischen den hochsten und den niedrigstcn Werten, die die Kollcktivgegensliinde, in unserem FaIle 
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also die Tagesmittel der Tempcl'utur, uUllchmen, gibt die Variationsbreite an. Zur Chnrakterisierung der Un
symmetric der Hanfigkeitskurven sci noch auf ein einfaches MaS hingewiesen, das von Koppen [23] einge
ftihrt worden ist und wegen seiner leichten Berechenbarkeit und seiner Klarheit recht brauchbar erscheint. Dieses 

MaS ist definiert dureh A = no - nu, IVO nu die Amahl der Werte, die unter dem Mittelwert, no die Zahl der 
n 

Werte, die tiber dem Mittelwert liegen, und n die Gesamtzahl, also den Umfang des Kollektivs bedeuten. Wir 
verwenden das 1001ache dieser GrOBe, die dann die DiJl'erenz zwischen den no und nu in % des Kollektivumfan
ges angibt. Negatives A heiBt, daB mehr Werte unter dem Mittclwert liogen als dartiber und umgekehrt ist es 

bei positivem A. 

Flir die Hltufigkeitsverteilungen der Tagesmittel del' Temperatur in den einzelnen 
Monaten sind die im vorstehenden angeftihrten statistischen Charakteristiken in Tab. 12 zu

sammengostellt. Einen anschaulichen -oberblick 'to, 

libel' die Form del' Haufigkeitskurven undihl'er :oor~l:;ii"nne. r~ ~"-- I} H 
Andcl'ungcn im Jahrcsgang gibt die Abb. 4. ~:rhJ _ 
Dort sind auch die Haufigkeitsverteilungen del' 

Tagesmittel der Temperatur von Innsbruck 1 5lJO~" "" _'_". """ 0~ I 
zum Vergleich wiedergegeben. Diese beruhen ~[ " 

allel'dings Bur auf den Beobachtungen in den 't:2i.~--" "-1::;, 

Jahren 1906 bis 1930. Die kurzere Beobach- 50oL' ffdr:.Z_' _1,__ .L"" I L_ I I 
tungsreihe von Innsbruck macht sich natiirlich ~ 5:~" " 
darin bemerkbar, daB die Kurven noch weni- ~-irtT7l~=;:~K;:::~I==::::::: I 
ger ausgeglichen sind; das merkt man beson- 500n\vrW~ \,~ 
ders in den hochempfindliehen Charaktel'istiken - --

del' Schiefe und des Exzesses. I~lo I Nal. I m.," ~. Ft"d 
Schon beim Anblick der Kurven faUt auf, 0'"" --

daB die Haufigkeitsverteilungen im Winter 

viel breiter sind als im Sommer und daB die Ir~-h~ t~ 
Haufigkeitskurven im Winter viel. starker un- 1~00:nl: I __ L~ ~ 
symmctrisch sind als im Sommer. Auf dem _" __ 
Sonnblick betragt die Variationsbreite im Jan-
ner 32 ° und im August nul' 18 o. Die wahr

scheinlichen Grenzen (Diil'erenz zwischen oberem 
und unterem Quartil) umschlieBen im Janner 
einen Bereich von 6'4 ° und im Juli einen von 
4'6 o. Die Streuung hat auf dem Sonnblick ihr 
Maximum mit 5'06 ° im Janner und ihr Minimum 

m~t 3'19 ° im Juni. Die Asymmetrie del' Haufig
keitskurven erweist sich, nach dem MaB der 
Schiefe beurteilt, das ganze J ahr hindurch als 
negativ, im Winterhalbjahr starker und im 
Sommer weniger stark. Nur nach der Anzahl 
der Werte, die libel' oder unter dem Mittelwert 
liegen, beurteilt, zeigt sich die Asymmetrie auch 
in del' Abweichung des Zentralwertes yom 
Mittelwert, die, dem Vorigen entsprechend, das 
ganze J ahr hindurch positiv ist. Die Abwei
chungen besagen, daB mehr Werte liber dem 

1 Herrn Doz. Dr. E. Ekhurt danke ieh "ueh an 
dieser Stelle flir die freumlliehe Vberlassung seiner Htlufig
keitsauszilhlungen der TempcraturlVerte von Innsbruek. 

~ I~ I liNAa 

~ 1-'1]J-12f\l I 

~Et\fJEl\EE 
tttM1J I I 

;)0 -20 -fO 0 fO 20 JO 'c 
Abb.4. Hliufigkeitsverteilungcn der Tagesmittel dcr 
Temperatur in '/00' Links: Sonnblick, 1887-1934. 

Rechts: Innsbruek, 1906-1930. 
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Tabelle 12, Statistische Charakteristiken del' Hiiufigkeitsverteilung del' Tagesmlttel del' 
Temperatur aut dem Sonnblick, 

Jannor Februar l\Hirz April Mai Juni Juli Aug, Sept. Okt, Nov. Dez. 
Hlichstes Tagrsmittcl, 'C -2'1 -0'4 1'6 -1'3 5'4 S'5 11'4 9'2 7'7 4'9 3'S -0'8 
Obcrcs Quartil, 'C, -9'14 -9'74 -8'47 -5'78 -1'42 ]'05 3'39 3'60 3'5 0 ]'5 I - 5'26 -8'16 
Zcntrulwcrt, 0 C - 12'IS - 12'81 - 10'88 -8'25 -3'44 -0'80 ]'20 1'31 -0'83 -4'00 -7'86-10'82 
Untcras Quartil, 0 C - 15'50 - 16'38 -14'16 -I 1'43 -6'25 -3'21 -1'20 -1'31 -3'69 -7'39 - II'32 - 13'97 
Tiefstes Tagcsmitte1, 0 C. -34'S -30'8 -30'1 -23'9 -17'8 - II'4 -7'9 -S'I - 14'6 -22'5 -26'S -31'3 
Variationsbreite, 0 C , 32'4 30'4 31'7 22'6 23'2 19'9 19'3 17'3 22'3 27'4 30'6 30'5 
Durchschnitt ft, 0 C , -12'80-13'39- 11 '65 -8'80 -4'04 -I'll 1'01 1'05 -1'29 -4'80 -8'59-11'46 
Streuung (J, 0 C . 5'06 5'02 4'50 4'14 3'66 3'J9 3'34 3'41 3-84 4'30 4'58 4'73 
Schiele ~ -0'70 -0'5 2 -0'74 -0'53 -0'29 -0'16 -0'10 -0'23 -0'47 -0'71 -0']1 -0'78 
ExzeB E 0'43 0'16 0'83 0'13 -0'54 - 0'08 - 0'66 - 0' 54 -0'28 0'46 0'36 0'93 
Asymmetrie 100 A, '/, 10'9 10'3 14'0 10'8 13'2 S'I 4'6 5'5 10'3 12'5 15'2 12'4 

,Mittclwcrt licgcn als darunter, Wie groB die Unterschiede in del' Zahlder Werte, die liber 
und un tel' dem :Mittelwert liegen, sind, gibt, in Prozentcn ausgedrlickt, das Hundertfache des 
K a p pen schen AsymmetriemaBes, das ebenfalls in Tab, 12 zu finden ist. 1m Winter sind die 
Abweichungen recht bctrachtlich. Del' ExzeB zeigt noch keinen schanen Jahresgang. 1m 
allgemeinen kann man abel' sagen, daB er im Winter positiv und im Sommer negativ ist. 

Die im Vorhergehenden besprochenen Abweichungen der Temperatur beziehen sich auf 
den Jahresgang, der aus den 50jahl'igen J\ionatsmittelwcrtcn gebildct wurde und daher stark 
ausgeglichcn ist. In Wahrheit verlauft aber der J ahresgang del' Temperatur nicht so einfach 
und monoton. Dies kommt schon zum Ausdruck, wenn J\{ittelwerte liber 7.:eiteinheiten, die 
kleiner als 1 :Monat sind, gebildet werden. So sehen wir auch im Jahresgang del' Pentaden
mit t c Ide r T e m per a t u r (Tab. 13) schon, daB es Zeiten mit Temperaturrlickschliigen oder 
auch wieder solche mit besonders starken Temperaturanstiegen gibt, 

Wenn cine langjahrige homo gene und 'ununterbrochene Beobachtungsreihe vorliegt, so 
ist es maglich, durch Bildung der J\fittelwerte del' 'I'emperatul' flir jeden Tag einen 
noch genaueren Einblick in den Temperatura.blanf des Jahrcs zu gewinnen. Flir den Sonnblick 
gibt die 50jahrige Reihe bereits hinreichcnde J\faglichkeit flir eine solche Darstellung, Flir 
jeden Tag bringt die 50j1Lhrigen l\nttelwerte die Tab. 14. Der Jahresgang ist in Abb. 5 dar
gestellt. 

Aus del' Tabelle sehen wir, daB im langjahrigen Mittel auf dem Sonnblick del' k1Llteste 
Tag mit -14'20 del' 14, F.ebruar und del' warmste mit + 2'10 der 27. Juli ist. Durch Aus
zahlung aus del' Tab. 14 finden wir, daB es im Jahr 70 Tage mit einer Temperatur liber 0 0, 
156 Tage mit mehr als - 50 und 239 Tage mit mehr als -10 0 gibt. Beim Vergleich mit den 
friiher aus dem ausgeglichenen mittleren J ahresgang abgcleiteten Zahlen zeigen sich in del' 
Andauer liber - 50 und -10 0 keine groBen Unterschiede; flir die Andauer liber 0' finden 
wir abel' aus dem genauen Jahresgang um 12 Tage mehr als fl'lihel'. 

In dem in Abb. 5 dargestellten Jahl'esgang del' Temperatur zeigen sich auffallende 
Stellen, auf deren Bedeutung bei Besprechung des Temperaturverlaufes an anderen Orten 
schon mehrfach, so insbesondere, wie erwahnt, von SehmauB [10], hingewiesen wUl'de. Er 
hat darin, daB im langj1Lhrigen Mittel diese Stellen so mar'kant zum Vorschein kommen, Fallig
keitsdaten flir bestimmte Witterungsanderungen, die mit mehr oder mindel' groBer Prazision 
wiederkehren, gesehcn. Hier seien nur einige del' wichtigsten diesel' Stellen erwahnt: auf den 
raschen Temperaturanstieg im Fl'lihling folgt eine jahe Unterbl'echung mit Beginn des Juni; 
es ist dies die Zeit, in del' der monsunartige sommerliche Witterungsrlickschlag in unserer 
Gegend einsetzt. Eine zweite Etappe dieses Rlickschlages finden wir auch lVIitte Juni und 
gegen Endc del' ersten Julidekade, Der l'asche Temperaturanstieg im Friihling erfahrt eine 
bemerkenswerte Unterbrechung gegen Ende der zweiten Aprildekade. 1m Herbst gibt es 
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Tabelle 13, Pentadenmittel der Temperatur (1887-1936), 

Pentado 

I, I. bis 5, I, 
6, I. 10, I, 

II, I. , IS, I. 
16, I. 20, I. 
21, I, , 25, I, 
26, I. 30, I. 
31. I, 4, II. 
5, II, , 9, II, 

10, II, , 14, II, 
IS, II, , 19, II, 
20, II, " 24, II, 
25, II. , I, III. 

2, III." 6, III. 
7, III." II, III. 

'C 
- 12'8 
- 12'5 
-13'3 

- 12'5 
-12'5 

-13'1 
-13'8 
- 13-6 
- 13-6 
-12'9 
-13'0 
-12'2 

- 12'9 
-12'2 

12, III." 16, III, - 1 1'9 
17, III,,, 21, III. - II'Z 

22, III,,, 26, III. - 107 
27, III,,, 31, III, - ro'8 

Pentade 'C Pentade 

I, IV, bis 5, IV. - 10'2 30, VI. bis 4, vn, 
6, IV,,, ro, IV, - 9'8 5, VII, , 9, VII, 

II. IV,,, IS, IV, - 9'2 10, VII. , 14, VII, 
16, IV,,, 20, IV, - 9'0 IS, VII, ,. 19, VII, 
21. IV,,, 25, IV, - 8'0 20. VII. " 24, VII. 
26, IV,,, 30, IV, - 6'5 25, VII, ,,29, VII, 

I. V,S' V, - 5'8 30, VII, " 3, VIII, 
6, V. 10, V, - 5"4 4, VIII,,, 8, VIII. 

II. V. , IS, V. - 4'6 9, VIII, , 13, VIIf. 
16, V, 20, V, - 37 14, VIII, , 18, VIII. 
21. V, " 25, V. - 3'0 19, VIII. " 23, VIII. 
26, V, 30, V, - 2'4 24, VIII. " 28, VIII. 
31, V, 4, VI. - 1'1 29, VIII." 2, IX, 

5, VI." 9, VI. - 1'5 3,IX, " 7,IX, 
la, VI." 14, VI. - 1'1 8, IX, 12, IX, 
IS, VI." 19, VI. - 1'5 13, IX, ,,17, IX, 
20, VI. " 24, VI. - 1'0 18, IX, ,,22, IX, 
25, VI. , 29, VI. - 0'4 23, IX, ,,27, IX, 

'C 
0'8 
0'5 
07 
1'4 

l"4 
1"6 
1'3 
1'0 

1'4 
1'1 

"I 
0'6 
0'5 

- 0'2' 
-0'3 
-1'6 
-1'6 
-2'5 

Pentade DC 

28, IX, bis 2, X, - 2'5 
3, X, 7, X, - 3'3 
8, X, 12, X, - 4'2 

13, X, , 17, X, - 5'0 
18, X, 22, X, - 5'6 
23, X, ,,27, X, - 5'9 
28, X, I. XI. - 6'3 

2, XI. , 6, XI. - 6'2 

7,·XI. " II. XI. - 7'6 
12, XI. 16, XI. - 8'8 

17, XI. " 21. XI. - 97 
22, XI. 26, XI. - 10'1 
27, XI. I, XII, - 97 
2, XII, 6, XII, - 10'6 
7, XII, , II, XII, - II'S 

12, XII, 16, XII. - 1 1'6 
17, XII, , 21, XII, - 11"8 

, 22, XII, 26, XII, - II'S 

27. XII. " 31. XII. - 12'2 

Tabelle 14, 50jiihrige Tagesmittel del' Temperatur (1887-1936), 0 C, 

Tag 

2 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 
13 

14 

IS 
16 

17 
18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 

31 

Janner 

-13'5 
- 127 
-12'6 
-12'4 

- 127 
- 12'8 
- 12'4 
- 12'7 
-12'2 

- 12'6 

-13'1 
-13'5 
-13'3 
- 13'6 

-13'1 

-12'6 

- 12'8 

-12'5 
-12'2 

-12'5 

-12'6 
- 13'0 

-13'0 

- 12'0 
-11'9 

-12'8 

- 12'9 
-13'1 
-- 13'2 

- 137 
- 13'9 

Februar 

-14'0 
- 13'5 
-14'2 
-13-6 

- 13'2 
- 13'2 

- 137 
-14'0 
- 13-8 

- 13'4 

- 12'7 
-13'9 
-13'9 
- 14'2 
-14'1 
-13'9 
-13'7 

- 137 
- 13-3 
-13'2 

-12'9 

- 13'3 

- 127 
- 13'0 

- 12'4 

- 11'9 
- 12'2 

- 12'5 

l\1iirz 

- 12'6 
-12'8 
-Iz'6 
-13'4 
-13'0 

- 127 
-12'5 
- IZ'S 
-IZ'I 
- II'6 

-12'4 

-12'0 

-11"8 
-117 
- 11'9 

-11'9 

-- 11'7 

-10'9 
-11'2 

-II'1 

-ll'I 

- 10'8 

-10'8 

- 107 
- 10'3 

- 107 
- 10'8 
-10'4 
-10'6 

-10'9 
- II'Z 

April 

-9'9 
-10'2 

- 107 
- .10'6 

-9'8 
-10'0 

-9'4 
-9'8 

- 10'0 

- 97 

-9"4 
-9'1 

- 97 
-9'4 
-8'5 
-8'5 
- 9'4 
-9'6 
-9'Z 

-8'5 

-8'6 
-8'3 
-8'2 

- 7'6 
-7'1 
-6'6 
-6'9 
-6'5 

- 6'2 

-6'1 

Mai 

-6'1 
- 6'0 
-5'5 

- 5"5 
-5'8 
- 5'6 
- 5'3 
-5'2 
-5'4 
-5'3 

-- 5'4 
-4'8 
-5'0 
-4'0 
- 3'9 
-3'6 
-3'9 
-3-8 
- 3'5 
-3'6 

-3-2 
- 2'9 
-3'0 

-2'9 
-3'0 

-2'6 
-2'5 
-2'8 
-2'3 
-17 
-0'9 

JUDi 

-1'1 
- 1'2 

--1'0 
- 1'2 
-1'5 

-1'7 
-2'0 
-1"3 
-1'0 
-0'8 

-0'8 
-1'3 
- 1'3 
-1'5 
,-1'7 
-1'6 

-17 
-1'3 
-1'4 
-0'9 

-1'1 
-1'0 

-0'8 

-0'5 
- 0'5 
-0'8 

-07 
-0'2 

0'3 
0'4 

Juli Aug, 

0'9 1"5 
07 1'8 
o'g 1'2 
1'0 1'1 

0'9 0'9 
1'0 0'9 
0'2 0'9 
0'2 1"1 

0'4 1'8 
0'6 1'6 

0'6 

07 
0'8 
0'6 
1'4 

1'1 

1'5 
j'6 

1'4 

1'4 

1'2 
1:9 

1'6 
1'0 

1'8 

Z'I 
1'5 

1"3 

0'9 
1'0 

1'6 

0'8 
1'0 

)'2 

1'4 
0'4 
1'0 

1'3 

1'5 
1'4 

1'2 

0'9 
0,3 

0'8 

1'0 

0'5 
0'2 

0'6 
1'0 

0'8 

07 

Sept, 

0'1 
0'1 
0'1 
0'1 

-0'2 
-0'6 
-0'3 

0'0 
0'2 

-0'3 

-0'5 
-1'1 
- )'5 
-1'4 
-17 
-17 
-1'6 
-1'0 

-0'9 
-1'2 

-2'4 

-2'5 

-2'3 

-2'6 
-z'3 
-2'6 

-2'6 

-2'5 

-2'4 

- 2'5 

Okt, 

-2'S 
-2'8 

-3'4 
- 3'0 
-3'3, 
-3'3 
-3'5 
-4'0 
- 3'8 
-4'4 

-4'5 
-4'3 
-4'3 
-4'5 
-5'2 
-5'4 
- 5'5 
- 5'6 
-5'9 
-5'9 

- 5'3 

- 5'5 
-5'2 

-5'9 
-6'1 
-6'0 
-6'4 

- 67 
- 6'1 
-6'0 

- 6'z 

Nov, 

-6'3 
-6'3 

-5'9 
-6'1 
-6'2 
-6'5 

-7"Z 
-7'2 
-7'4 
-7"8 

- 8"6 
-8'9 
-8'3 
-8'6 
-9'0 
-9'3 
-97 

-10'0 
-9'8 
- 9'3 

-9'9 
-9'9 
-97 
-9'9 

-10"3 

- 107 
- 10'5 

- ro'o 
-9'4 
-9'1 

Dez. 

-9'5 
-10'4 

- 107 
- 11'0 
-10'6 
-10'2 
- 10'8 
-11'6 

- 11'2 

- 1Z'O 

-12'0 
-117 
- 11'4 

- ll'2 

-11'2 

- 127 

-12'2 

-11'4 

-11'9 

- 117 

-12'0 

-12'0 

-11'0 

- Il'Z 

-11'4 

-11'9 

- II'3 

- II7 
-u'8 
-13'1 
- 13-i 
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wieder bemerkenswerte Warmeriickfalle, sOZ. B. Ende der ersten und Ende der zweiten 
Septemberdekade, dann einen kraftigen Warmeriickfall Ende Oktober, der bis iiber die erste 
November-Pentade hinaus anhalt, und schlie/3lich noch Warmeriickfalle zu Beginn des De
zember und in der Zeit um Weihnachten. Da unser Klima bekanntlich nicht unverandert bleibt, 
ist natlirlich auch mit einer Verschiebung dieser Singularitaten zu rechnen. Zum Teil konnen 
sic sich zeitlich etwas verlagern - so zeigt Z. B. das Sonnblickbeobachtungsmaterial, da/3 der 
Juni-Kalteriickfall in den ersten 20 Jahren der Sonnblickbeobachtungen erst um etwa eine 
Pentade spater einsetzte als in den letzten 20 Jahren -, manchmal verschwinden sieauch 
ganzlich, wie etwa ein in den ersten 20 Jahren festgestellter krMtiger Kalteriickfall anfangs 
Marz, der in den letzten 20 Jahren sogar durch eine Erwarmung abgelOst wurde. Mit solchen 
An de rung en ist naturgema/3 zu rechnen. 

A ·c 

~~ 
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ALb. 5. Jahresgang der Temperatur nach Tagesmittelwerten. Dick ausgezogene Kurve : Sonnblick, 1887-1936. 
Punktierte Kurve: Sonnblick, 1901-1930. Gestrichelte Kurve: Wien , 1901-1930. Oberste Kurve: hochste Tages
mittel auf dem Sonnblick, 1887-1936. Unterste Kurve: niedrigste Tagesmittel auf dem Sonnblick, 1887-1936. 

Abgesehen von der Bedeutung, die man den Singularitaten zuschreibt, gibt uns die 
Darstellung langjahriger Tagesmittel jedenfalls eine sehr anschauliche und brauchbare 
Methode zur Beschreibung und Verfolgung der mittleren Witterungsent
wicklung im Laufe des Jahres. Diese Methode hat sich nicht nur fUr die Betrachtung 
des Temperaturverlaufes, sondern, wie wir spater noch sehen werden, auch fUr andere Ele
mente als sehr geeignet erwiesen. Dariiber hinaus gibt sie aber im Vergleich mit anderen 
Orten auch einen guten Fiihrer zur Beurteilung innerer Zusammenhange der 
Art und Weise der Witterungsentwicklung, im besonderen zur Beurteilung des 
Wirkungsbereiches dynamischer Klimafaktoren sowohl ihrer raumlichen Erstreckung nach 
wie auch im Vergleich zur Wirkung der Faktoren der selbstandigen Klimagestaltung ver
schiedener Orte. Dies habe ich an anderer Stelle [24] in der Gegeniiberstellung der J ahres
kurven von 30jahrigen Mittelwerten der Tagestemperatur yom Sonnblick und von Wien aus 
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der Periode 1901 bis 1930 zu zeigen versucht, Aus der vergleichenden Betrachtung des 
Jahresverlaufes der Temperatur an beiden Orten und ihrer Singularitaten ergab sich folgende 
natiirliche Gliederung des Jahres hinsichtlich der Temperaturgestaltung: 1. Yon Anfang 
Dezember bis Mitte Februar stabilste Schichtung der Atmosphare; die dynamischen Klima
faktoren wirken sich in den hOheren Luftschichten zum groBen Teil anders aus als in der 
Niederung, Der Luftraum des Hochgebirges scheint von dem der Niederung mehr oder minder 
getrennt. Die Temperaturkurven der heiden Orte verlaufen urn diese Zeit sehr unahnlich, 
2, Yon Mitte Februar bis Ende Marz zunehmender EinfluB der Einstrahlungswirkung in der 
Niederung und damit Steigerung der vertikalen Konvektion, Es beginnt sich eine Art 
Koppelung der dynamischen Klimafaktoren zwischen oberen und unteren Schichten durch
zusetzen, Die Schwankungen der Temperaturkurven von Sonnblick und Wien beginnen immer 
mehr und mehr gleichsinnig zu werden, 3, Yon Anfang April bis Ende Juli ist die Zeit der 
starks ten Entwicklung der vertikalen Konvektion und damit der vollen Gleichschaltung der 
dynamischen Wetterfaktoren, Die Temperaturkurven beider Orte verlaufen nahezu parallel. 
4, Yon Anfang August bis Anfang Dezember zunehmende Ausstrahlungswirkung in der 
Niederung und damit Dampfung der Singularitaten der Temperaturkurve der Niederung, Die 
enge Koppelung der dynamischen Wetterfaktoren zwischen oben und unten beginnt sich 
wieder zu losen, 

Tabelle 15, Gro{Jte positive Abweichung der Tagesmittel der Temperatur vom 50jiihrigen 
Tagesmittel (1887-1936), °c, 

Tag 

4 
5 
6 

7 
8 

10 

II 
12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

Jiinner Februar Marz April Mai 

10'2 7'9 13'1 6'7 4'8 
8'3 g's 14'4 7'5 6'1 

10'0 9'6 '4'1 7'3 5'9 
9" 8'9 14'2 7'3 5'8 
8'6 . g', 12'8 5'9 6'2 
7'3 8'4 9'6 6'2 6'6 
7'S 9'1 T7 7'0 7'9 
8'2 8'9 7'7 6'3 9'1 
7'7 II'S 6'8 7'0 1'9 
8' 5 8'5 5'8 8'2 4'8 

6'2 12'3 8'9 S'3 5'7 
6'6 g'9 6'4 7'4 6'1 
g'6 8'5 8'0 ]'3 6'6 
8'7 g'8 9'0 8'0 6'2 
8'5 g'2 TO 10'2 6'7 
S'8 II'S 6'9 9'\ S'4 
8'3 10'1 6'7 II '0 5'1 
S'4 10'8 5 '6 9'5 5'8 
7'5 10'0 6'2 1'4 7'2 
8'1 10'0 S'o 6'7 ]'9 

21 S'I 9'0 
8'g 

10'4 
g's 

g'3 
6'3 
6'6 

TO 
5'9 
5'7 
TO 
S'S 
9'1 
9'2 

T4 
g'4 

14'4 

5"8 
5'0 
6'4 
5'4 
5'5 
4'9 
6'3 

6'5 
5'0 
5'5 
]'3 

g'4 

7'7 
7'4 
T7 
6'0 

22 9'5 
23 9'5 
24 9'3 
25 7'9 
26 S'9 
27 8'7 
28 9'1 
29 I1'1 

30 g,S 

31 TZ 
Mittel, S'5 
Groate A bweichung 11'1 

10'5 
9'2 
9'3 
1'1 5'7 

4'9 
6'0 

TO 
11'0 

5'0 
5'5 
6'4 
9'1 

Juni Juli August Sept, Ok!. 

6'0 1'6 5'5 6'6 5 '6 
7'2 10'7 5'8 7'6 5'2 
5'9 9'0 6'8 6'7 4'9 
5'3 9'0 ]'8 6'6 5'5 
1'1 8'4 6'0 6'5 T5 
6'2 7'5 g'3 6'4 6'5 
1'1 7'2 6'6 6'2 7'8 
6'3. 6'0 5'8 5'8 ]'6 

5'2 5'9 .\"2 S'S 1'1 
6'9 5'0 7'1 5'1 S'I 

]'1 6'1 ]'1 5'5 1'2 
1'5 TO 6,3 6'3 5'6 
6'0 6'6 6'8 6'3 6'5 
9'6 6'5 6'1 6'2 6'6 
6'9 7'2 5'9 6'5 1'8 
9'4 6'2 6'2 T7 10'3 
g'7 6'0 T7 ]'2 9'1 
6'3 5'9 7'2 6,g 8-6 
5'2 6'3 6'0 6'5 7'9 
5'5 6'6 6'1 6'7 g'3 

5'7 
5'6 
8'2 
5'0 
5'4 
9'1 

10'1 

6'9 
10'1 

6'4 
5'3 
S'S 

7'4 
9'0 
6'2 

5'9 
6,g 

7'5 
5'7 
5'3 
6'8 

10'7 

7'2 
6'9 
6'8 
6'6 

5'7 
7'1 
5'8 

7'7 
9'2 
6'2 

6'6 
9'2 

Nov. Dez. 

6'6 1'6 
6'g 6'7 
g'2 5'9 
9'9 8'3 
6'2 ]'3 

5'0 77 
6'6 7'6 
7'3 10'0 
8'6 7'5 
7'5 9'3 

5'6 9'5 
6'S g,s 

5'9 9'7 
8'0 1'1 
S'o 8'2 
g'2 10'0 

10'0 9'9 
8'1 10'1 

1'1 9'9 
TO 10'S 

8'2 10'4 
97 10'3 
7'9 S'6 
7'6 7'8 
9'S 1'3 
9'0 11'1 
g'2 6'z 

g'l 6'5 
9'1 S'3 
8'0 10'4 

10'2 

7'g 8'7 
10'0 II'I 
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Tabelle 16, GTo(jte negative Abweichung deT Tagesmittel der Temperatur vom 50jahrigen 
Tagesmittel (1887-1936), °C, 

Tago Janner Februar MUn April Mai Juni JaU August Sept, Okt, Nov, Dez. 
-21'0 -10'3 -16'7 -10'0 -9'7 -67 -7'8 -5'0 -6'6 -1'9 -10'0 -13'2 
-14'9 - 12'6 -11'3 -10'9 -II'6 -6'3 -S'S ,- 5'5 -8'7 -10'0 - 10'8 -13'3 
- 15'8 - 10'8 - 13'1 -12'2 - II'6 -7'1 -6'4 -6'8 -8'4 - II'S -12'0 -II'S 

4 - 16'7 - S'S -IS'S -11'4 -7'8 -1'1 -7'1 -7'8 -7'7 -7'7 -12'4 -17"3 

5 - 15'7 -II'6 -12'1 -8'5 -8'5 -7'8 -7'2 -6'g -6'5 -8'3 -13'2 -13-8 
6 - 12'0 - 10'7 - 13'0 -12'9 -12'2 -S'8 -6'9 -9'0 -7'0 -11'2 -9'S - 14'S 

7 - 14'6 -13'4 -9'6 -10'5 -g'o -7'4 -6'S -S'S -S'6 -II'O -13'3 -II'S 
S - 11'0 -16'3 -S'o -7'2 -S'1 -6'8 -S'I -1'9 -7'5 - 10'4 - II'2 -10'4 

9 - 14'6 - 15'7 - 9'5 -7'4 -10'1 -6'6 -8'2 -7'1 -7'8 -10'4 - 12'9 -13'5 
10 - 11'3 -II'g - 13'4 -O'S -10'0 -6'1 -6'6 -8'3 -7'7 -10'4 - 12'4 - 12'S 

II -12'4 -9'0 - 12'5 -7'8 -9'S -6'5 -5'6 -7'5 -9'S -9'8 -8'1 -II'3 
12 -15'3 - 12'4 - 14'4 -8,3 -II'4 -1'5 -7'6 -8'g -8'6 -8'4 -10'2 -IO'g 
13 -11'8 -13'8 -13'9 -14'2 - 10'9 - 8'7 -7'6 -7'7 -8'5 -6'S -12'1 -8'3 

14 -12'2 - 16'6 - 10'5 - 12'5 -10'3 -6'4 -6'S -7'1 -S'6 -12'3 -11'1 -9'6 

IS - 15'1 - 16'2 - 14'2 - 11'8 -8'9 -TO -6'5 -7'8 -8'3 -12'1 - 10'9 -9'0 
16 - 15'9 -II'8 -16'6 -12'0 - 10'1 -6'3 -8'0 - 6'7 - 12'9 - 11'1 -12'7 -12'5 

17 -IS'4 -16'6 - II'I -II'S -IO'S -1'6' -6'S -6'8 -II'g -11'0 -14'4 -19'1 
18 -12'1 -13'S - 10'5 - 12'3 -S'S -9'5 - 5'7 -6'6 -11'3 - 11'7 - 11'9 - 19'7 
19 -13'0 - 13'8 -12'4 - 12'9 - 8'6 -7'2 -7'8 -7'9 -11'7 - 10'4 -13'3 -15'1 
20 -11'4 - 13'5 -7'S -g'o -9'0 -TS -4'6 -67 -7'7 - II'O -g'7 - 15'0 

21 - II'4 -9'5 -12'6 -9'0 -8'5 -47 -6'6 -1'5 -9'0 - 10'6 -S'6 -14'6 
22 - 147 - II'O -12'1 -1I7 - 97 - 10'4 -8'8 -1'5 -9'6 - 13'9 -10'3 -13'5 
23 - 13'2 - 15'2 -13-3 -8'9 - 10'1 - 1'6 -5'2 -6'6 -!I'Z - 167 - 14'2 -9'0 
24 -8'4 - 12'9 -12'1 - 10,3 - S'4 -8'0 -6'5 -6'6 -11'9 -13'0 -10'9 -9'5 
25 - 11'8 -10'3 -15'6 -7'9 -1'1 -6'0 -6'0 -6'9 -10'4 -13'0 -9'2 - 12'9 
26 - 11'4 -12'5 -9'2 -3'1 - 67 -6'5 -67 -8'0 -10'0 -II'g -10'9 - 13'S 

27 - 13'6 - 10'4 -12'3 -7'0 -6'1 -1'3 -6'6 -7'6 --6'2 -9'0 -16'3 - 12'9 
28 -13'3 - 13'3 -8'3 -6'0 -7'l -7'3 -3'5 -S'4 -S'7 - g'2 -12'5 - 15'9 
29 -18'5 -14'0 -g'3 -7'4 -5'7 -7'0 -7'4 - 12'2 -12'2 -13'3 - 15'3 
30 -II'S -12'0 -g'o - 3'3 -7'0 -5'2 -7'3 - 117 -16'5 - 12'3 - 13'4 
31 - IO'S - II'S - 5'8 -7'3 -8'1 -15'1 - 13'8 

Mittel - 137 - 127 - 12'4 -9'9 -9'1 -1'2 -6'9 -7'4 -9'2 - II'I -11'7 - 13'6 
GroBte Abweichung -21'0 -16'6 - 17'3 - 14'2 - 12'2 - 10'4 -8'S -g'o - 12'9 - 167 - 16'3 -19'7 

In Abb, 5 sind aueh noeh fUr jeden Tag die hOehsten und niedrigsten bisher 
gemessenen Tagesmittel eingezeiehnet, In Form von Abweiehungen vom 50jahrigen 
Mittel sind sie in Tab, 15 und Tab, 16 wiedergegeben, Die positiven und negativen Ab
weiehungen vom 50jahrigen Mittel zusammengenommen geben die Variationsbreite der 
Temperatur fUr jeden Tag an, Sie ist mit 31'2 °am gr6Bten am 1. Janner und mit 10'5 0 am 
kleinst'en am 1. August, Aueh hier sieht man wieder, daJ3 die Veranderlichkeit der Temperatur 
im Winter viel groBer ist als im Sommer, 1m Mittel fUr aile Tage jedes Monats sind die Ab
weichungen das ganze Jahr hindurch - und besonders im Winter - nach der negativen 
Richtung viel groBer als nach der positiven, 

Die absolute Variatio'nsbreite der Temperatur, das ist die Differenz zwischen 
hOchstem Maximum und niedrigstem Minimum, ist fUr jeden Monat in Tab, 1 angegeben, Sie 
betragt im Janner 38'5 0, im August 21'2 0 und im Jahr 51 0, Sie ist damit kleiner als z, B, in 
Badgastein, wo die Variationsbreite in den einzelnen Monaten 29 0 bis 35 0 und im J ahr 56 0 

betragt, 
Sowohl vom physikaliseh-meteorologischen wie aueh vom praktisehen Gesiehtspunkt 

aus beansprueht die Veranderliehkeit der Temperatur von einem Tag zum nach
s ten groBes Interesse, Fur den Sonnbliek habe ich aus den Differenzen aufeinandedolgender 
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Tabelle 17, Mittel und Extreme der interdiurnen Anderungen der Tagesm'ittel der Temperatur, 
°C, 

Jiin'ner Februar Marz April Ma; Juni Juli August Sept. Oi<t, Nov. Dez. Jahr 
2sjiihriges Mittel (1911-1935): 

2'67 2;67 2'27 2'09 1'62 1'91 1'79 1'90 1'76 2'00 2'40 2'58 2'14 

soj1ihriges Mittel (1887-1936): 

2']2 2'08 1'78 1'94 

Mittlere Extreme der positiven 1I.nderungen: 

8'7 7'6 6'5 5'7 4'8 4'4 4'] S"5 5 '3 5'6 6'6 8'0 10'6 

Mittlere Extreme der negativen 1I.nuerungen: 

8'0 7'7 7'4 6'8 6'0 3'5 5'5 6'1 6'1 6'] ]'2 7'5 10'6 

Absolute Extreme der positiven 1I.nderungen: 

12'8 12'] 10'7 II'8 9'3 7'9 9'6 9'1 10'7 8'1 II '0 14'8 14'8 

Absolute Extreme der negutiven 1I.nderungen: 

13'9 13'0 13'0 II'Z 10'0 10'8 9'4 10'1 9'3 11'2 12'1 11'7 13'9 

Tagesmittel del' Temperatur die interdiul'l1e Veranderlichkeit fiir die 25jahrige Beobachtungs
zeit 1911 bis 1925 berechnet [25], Diose Beschrankung war wegen der groBen Rechenarbeit 
notwendig, Um aber Anhaltspunkte flir die Anderungen, die durch Enveiterung auf 50jahrige 
Mittelwerte zu erwarten waren, zu bekommen, wurde flir Janner, April, Juli und Oktober die 
interdiul'l1e Veranderlichkeit auch bis zum Beginn der Sonnblickbeobaehtungen zuriickgreifend 
berechnet, Die Mittelwerte wie aueh die mittleren und absoluten Extreme der positiven und 
negativen Temperaturanderungen sind in Tab, 17 angefiihrt, 

Das Maximum der interdiul'l1en Veranderliehkeit der Temperatur £ant im 25jahrigen 
Mittel mit 2'67 0 auf Janner und Februar und das Minimum mit 1'62 0 auf den MaL Die Unter
schiede des 50jahrigen l\Httels sind nieht groB, Im allgemeincn halt man zur Berechnung der 
interdiul'l1en Veranderliehkeit der Temperatur eine 10jahrige Beobachtungsreihe fiir hin
reiehond, Um wieviel sieh mehrjahrige Mittelwerte noeh andel'l1, habe ieh an der 50jahrigen 
Reihe von Janner, April, Juli und Oktober untersueht, Aus den Folgen del' iibergreifenden 
5-, 10-, 15- und 25jahrigen Mittelwerte wurden fiir jede del' groBte und der kleinste Wert 
herausgesueht und in Tab, 18 zusammengestellt, Daraus ist ersiehtlieh, daB auf dem Sonn
bliek in den letzten 50 Jahren die 5jahrigen Mittel im Janner um 1'63 0 und im Juli um 0'520 
sehwankten; die 10jahrigen Mittel anderten sich im Janner noeh um 0'78 0 und im Juli urn 
0'28°, die 25jahrigen im Janner um 0'270 und im Juli um 0'08°, Die Voranderliehkeit der 
mehrjahrigen Mittel ist also im Sommer bedeutend geringer als im Winter, Wenn os sich nUl' 
um Zufallssehwankungen handoln wiirde, waren also filr die Errcichung derselben Genauig
keit del' Werte im Winter wesentlieh mehr Beobachtungsjahrc hel'anzuziehen als im Sommer, 

Tabelle 18, Extreme von 1-, 5-, 10-, 15- und 25jahrigen Mitteln der interdiumen Vel'anclerlich
keiten der Temperatul' (1887-1936), DC, 

Janner April Juli Okt. 

GruBtes Monatsmittel 4'82 2'79 2'84 3'12 
Kleinstes 1'06 1'13 1'18 0'7 1 
GroBtes sjUhriges Mittel 3'75 2'50 2'°7 2'28 
Kleinstes 2'12 1'50 1'55 1"29 

GrOBtes lojahriges Mittel 3'26 2'39 1'94 2'17 
Kleinstes 

" 
2'48 1'71 1'66 \'54 

GruBtes 15j1lhriges Mittel 3'06 2'38 1'86 2'06 
Kleins!es 2'52 1'88 1'68 1'75 
Groll!es 25Fihriges lIittel 2'93 2'2 I 1'81 1'99 
Kleins!es 2'66 2'06 \'73 1'80 
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Bei Betrachtung des sakularen Ganges iibergreifender 10jahriger Mittelwerte der inter
diurnen Veranderlichkeit der Temperatur (Abb. 6) zeigt sich aber, daB es sich bei dies en 
SChwankungen um systematische Anderungen handelt. 1m J1inner waren die 10jahrigen 
Mittelwerte der interdiurnen Veranderlichkeit der Temperatur von einem Minimum um 
1894/1903 bis zu einem Maximum 1901/10 um 0'8' angestiegen und seither wieder bis auf 
den Wert des Minimums im letzten Jahrzehnt um denselben Betrag gefallen. 1m April folgte 
auf cine Zunahme von 1889/98 bis 1903/12 um 0'7' eine Abnahme um 0'4' bis 1917/26 und 
seither wieder ein Anstieg um 0'2 '. 1m Juli waren die sakularen Anderungen nicht groB; 

c· 
J2 

JO 

29 

U 

27 

2'2 

21 

1'4 

17 

15 

I ,-

.Jdnlr 7 \II 
J 

A 
-c:: 7'IJ 

April r ~ 
7~ 

II 
V 

OIr!ober 1\ 
I" 

Iv lJ \' 
~ 

r\A 
~ 1('" 

V\ 

'" h 

7 V 

J 

Iv 

f' 

"--...J 

~ 

I-vv 

7 

1\ ' 

es zeigten sich darin Maxima 1896/1905 
und im letzten Jahrzehnt ein Minimum um 
1909/18. 1m Oktober fielen die 10jahrigen 
Mittelwerte der interdiurnen Veranderlich
keit der Temperatur von einem Maximum 
1895/1904 bis zum Minimum 1906/15 um 
0'6 0 und nahmen dann rasch bis 1910/19 
wieder um 0'5 0 zu. 

~ ~ = - - = ~ @ ~ 

Aus welchen Einzelwerten die in 
Tab. 17 angegebenen Mittelwerte der inter
diurnen Veranderlichkeit der Temperatur 
resultieren, zeigen die Haufigkeitsverteilun
gen in Tab. 19. Zum besseren Vergleich 
sind die Werte wieder in Promille umge
rechnet. Es sind die Temperaturanderun
gen nach Klassenintervallen von ,je 1 0 

zusammengefaBt. Die Streuung der inter
diurnen Veranderungen der Temperatur 
um den Nullwert ist im Winter viel groBer 
als im Sommer. Interdiurne Anderungen 
der Tagesmittel der Temperatur um mehr 
als 3 0 kommen im Winter ungefahr dop
pelt so oft vor wie im Sommer. Die 
Scheitelwerte der Haufigkeitsverteilungen 
fallen vom Janner bis Oktober auf kleine 
positive Anderungen und im November und 

Abb. 6. Slikulare Anderungen der interdiurncn Veriinderlich· . 
Dezember auf kleine negative Anderungen. keit der Temperatur nach iibergreifenden lOjlihrigen Mittel· 

werhm, 1m Janner und Februar findet sich ein se-
kundarer Scheitelwert noch in der zweiten 

Klasse der negativen und umgekehrt flillt ein sekundarer Scheitelwert im Dezember auf die 
zweite KI,asse der positive,n Anderungen. SchmauB [26] hat bei Untersuchung der inter
diurnen Veranderlichkeit der Temperatur der Zugspitze, die iibrigens im Verhaltnis zu der 
des Sonnblicks keine wesentlichen Abweichungen zeigt, darauf hingewiesen, daB sich der im 
allgemeinen spiegelbildliche Verlauf im jahreszeitlichen Gang fiir die kleineren Werte von 
positiven und negativen Anderungen zum Teil aus dem Jahresgang der Temperatur erklart. Es 
sind aber auch bestimmte Wettervorgange daran beteiligt, wie sich darin zeigt, daB z. B. auf das 
Haufigkeitsmaximum bei kleinen positiven Anderungen zufolge des sommerlichen Witterungs
riickschlages im Juni und Juli eine Abnahme folgt und erst im September, wahrscheinlich 
unter Mitwirkung des Altweibersommers, erst wieder ein solches Haufigkeitsmaximum er
reicht wird, obwohl um diese Zeit der jahrliche Temperaturgang schon riicklaufig ist. Ebenso 
sind die cl'wahnten sekundaren Scheitelwel'te auf Witterungsriickschlage zuriickzufiihren. 
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Dureh die Angabe del' GraBen del' Tempel'a.turande1'ung von einem Tag zum naehsten 
und ihl'el' Haufigkeiten ist allein noeh kein vollstandiges Bild der Ve1'anderliehkeit gewonnen, 
Als wesentliches .Merkmal kommt noeh ih1'e Aufeinanderfolge hinzu, die Andauer von 
Temperaturanstiegen odeI' -riiekgangen und ihl'e Kombination zu Wellen, 
Dabei handelt es sieh natiirlich nicht um regelmaBige Wellen, Wir wollen vielmehr Folgen von 
Tagen mit positiven interdiurnen Anderungen der Temperatur und Folgen von Tagen mit 
negativen Temperaturanderungen betrachten und ihre Andauel' und Haufigkeiten bestim
men' [27], Es geschieht dies wieder auf Grund der 25jtihrigen Beobaehtungen von 1911 bis 
1935, Daraus wurde ausgezahlt, wie oft in jedem .Monat Temperaturanstiege an 1, 2, 3, 4 
usw. aufeinanderiolgenden Tagen vorkamen; dasselbe ist aueh fUr die Andauer von Tempera
turriiekgangen gcmacht worden. Perioden, die iiber einen lVIonat in den nachsten iibergrifien, 
wurden dem .Monat zugezahlt, dem ihr groBerer Teil angehiirte. Die so gefundenen Haufig
keiten und die mittlere Dauer der Temperatu1'anstiege, bzw, -riickgange gibt die Tab. 20 
wieder. Nach Jahreszeiten zusammengefaBt ist die prozentuelle Wahrseheinlichkeit, daB ein 

Tabelle .19. Hiiufigkeitsverteilung del' intercliurnen Anderungen del' Tagesmittel de}' TemperatuT 
(1911-1935), "lao. 

'C 
1+'0 bis '4'9 

J1inner Februar M~itz April Mai Juni 

13'0 13'9 
12'0 12'9 

11'0 11'9 

10'0 10'9 

9'0" 9'9 
8'0 8'9 

7'0 
6'0 

5'0 

4'0 , 
3'0 

2'0 

1'0 

0'0 

7'9 
6'9 

5'9 
4'9 
3'9 
2'9 

1'9 

0'9 

-1'0 bis -0'1 

-2'0 - 1'1 

-3'0 - 2'1 

-4'0 " -3'1 
- 5'0 " - 4'1 
-6'0 , - 5'1 

-7'0 " - 6'1 
-8'0 -7'1 

-9'0 " -S'I 
- 10'0 tI ~9'I 

- 11'0 ,,- IQ'! 

- 12'0 )l -11'1 

-- 13'0 I! - 12'1 

- 14'0 ,,- 13'1 

Negative itnderungen: 

4 

13 
7 
6 

II 15 12 

12 16 15 

29 35 17 
48 39 31 

53 60 50 

79 78 96 

96 110 155 
138 132 157 

129 
138 

75 

57 
49 
20 

25 

.4 

4 

125 144 
128 II3 

82 S3 

,58 40 

35 25 
29 22 

15 J3 
10 

4 
6 

500 460 

Positive Kuuernngen um mehr als 3 0: 

178 180 132 

Negative lindernngen urn meltr als 30 : 

167 165 120 

Knderungen um ;;;± 2°: 501 495 569 

25 
31 24 

59 35 
82 98 

160 175 
183 242 

162 

99 
66 

44 
24 

25 
12 

4 
4 
5 

129 

I!9 

604 

197 

99 
50 
22 

16 

3 

4 

411 

74 

65 

613 

10 

31 

58 

109 

165 
188 

146 
106 

66 

54 
36 

If 
6 

104 

1I6 

605 

JuJi August Sept. Old, Nov, Dez, 

4 
4 
6 

17 13 

17 

46 

99 
175 
194 

18 21 

47 48 
94 60 

179 147 
167 223 

177 154 
112 132 

71 69 

45 55 
16 28 

16 16 
8 

4 8 
3 3 

80 86 

92 119 

658 632 

167 
I2G 

76 
53 
16 

12 

II 

97 

J04 

663 

14 
16 

33 

55 

92 

99 
181 

158 
165 
66 

45 
25 
II 

19 
8 

506 

123 

IJ7 

603 

12 

18 

44 
51 

77 
III 

145 

159 

137 
80 

30 

40 

23 
IS 

149 

9 
18 

28 

27 

54 
80 

126 

II6 

15 2 

III 

87 

77 
33 

14 

17 
13 

559 505 
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Tabelle 20, Hiiufigkeiten der Perioden von Temperaturanstiegen und -ruckgiingen bestimmter 
Dauer in den Jahren 1911 bis 1935, 

Dauer in Tagen 

2 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

Jiinner Februor Mar. April Mai Juni J.Ii August Sept, Ok!. Nov, De., 

96 

53 
26 

12 

4 

80 

47 
31 

IO 

52 
53 
32 

14 
8 

4 

Temperaturanstiege: 

66 70 62 

49 44 61 
23 

18 

9 

21 
21 
12 

2 8 
2 2 

20 
18 
6 

64 

55 
36 

14 

7 

63 

56 
35 
10 

4 

14 
6 
6 

69 
58 
24 
13 

87 

54 
20 

17 
6 

Mittlere Dauer in Tagen: 1"83 1'94 2'46 2'31 2'47 2'16 2'24 2'12 2'15 2'13 2'03 1'97 

4 
5 
6 

7 
8 

9 

85 

44 
37 

14 

7 

84 

47 
30 

14 
2 

73 
54 
25 
10 

Temperaturriickgiinge: 

78 87 85 

46 52 57 
24 
13 

22 

8 
3 
2 

26 
8 

4 

75 
58 
32 

10 

4 

82 

58 
18 
12 

6 

68 

49 
30 

9 
6 

3 

63 

54 
23 
23 

2 

56 
62 

27 
II 

7 
3 
2 

75 
60 
33 
10 

MittlereDauerinTagen: 2'06 1'96 2'05 1'99 1'76 1"83 2'00 1'97 2'09 2'29 2'21 2'15 

Temperaturanstieg, bzw, -rUckgang mindestens 2, 3, 4, 5 oder 6 Tage andauert, in Tab, 21 
dargestellt, 1m Mittel dauern die Perioden von Temperaturanstiegen von Marz bis September 
langer an als die TemperaturrUckgange; umgekehrt ist es vom Oktober bis Februar, Die Wahr
scheinlichkeit einer langeren Andauer ist flir Temperaturanstiege im FrUhling am groI3ten 
und flir TemperaturrUckgange im Herbst am groI3ten, Darin auI3ert sich der Jahresgang der 
Temperatur, 1m Mittel der Jahreszeiten dauern die Perioden der Temperaturanstiege im 
Winter 1'93, im FrUhling 2'41, im Sommer 2'17 und im Herbst 2'10 Tage und die Perioden 
der Temperaturriickgange im Winter 2'06, im Friihling 1'93, im Sommer 1'93 und im Herbst 
2'20 Tage, 1m Jahresmittel iiberwiegen die Temperaturanstiege mit einer Andauer von 
2'15 Tagen etwas Uber die Temperaturriickgange mit einer mittleren Andauer von 2'03 Tagen, 

Um nun die Temperaturwellen, ihre Anzahl und ihre Dauer, festzustellen, ist es not
wendig, die Aufeinanderfolge von Temperaturanstieg und Temperaturriickgang zusammen
zufassen, Auf diese Art ergaben sich die in Tab, 22 wiedergegebenen Haufigkeiten der 
Temperaturwellen bestimmter Dauer, 1m Jahr gibt es durchschnittlich etwa 85 Temperatur-

Tabelle 21, Prozentuelle Wahrscheinlichlceit der Andauer eines Temperaturanstieges, bzw, 
-ruckganges von mindestens 2, 3, 4, 5 und 6 Tagen, 

Temperaturanstieg: Temperaturriicl<gang: 

Tage Winter FriihIing Sommer Herbst Winter FrUbling Sommer Herbst 

2 53 64 64 61 57 54 55 63 

25 36 32 29 29 24 23 31 

4 II 21 16 13 12 II 15 

5 4 II 6 4 7 
6 3 
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Tabelle 22. Hiiufigkeiten von Temperaturwellen bestimmter Dauer (1911-1935). 

Dauer in Tagen \Vinter Frilbling Sommer Herbst 

2 118 97 84 70 

143 114 123 120 

4 109 97 111 116 

5 94 73 89 77 
6 46 53 71 52 

7 22 31 27 33 

8 16 20 II 19 
II 15 

10 5 
II 2 

12 2 

13 

14 

15 
16 

17 

Mittlere Dauer in Tagen: 4'04 4'48 4'32 4'45 

, 
wellen im angegebenen Sinn. 1m Jahl'esmittel ist die prozentuelle Wahl'scheinlichkeit del' 
Mindestdauer einer Tempel'atul'welle von 3 Tagen 83%, von 4 Tagen 59%, von 5 Tagen 39%, 
von 6 Tagen 23%, von 7 Tagen 12% und von 8 Tagen 7%. In allen Jahreszeiten kommen am 
haufigsten 3tagige Wellen VOl'. 1m Winter ist die Haufigkeit von 2- und 3tagigen Wellen viel 
groBer als in den iIbl'igen J ahreszeiten. Das ist ein Ausdl'uek fill' die groBere Unruhe im 
Temperaturverlauf des Winters. Dasselbe zeigt sich auch darin, daB die mittlere Dauer del' 
Temperatul'wellen im Winter am kleinsten ist (4'04 Tage). 

Unter den im vorstehenden besprochenen Temperaturwellen darf man sieh nieht sym
metl'ische Wellen mit gleiehlang andauel'lldem Anstieg und RiIckgang vorstellen. Solehe 
Wellen kommen, wie die Korrelationstafeln in Tab. 23 zeigen, nul' sehr selten VOl'. In diesen 
Tafeln ist angegeben, wie oft in dem 25jahrigen Beobachtungszeitraum auf einen Temperatur
anstieg von bestimmter Andauel' ein Temperaturrllckgang bestimmter Dauer folgte und um
gekehrt. Die AblOsung eines langeI' andauel'llden Temperaturanstieges dul'ch einen kiIl'zer 
andauel'llden Temperaturl'iIckgang kommt fast ebenso haufig VOl' wie die Ablosung cines 
kiIrzel' dauel'llden Temperatul'anstieges durch einen langeI' dauel'llden TemperaturriIckgang. 
1m FriIhling und Herbst ist die Symmetric del' Korrelationstafeln in einem dem mittleren 
Jahresgang del' Temperatul' entspl'echenden Sinne etwas gestort. 

1m Jahresgang del' Temperatur beansprucht im allgemeinen del' Nullpunkt als Gefrier
punkt des Wassel's besondel'es Interesse. FiIr Stationen del' Niederung wil'd die Zahl del' 
'rage mit Temperaturen unter 0 0 VOl' aHem aus praktischen GriInden in Klimabesehreibungen 
angegeben, weil sie fUr das Pflanzenleben, abel' aueh fUr die Bautechnik u. dg!. von Bedeutung 
sind. 1m Hochgebirge und in del' Gletscherregion fallen diese GriInde zum Teil weg. DafUr 
erlangt dort die Zeit mit Temperaturen iIber 0 0 in del' Hinsicht wieder Bedeutung, daB sie 
fUr den Eishaushalt del' Gletsehel' entscheidend werden kann. Aueh fUr den Touristen kann 
fUr die Beurteilung des zu erwal'tenden WarmegefUhls del' Nullpunkt del' Temperatur viel
leicht als brauchbarer Anhaltspunkt betrachtet werden. Natiirlich hangt das Warmeempfin
den nicht nUl' von del' Temperatur allein, sondel'll auch von Wind, Sonnenschein u. dg!. abo 
GefilhlsmaBig hat man auch im Hochgebirge ein ganz anderes Warmeempfinden wie in del' 
Niederung. So werden Z. B. in der Niederung Temperaturen urn 0 0 schon als unangcnehm 
empfunden, wahrend wir Z. B. fill' die SonnblickhOhe den Nullpunkt geradezu als Grenze 
warmen Wetters ansehen konnen. Bei Beurteilung del' Tage mit Temperatur unter 0 0 ist es 
iIblich, zwischen Fro s t tag e II, an denen das Tagesminimum ~ 0 0 ist, und E i s tag e n, an 

Meteorologic des Sonnblicks, I. 3 



34 Ternperatur. 

denen das Tagesmaximum ::;; 0 0 ist, zu unterscheiden. 1m osterreichischen Stationsnetz be
urteilt man die Frost- und Eistage nieht naeh dem Tagesminimum, bzw. -maximum, sondern 
darnach, ob an einem del' dl'ei Beobachtungstermine die Temperatur ~ 0 0 war (Frosttage) 

Tabelle 23. Korrelationstafeln filr die Andauer von Temperaturanstiegen und nachfolgenden 
Temperatzmilckgiingen und wngekehrt; Hiiufigkeiten in den Jahren 1911 bis 1935. 

Winter: 

Andauer der Tempcraturanstiege Andauer der Temperaturrlickgange 

Tage I 4 5 6 8 Tage I 4 5 7 8 
~ ~ lIS 64 35 18 6 " I 123 68 50 II 6 ~ CJJ I I - ~ ~ 

'O " "0 tD 
~ :t; 79 38 23 I -- " ~ 62 39 30 16 I -!o;lJ ~ .~ 

36 38 I' 7 
bDii 36 23 16 4 -" 4 0" 

, 
J;" _:0 

~ ~ 15 II 7 ~ ~ 4 14 14 7 
~ ~ ~ " 't:IE 'O-::; 5 4 6 I -
~ " « ~ 
'" « I - '" '" 2 -" ~ " "-" '"- I - " 6 7 '" 6 '" '" ~ '" I - ~E-< 8 -<:E--

Eriihling: 

Andauer der Temperaturanstiege Andauer der Temperaturrtickgltnge 

Tage I 4 6 8 10 II Tage I 3 4 5 6 8 9 

a 97 62 28 16 12 5 S I 91 56 20 10 2 

'" 52 46 28 19 10 6 I - ~ 68 40 17 9 7 I - I -E-< E-< 

" " 23 24 14 7 4 ~ ~JJ 
28 30 13 6 2 - 1 -

~on 
16 13 '" " 4 6 5 6 '0 ~ 4 19 ::l :~ " .~ 

C,l CD 
5 3 4 2 - """ 10 8 6 I - 2 -..?.1}~ co w - ~ 

oS::;::l 6 I - I - .8 ~ 
~ 

~il ~ 5 7 I -
'" " 'O-::; 8 '0 ~ 

~ '" « <> ~ "-
"''"- 9 I - ~ 

" " " 10 " 10 I -'O '" " " I ""i II 

"" 
II -

Sommer: 

Andauer dcr Temperaturanstiege Andauer der TemperaturrlickgHngc 
Tagc I 4 6 8 Tugc I 4 6 7 8 

Cl 84 70 37 20 ~ 77 57 27 II 4 I -" ~ ~ 
"'C 1;1) 

53 53 31 24 "" ~ 77 5 I 23 3 1 -Cl Cl " CD 
~o:~ " ~ 

43 37 16 21 26 21 I - ~D~ I -
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Tabelle 24, Zahl der Frosttage und Eistage, 

Janner Febr, Marz April Mai Juni Juli August Sept, Ok!. Nov. Dez. Jabr 

I, Nach Terminbeobachtnngen: 

Eistage (Temperatur urn 7h, 14h und 21h ;:;0 0): 

Mittel 31'0 28'1 30'9 29'6 24'8 14'5 87 8'6 15'4 26'2 29'S 31'0 278'3 
Maximum, 31 29 31 30 31 29 27 19 30 31 30 31 310 
Minimum 31 27 27 26 II 2 10 27 30 241 

Frosttage (Temperatur urn 7h oder 14h oder 21h ;:; 00): 

Mittel 31'0 28'2 31'0 30'0 29'S 22'8 16'8 16'4 21'6 29'4 29'9 31'0 317'6 
Maximum, 31 29 31 30 31 30 31 28 30 31 30 31 344 
Minimum 31 28 29 29 21 9 8 9 21 28 31 289 

2, N ach Extremtemperaturen: 
Eistnge (Maximum ;SOO): 

31'0 28'1 30'8 29'1 23'S 12'7 7'3 6'S 13'6 24'1 29'3 30'9 267'2 

Frosttnge (Minimum ;;:;0 0): 

31'0 28'2 31'0 30'0 30'4 26'0 19'8 19'2 23'S 30'3 30'0 31'0 330'4 

oder ob dies zu allen drei Beobachtungsterminen der Fall war (Eistage). Nach dieser Be
urteilung sind in Tab. 24 Mittelwerte und Extremwerte der Frost- und Eistage fUr den 
Sonnblick mitgeteilt. In der ganzen 50jahrigen Beobachtungszeit ist auf dem Sonnblick in 
jedem Monat die Temperatur unter den Nullpunkt gesunken, Nur im Juli 1894 und im Juli 
1928 ist es vorgekommen, daB das Tagesmaximum der Temperatur an keinem Tag unter 
dem Nullpunkt geblieben ist, 1m Jahre 1913 ist nur an 21 Tagen die Temperatur an keinem 
der drei Tagesbeobachtungstermine nicht auf 0 0 oder darunter gesunken. Abgesehen vom 
August, ist es in allen Monaten schon vorgekommen, daB an allen Tagen die Temperatur an 
einem der drei Termine unter 0 0 gesunken ,war. 

Ein Monat ist als Zeiteinheit fUr die Beurteilung des Witterungsablaufes mitunter zu 
lang. Um nun das Einsetzen der frostfreien Zeit, oder besser gesagt, der Zeit mit geringer 
Bereitschaft zu Frostwetter genauer zu erfassen, wurde, abgestuft nach Pentaden, der Jahres
gang der prozentuellen Wahrscheinlichkeit von Frost- und Eistagen berechnet (Tab, 25). Es 
zeigt sich dabei, daB der so gewonnene Jahresgang nicht durch eine ausgeglichene einfache 
Kurve dargestellt wird, sondern daB es Zeitabschnitte mit relativ groBerer oder kleinerer 
Bereitschaft zu Frostwetter gibt, die mit den bei der Bcsprechung des mittleren Jahresganges 
del' Temperatur erwahnten Singularitaten zusammenhangen; so ist z, B, anfangs Juni die 
Wahrscheinlichkeit von Frosttagen kleiner als in der zweiten und dritten Pentade, wo sie 
zufolge des sommerlichen Witterungsriickschlages wieder erhOht wird. 1m giinstigsten Faile 
ist die Wahrscheinlichkeit von Frostwetter nur wenig geringer als 50%, Die Wahrscheinlich
keit von Eistagen sinkt nur in der ersten Augustpentade auf 20%. In den in Tab, 25 nicht 
aufgenommenen Monaten ist die Wahrscheinlichkeit von Frost- oder Eistagen in den ein
zelnen Pentaden 100 oder nahezu 100%. 

Wie erwahnt, wurden die Frost- und Eistage nach den tag lichen Terminbeobachtungen 
gezahlt. In Tab. 25 habe ich den nach dieser Art bestimmten Wahrscheinlichkeiten die nach 
dem Kriterium, daB das Temperaturminimum ,-:; 0 0, bzw. das Temperaturmaximum :;;;; 0°, be
stimmten Wahrscheinlichkeiten von Frost- und Eistagen gegeniibergestellt, Es muB sich dabei 
natiil'lich eine groBere Anzahl von Frosttagen und eine kleinere Anzahl von Eistagen ergeben, 
Die Unterschiede betragen bei Frosttagen im Mai 3'0, im Juni 10'2, im Juli 11'2, im August 
9'6, im September 7'2 und im Oktober 2'5%; bili Eistagen,sind die Unterschiede im Mai 4'7, 
im Juni 5'3, im Juli 4'1, im August 5'4, im September 4'8 und im Oktober 4'2%. Nach dell 
Ternperaturextrerncn beurtcilt, gibt es auf <lern Sonnblick irn Jahre <lurchschnittlich 267 Eis-

3* 
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und 330 Frosttage (Tab. 24), also um 11 Eistage weniger und um 13 Frosttage mehr, als man 
aus den Terminbeobachtungen erhalt. 

Es hat wenig Sinn, fUr den Sonnblick, auf dem nur kurze Zeit des Jahres die Temperatur 
uber 0 ° ist, die Andauer von Frost- oder Eisperioden zu berechnen. Hier ist es zweckmalliger, 
die Aufmerksamkeit den Perioden mit warmem Wetter, mit TemperatUl'en uber 0°, zu-

Tabelle 25. Prozentuelle Wahrscheinlichkeit von Frosttagen und Eistagen nach Pentaden 
(1887-1936). 

April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. 

Frosttage: 

a) Nach dem Kriterium, daB wenigstens an einem der drei Beobachtungstermine die Temperatur 
unter den Gefrierpunkt sank: 

J. bis 5· 100 100 77 58 54 64 93 100 

6. [0. 100 98 80 60 5' 57 9[ 100 

II. 
" [5· 100 97 80 47 49 70 94 100 

16. 
" 

20. [00 94 79 54 52 71 96 100 

21. " 25· 100 94 79 52 56 80 99 100 

26. Ende 100 88 65 48 53 84 98 100 

b) Temperaturminimum ~ 0°: 

J. bis 5· 100 100 87 68 62 71 96 100 

6. 10. 100 99 90 72 62 66 94 100 

II. n IS· 100 98 87 63 61 77 99 100 

16. " 20. [00 98 89 64 62 80 97 100 

21. " 25· 100 98 90 62 62 87 99 100 

26. " Ende 100 95 76 57 63 87 100 100 

Frosttage, Differenzen b-a: 

J. bis 5· 0 0 IO 10 7 3 0 

6. 10. 0 10 12 II 9 3 0 

II. " [5· 0 16 12 7 5 0 

16. 20. 0 4 10 10 10 9 0 

21. 
" 25· 0 4 II 10 6 7 0 0 

26. Ende 0 11 9 10 3 2 0 

Eistage: 

a) Temperatur an den drei Beobachtungsterminen ~ D·: 

[. bis 5· 100 96 46 30 :0 38 69 96 

6. 10. 100 94 49 33 28 37 76 98 

It. n 15· 99 83 50 29 27 48 82 99 

16. 
" 

20. 96 75 52 24 33 51 89 100 

21. " 25· 100 71 45 24 31 58 92 100 

26. 
" 

Ende 96 65 42 26 29 68 94 100 

b) Tempcrnturmaximum ~oo: 

1. bis 5· 100 92 42 26 17 34 63 91 

6. " 10. 100 88 45 29 21 32 72 97 

11. 11 IS· 97 77 46 25 25 42 78 99 

16. 20. 96 70 47 20 24 47 86 99 

21. 
" 25· 98 65 40 19 27 53 89 99 

26. Ende 92 63 34 22 22 63 89 100 

Eistage, Differenzen a-b: 

I. bis 5· 0 4 4 4 3 4 6 

6. 10. 0 6 4 4 7 5 4 

II. " 15· 2 6 4 4 2 6 4 a 

16. 20. 0 5 4 9 4 3 

21. 
" 25· 6 5 4 5 

26. Ende 4 2 8 4 7 5 0 
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Tabelle 26_ Haufigkeiten der Perioden von Tagen mit Temperaturminima ~Oo (1887-1936); 
Andauer von mehr als n Tagen_ 

n Jiinner Fehruar MarlO April Mai Juni Juli August Sept. Okt_ Nov. Dez. 
0 19 97 152 170 103 21 

10 57 120 119 72 12 
35 92 79 57 
22 71 60 37 

4 13 45 46 26 

5 30 42 20 
6 7 20 29 16 

6 IS 20 14 

16 13 10 
12 II 9 

10 10 9 7 
II 6 7 4 
12 4 5 4 
13 3 4 
14 3 

Llingste Dauer iu Tagen 16 IS 21 IS 4 2 
JVIittlere Dauer iu Tagen 0 0 0 0 1-9 2"] 4-0 3-6 3-S 1-8 1-5 0 
lIfittlere Zahl der Tage 

mit Temp_-Min_ ;; 0° 0 0 0 0 0-6 4-4 Il'2 11-8 6-5 07 0-1 0 

Tabelle 27_ Haufigkeiten der Perioden von Tagen mit Temperaturmaxima ~Oo (1887-1936); 
Andauer von mehr als n Tagen_ 

Janner Februar Mi.irz April Mai Juni Juli August Sept. Okt_ Nov. Dez. 
0 25 124 159 131 II6 120 9Q 21 

16 82 128 II5 107 98 68 12 

7 53 109 106 98 88 47 
41 89 101 81 70 38 

4 30 70 85 75 6-0 26 
21 57 76 70 59 14 
16 48 71 6-0 50 8 
13 41 63 59 44 7 

8 12 32 59 55 39 6 

9 9 25 52 50 35 
10 8 20 49 44 32 
II 6 19 44 41 28 
12 5 15 38 34 25 
13 3 14 34 31 21 
14 12 3, 27 19 2 

'5 10 25 23 15 
16 9 25 19 13 
17 8 24 ,8 13 
,8 8 23 '5 I3 

'9 8 '9 '4 II 
20 4 17 14 9 
21 3 15 12 

28 4 
35 4 

LUngste DUller in Tagen 27 37 39 46 58 22 
Mittlere Dauer in Tagen 1"0 1"5 2-2 2-0 4-' 5-8 10-0 9-9 8-0 37 2-' '-2 
Mittlere Zuhl der Tage 

mit Temp_-Max_;::: 0° 0-0 0-1 0'2 1-0 10"3 18-4 26-3 23-0 '9-2 6-6 o-g 0-' 
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zuwenden. Da sind es VOl' allem die Perioden mit ununtel'brochenem Warmwetter, also die 
Folgen von Tagen, an denen die Temperatur tiberhaupt nicht unter den Nullpunkt gesunken 
ist. Die :aaufigkeiten dieser Warmepel'ioden, ihre langste und mittlere Dauer bringt die 
Tab, 26, Hauptsachlieh kommen solehe Wal'meperioden auf dem Sonnbliek nur vom Mai bis 
Oktober vor. Die langste Warmeperiode dauerte 21 Tage lang, 1m Mittel ist die Dauer der 
Warmeperioden im Juli am grol;\ten (4'0 Tage), 

Wesentlich Hinger als die Perioden von frostfreien Tagen sind nattirlieh die Folgen von 
Tagen, an denen nul' das Tagesmaximum der Temperatur den Nullpunkt erreiehte oder tibel'
schritt, Ihre Haufigkeiten, ihre Uingste und ihre mittlere Dauer zeigt die Tab, 27, Vom Mai 
bis November ist es vorgekommen, dati solehe Perioden auf dem Sonnblick langer als eine 
Woehe andauerten, Die liingste Folge von Tagen mit Temperaturmaxima ~ 0 0 dauerte 
58 Tage lang, Die mittlere Dauer ist im Juli am grotlten. (10'0 Tage), 

N ach diesen Betraehtungen, die hauptsaehlieh den J ahresgang der Temperatur und die 
Veranderlichkeit der Temperatur im Jahresgang betrafen, mtissen wir uns nun noch den An
derungen del' Temperatur, die sieh im Laufe des Tages vollziehen, zuwenden. Der Tages
gang der Temperatur einer Hochstation von der Lage des Sonnblieks ist schon des
halb von besonderem Interesse, weil er uns Anhaltspunkte damr gibt, zu beurteilen, wie weit 
das Temperaturregime dieser Hohenlage von der direkten Einstrahlung beeinflutlt wird. In 
dieser Hinsicht ist er bereits von Trabert [28] bearbeitet worden, 1m Zusammenhang mit 
den Verhaltnissen an anderen osterreichischen Stationen hat auch Val en tin [29] den Tages
gang der Temperatur auf Grund einer 13jahrigen Beobachtungsreihe schon behandelt. In
zwischen sind wieder eine betraehtliche Anzahl von Beobaehtungsjahren dazugekommen, so 
dati nun Unregelmatligkeiten, die in den ktirzeren Reihen noch auftauehten, schon weitgehend 
beseitigt sind. tiberdies gibt uns die lange Beobachtungsreihe auch noeh die Mogliehkeit zu 
verschiedenen neuen statistischen Untersuchungen, die die Fragen des Tagesganges der Tem
peratur betreffen. 

Tabelle 28, Tagesgang der Temperatur; Abweichungen vom Tagesmittel (1887-1930), 0 C, 

Stunde Jlinner Februar Marz April Mai Juni Juli Angust Sept. Okl. Nov. Dez. Jahr 

-0'19 -0'36 -0'57 - 0'77 -0'90 -0'87 -0·86 -073 -0'53 -0'36 -0'17 -0'10 -0'53 

2 -O'ZI - 0'36 -0'63 -0'87 -I'OZ -0'99 -0'98 -0'81 -0'59 -0'42 -0'20 -0'1I -0'60 

3 -0'24 -0'37 -0'70 -0'93 -1'10 -1'09 - 1"05 -0'89 -0'66 -0'45 -0'21 -0'11 -0'65 

4 -0'27 -0'41 -0'73 -I'OZ - I'ZO" - l'I6x - 1'07 -0'98 -0"]1 -0'48 -0'25 -0'15 -0'70 

5 - 0'28 -0'45 -0'78 - 1'07' - 1'19 -1'06 - I'll' - l'Olx - 0']4x - 0'50 -0'27 -0'16 - 0'72 

6 _0'30x -0'45 - 0"79' - 1'01 -0'95 -0'85 -0'87 -0'88 -O'j2 - 0'54x - 0'30 -0'16 -0'65 

7 -0'30 - 0'46' - 0'69 -0'72 -0'63 -0'54 - 0'57 -0'58 -0'50 -0'44 - 0'30' - 0'18 -0'49 

8 -o'z5 -0'30 -0'36 -0'40 -0'28 -0'23 - 0'24 -0'30 -0'27 -0'20 -0'18 -0'18 -0'27 

9 -0'13 -0'08 -0'01 -0'03 0'°4 0'10 0'06 -0'01 - 0'00 -0'00 -0'02 - 0'08 - 0'01 

10 005 0'12 0'z7 0'30 0'34 0'39 0'35 0'z5 0'18 0'17 0'14 0'09 0'22 

II 0'23 0'33 0'5 2 0'56 0'60 0'63 0'60 0'48 0'37 0'35 0'30 0'Z4 0'43 

12 0'39 0'46 0'76 0'86 0'86 0'88 0'86 0'71 0'60 0'5 2 0'44 0'37 0'64 

13 0'50 0'66 0'97 I'll 1'04 1'0 5 1'09 0'92 0'79 0'65 0'54 0'44 0'81 

14 0'55 0'76 1'0g 1'28 1'24 1'20 1'23 1'10 0'96 075 0'56 0'44 0'93 

15 0'47 0'70 1'07 1'28 1'24 1'19 1'19 1'13 1'00 0'77 0'49 0'36 0'91 

16 0'39 0'60 0'95 1'17 1'14 1'10 1'14 1'1I 0'94 0']1 0'37 0'24 0'82 

17 0'19 0'40 071 0'96 0'99 0'93 0'96 0'93 0'79 0'46 0'16 0'06 0'63 

18 0'06 0'13 0'37 0'65 075 0"7 1 0'74 0'68 0'52 0'21 0'04 -0'02 0'40 

19 -0'02 -0'01 0'07 O'Z4 0'43 0'40 0'41 0'38 O'zo 0'03 -0'06 -0'08 0'17 

20 - 0'06 -0'08 -0'10 -0'01 0'11 0'07 0'05 0'06 0'03 -0'09 -0'12 -0'13 -0'02 

21 -0'08 -0'11 -O'ZO -0'17 -0'1l -O'ZO -0'21 -0'13 -0'16 -0'16 -0'15 -0'14 -0'15 

22 -0'13 -0'20 -0'30 - 0'34 -0'32 -0'40 - 0'42 -0'35 -0'32 - 0'28 -0'22 -0'20 -O'Z9 

23 -0'16 - 0'26 -0'4° -0'46 -0'46 -0'55 -0'57 -0'49 -0'43 -0'36 -0'26 -0'21 -0'38 

24 -0'18 -0'31 -0'50 -0'47 -0'60 - 0'72 -070 -0'62 -0'52 -0'42 -0'28 - 0'23' - 0'46 
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Zur Ablcitung dor mittleren Tagesgange wurde die Reihe von 1887 bis 1930 verwendet, 
da nur bis 1930 sttindliche Auswertungen vorliegen, Seither werden die Temperaturregistrie
rung en vom Sonnbliek nur in zweistundigcn Intervallen ausgewertet und es waren daher bei 
Verwendung der letzten Jahre Umrechnungen notig, die mir, da ja nichts Neues zu erwarten 
ist, nicht lohnend schienen, In Abweichungen vom Tagesmittel gibt die Tab, 28 die Tages
gange wieder, Daraus sind die periodischen Extreme und ihre Eintrittszeiten entnommen, die 
in Tab, 29 zusammengestellt sind, Die periodischen Tagesschwankungell del' Temperatur sind 
in del' spater folgenden Tab, 37 zusammengestellt, 

Die periodischen Tagessehwankungen der Temperatur sind aul3erordentlieh niedrig, 
besonders im Winter, 1m Janner betragen sie nur 29% und im J\lli 31% der Tagessehwan
kungen der Temperatur von Wien, Noeh grol3er sind nattirlich die Untersehiede im Verhiiltnis 
zu einer Talstation, wo die tagliehenTemperatursehwartkungen bekanntlich sehr grol3e Werte 
annehmen konnen, So betragt z, B, im Verhaltnis zu Hofgastein die periodische Tagesschwan
kung der Temperatur auf dem Sonnbliek im Janner nur 12%, im Juli 22%, Dal3 es bei diesen 
Unterschieden nicht so sehr auf die SeehOhe ankommt, sondel'll auf das Fehlen einer ent
sprechenden Heizflache, zeigt z, B. der Vergleich mit der in 3506 m Hohe im oberen Industal ge
legenen Station Leh, die im Winter eine mittlere tag'liche Temperaturschwankung von 10' 
und im Sommer von 12'9 0 aufweist [30], 

Die Eintrittszeiten der periodischen Temperaturminima fallen auf dcm Sonnblick, abge
sehen vom Winter, wo aber wegen des flachen Vedaufes der Temperaturkurven den Ab
weichungen keine Bedeutung zukommt, ungefahr mit Sonnenaufgang zusammen, Die "Maxima 
treten im Dezember und Janner etwa 1%, im Frlihling 2% bis 2%, im Herbst sogar 3, aber 
im Juli nm 2% Stunden nach der Kulminationszeit del' Sonne ein, Del' sommerliche RUck
schlag ist wahrscheinlich darauf zUl'tickzuflihren, dal3 durch die am N achmittag urn diese 
Jahreszeit Mufiger auftretendc Bew6lkung der Temperaturanstieg am Nachmittag etwas ge
dlimpft wird, In Wien betragt die Verspatung der periodischen "Maxima gegenUber der Kul
minationszeit del' Sonne im Dezember und Janner 2%, im "Marz und April 3 Stun den und im 
Juli 2% Stunden, In den tibrigen "Monaten ist es nieht viel andel'S wie auf dem Sonnblick. 

Da die periodischen Tagesschwankungen der Temperatur aus den mittleren 
Tagesgangen entnommen werden, sind in ihnen die wirklichen taglichen Temperaturschwan-

Tabelle 29, M'ittlere aperiodische und periodische tagliche TemperatUTextreme und Eintritts
zeiten del' periodischen Extreme, 

Janner Febr. l\1lirz April Mai Juni Juli Aug, Sept. Okt. Nov. Dez. Jabr 

Aperiodischc Extreme (Abweichung vom Tagesmittel), 0 c: 
Maximum, , , , , 2'13 2'20 2'26 2'20 1'86 2'11 2'19 2'05 178 2'08 ]'92 1'92 2'06 

Minimum, , , , ,~]'89 ~2'22 ~ 1'98 ~2'o3 ~2'OS ~2'09 - 2'03 ~2'IS ~ 1'93 ~ 1'77 -I'SS -2'15 --2'02 

Periodische Extreme (Abweichung vom Tagesmittel), 0 c: 
Maximum, , , , , 0'56 0'77 1'10 1'30 1'27 1'22 ]'24 ]'24 1'0] o'7S 0'57 0'45 0'96 

Minimum, , , , ,~o'3] ~O'46 ~o'79 ~ 1'09 - ]'24 ~ 1']7 ~ 1'12 ~ 1'02 -0'77 ~o'5) -0'31 ~0'231 ~0'76 

Eintrittszeitcn der periodischen Extreme: 

Maximum, , ' , , ]3'8h 14'2h 14'4h 14'6h ]4'6h 14'Sh 14'31, ']4'8h 14'Sh 14'Sh 

Minimum , , , , , 6'4h TOh 6'Oh 5'6h 4'Sh 4'2h 4'Sh S'lh S'6h 6'2h 

Eintrittszeit des Minimums minus Zeit des Sonnenaufganges (Stunden): 

-1'1 0'2 -0'2 0'4 -0'2 -0'2 0'1 0'3 -0'2 -0'2 

Eintrittszeit'des Maximums minns Zeit der Kllimination der Sonne (Stuuden): 

1'6 2'0 2'3 2'6 2'7 2') 2'2 2'7 2'9 3'0 

13'9h 13'51, 

6'6h 24'oh 1 

~07 (~O'2) 

2'] 1'6 
Kulmination der SOlinu ]2'2h 12'2h 12'1h ]2'0b lI'gh 12'011 

Sonnenaufgang. , . 7'5 h 6'811 6'2h S'2h 4'7h 4'411 

12,]11 12'Ih Il'9h 

4'7h 4'Sh S'Sh 

11'811 1 rSh 

6'4h 7'3h 

1 Sekundlires Minimum von - 0'19' um 7'5h , 
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kungen zum groBen Toil schon ausgeglichen, Es sonte darin eigentlich mehr oder mindel' nUl' 
die Strahlungswirkung zum Ausdruck kommen; dabei braucht es sich nicht nUl' um dio 
Strahlungswirkung am art selbst handeln, sondel'll es kann dabei aueh del' StrahlungseinfluB 
von einem anderen art, von dem die dort erwarmte Luft herbeigesehafft wird, zur Goltung 
kommen, Die tatsaehlichen tag lichen Temperaturschwankungen, die nicht nur einem regel
maBigen Tagesgang an Strahlungstagen, sondel'll auch ganz unregelma13igen Witterungsande
rungen entstammen, kommen in den mittleren Differenzen zwischen tag lichen :Maxima und 
Minima, in den aperiodischen Schwankungen, zum Ausdruek, Die aperiodischen 
Maxima und Minima sind ebenfalls in Tab, 29 und die aperiodischen Sehwankungen in Tab, 37 
angegeben, Auf dem Sonnblick andel'll sich die mittleren aperiodischen Temperaturschwan
kung en im Jahresgang nieht viel; nur im Herbst sind sic etwas kleiner, Anders ist es in der 
Niederung, In Wien z, B, steig en sie vom Dezember (4'20°) bis zum Juli (9'18°) auf mehr als 
das doppelte an, In del' Niederung verursaeht den sommerliehen Anstieg die starke Strah
lungs wirkung, die die unregelma13igen Temperaturanderungen einerseits oft iibertrilIt, abel' 
andererseits aueh oft verstarkt (Kalteeinbruch naeh einer Zeit sehr warmen Wetters), 1m 
Hoehgebirge fehlt einerseits die Heizflaehe, die oinen betraehtliehen TernperatUl'gang ver
ursachen konnte, und andererseits ist gerade im Sommer die Bewolkung sehr stark, so daB 
aueh noch dazu die Einstrahlung zicmlich abgeschirmt wird, Die unregelmitBigen Wetter
anderungen sind im Sommer, wie wir von der interdiurnen Verauderlichkeit dol' Temperatur 
her wissen, auf dem Sonnbliek nicht so groB wie im Winter und so kommt es, daB die durch 
die im SOlllmer ausgiebigere Strahlung bewirkte Vergro13erung del' tagliehen Temperatur
sehwankungen durch die geringere Haufigkeit starker, unregelmaBiger Witterungsanderungen 
so we it kompensiert wird, daB im Jahresgang die mittlere aperiodische Temperatursehwan
kung nahezu gleich bleibt, Aus dem Vorstehenden ergibt sieh, daB auch die Untersehiode 
zwischen aperiodischen Tagesschwankungen del' Temperatur in del' Nicderung und im Hoeh
gebirge im Winter, wo die Strahlungswirkung gering ist, nicht groB sind und daB diese 
Unterschiede auch illl Sommer betl'aehtlich hinter den Untersehicden der periodischen Schwan
kungen zurtickbleiben, Auf dcm SOllnblick betragt die aperiodische Temperaturschwankung 
im Jilnner 83% und im Juli 46% del' 3pcriodischen SehwankungsgroBen von Wien, 

Tabelle 30, Haufigkeitsverteilung del' taglichen Tempemturschwankungen auf dem Sonnblick, 
%, 

Temperatur· Winter FrUhling Sommer Herbst 
schwankung 0 C aile Tage hcitere Tage aile Tage heitere Tage aile Tage heitere Tage aile Tage heitere Tage 

0'0 bis 0'9 0'5 I 0'2 0'1 1'6 
1'0 1'9 JO'O 6'8 7'2 11'0 6 
2'0 2'9 21"7 21 16'5 12 15'4 23'1 25 
3'0 3'9 19'3 26 21'4 23 11'8 16 23'0 25 
4'0 " 4'9 14'9 16 20'6 24 21'1 18 [8'4 24 
5'0 " 5'9 10'8 JO 13-6 16 ITJ 18 9'4 9 
6'0 6'9 8'3 7 9'7 10 ll'7 IS 4'0 3 

TO " 1'9 5'0 6 4"9 4'3 6 3'7 
8'0 8'9 4'1 2'8 4 3'[ 7 2'5 
9'0 9'9 2'2 2 1'6 I' [ 3 1"3 

10'0 10'9 ['4 0'7 0'4 0'8 
[J'O ll'9 0'6 0'5 0'6 4 0'8 
12'0 12'9 0'4 0'3 0'1 
13'0 [3'9 0'3 0'[ 0'1 0'3 

14'0 [4'9 0'1 0'2 

15'0 15'9 0'2 

16'0 16'9 

'TO 17"9 0'1 
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Fiir die Beurteilung del' Vel'anderlichkeit des Wettcrs ist das Vel'haltnis von 
aperiodischen zu den periodisehen Sehwankungsgro13en von Bedeutung. Es 
erreicht im Winter mehr als drcimal so gro13e Werte wie im Sommer (Dezembel' 6'00, im Juni 
1"76). Die Verhaltniszahlen sind auf dem Sonnblick das ganze Jahr hindureh viel gro13er als 
in Wien; auch die Unterschiede zwischen Sommer und Winter sind auf dem Sonnblick viel 
gri:i13er. In Wien ist das Verhaltnis del' aperiodisehen zu den periodischen Schwankungsgl'o13en 
im Dezember 2'08 und im Juni 1"20. 

Aus welchen Einzelwerten die ~Iittelwerte del' taglichen Temperaturschwankungen resul
tieren, ist aus Tab. 30 ersichtlieh. Die Auszahlungen wurden auf Grund einer 10jahrigen Be
obachtungszeit (1924-1933) g·emaeht. In den einzclnen Monaten haben sieh keine bemerkens
wert en Untersehiede ergeben. Ieh habe daher die Haufigkeitsverteilungen nach Jahreszeiten 
zusammengefa13t. Nach Intel'vallen von je 1 ° sind die Haufigkeiten der taglichen 
Temperaturschwankungen in Prozenten ausgedrUckt worden. Am haufigsten - etwas 
mehr als ein FUnftel aller Werte - sind am Sonnbliek im Herbst und Winter Tagesschwankun
gen der Temperatur urn 2 bis 3°, im Friihling urn 3 bis 4°, im Sommer um 4 bis 5°. GroBer als 
4 ° - d. L del' langjahrige Mittelwert der aperiodischen Sehwankungcn - sind im Winter 48, im 
Friihling 51, im Sommer 59 und im Herbst 41 % aller Tagesschwankungen. Die gro13te Tages
schwankung del' Temperatur, die auf dem Sonnblick vorgekommen ist, betrug tiber 17°. Die 
Haufigkeitsverteilungen der Tagesschwankungen sind auf dem Sonnblick besonders im Wintcr
halbjahr stark unsymmetrisch, in Abweiehung von den Stationen del' Niederung, wo, wie ieh 
an andere l' Stelle [31] gezeigt habe, dies nicht so ist. Die Asymmetrie erklart sich dadureh, 
da13 der normale tagliehe Gang del' Temperatur auf dem Sonnblick nur sehr kleine 
Sehwankungen macht; daher stammt die gro13e lHiufigkeit del' kleinen Tagesamplituden. Die 
gro13en Tagcsschwankungen sind hauptsachlich nul' durch Wetterstorungen, also durch un
regelma13ige Schwankungen hervorgerufen, wahrend in der Niederung aueh die normalen 
Tagesschwankungen an schonen Tagen sehr gro13e Werte annehmen konnen. 

Die in Tab. 29 angegebenen Eintrittszeiten del' taglichen periodischen Extreme waren 
nur bei ungestortem taglichen Temperatul'gang zu erwarten. Die zufolge allgemeiner Wetter
anderungen zustande gekommenen Temperaturextreme fallen abel' auf verschiedene Tages
zeiten. Die Beachtung der E in tri t t s z e i ten d er tag lichen To m p e ra tu r ex t rem e 
gibt uns daher die Moglichkeit, zu beurteiloll, welcher Eillflu13 auf die Temperaturgestaltung 
eines Ortes den periodischen Tagesschwankungen im Verhaltnis zu den Wetterstorungen zu
kommt. In den Tropen, wo der Witterungsablauf bekanntlich sehr gleichma13ig erfolgt und 
nur selten von Storungen unterbrochen wird, treten die taglichen Maxima und Minima wirlc
lich Yorwiegelld zu denselbell Zeiten ein.wie die periodischen Temperaturextreme [32]. Anders 
ist es auf dem Sonnblick, wo die unregelma13igen Witterungsstorungen im Vergleich zu den 
periodischen Anderungen grol3e Bedeutung haben, wie die Haufigkeitsverteilungen der Ein
trittszeiten del' taglichen Temperaturextreme in Tab. 31 zeigen. Zur Bildung dieser Tabelle 
wurden aus stiindlichen Temperaturauswertungen der 5jahrigen Beobachtungszeit 1904-1908 
fUr jeden Tag die Stunden festgestellt, zu denen der hochste, bzw. niedrigste Wert der Tem
peratur eingetrag-en war. Wenn diose h6chsten, bzw. niedrigsten Werte mehrmals im Tage 
vorkamen, wurden sie so oft gezahlt, so oft sie aufgeschrioben waren. Die Werte sind zur 
besseren Vergleichbarkoit in Promille umgerechnet. 

Die Eintrittszeiten del' taglichen ~Iaxima verteilen sich auf die verschiedensten Tages
stunden; dabei fallen *ber, abgesehen vom November, doch die gro13ten Haufigkeitszahlen in 
jedem Monat auf die friihen Nachmittagsstunden, also auf die Zeiten, zu denen auch die 
periodischen Maxima eintreten. Auf dem Sonnblick ist die Verteilung auf vorschiedene Tages
stuuden viel gro13er als in der Niederung. So ist z. B. das gro13te Haufigkeitsmaximum auf 
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Tabelle 31. Hiiufigkeiten des Eintl'ittes deT Ternperaturextrerne zu einer besti17lJnten Tages
stunde, "100' 

Stunde 

o 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

13 

14 
IS 

16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

o 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

13 
14 

IS 

16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

JKnncr Februar ]\Uirz 

120 

43 
30 
25 
14 

17 
12 

4 
4 

3l 
I12 

132 

103 

q.8 

16 

18 
17 
30 

42 
27 

121 

137 
59 
78 
39 

46 
63 

51 

63 

54 
40 

8 

8 

17 
8 

9 
8 

89 

45 
35 
27 
13 
9 
4 

9 
5 
8 

14 
13 

18 

35 
15 1 

129 

72 
47 
18 

16 

24 
50 
39 
31 

99 

15 8 
64 

37 
38 
26 
38 

34 

61 

56 
29 
16 

II 

II 

14 

8 

8 

4 
4 

4 
10 

52 
83 
83 

143 

83 

47 
16 

16 

8 

4 
8 

7 
8 

20 

31 

48 
I14 

134 
130 

91 

35 

31 

9 
28 
36 

34 
62 

124 

58 
35 
35 
51 
57 
74 

117 
58 
23 

12 
II 

4 
4 
4 
4 

12 

34 
30 

65 
172 

April 

45 
20 

14 

7 

7 
3 

4 
3 

21 

14 

13 

21 

27 

117 
148 

137 
120 

35 

34 
41 

45 
44 
25 
55 

79 
53 
49 
68 

79 
80 

95 

98 

64 
26 

7 

4 
12 

39 

29 

44 
159 

Mai Juni 

Maxima: 

24 

18 

6 

4 
22 

29 

54 
183 
123 

147 

109 

86 

20 

54 
13 

9 

5 
4 

53 
18 

9 
8 

Min i m a: 

102 

84 

109 
101 

106 

85 
64 

79 
34 

7 
3 

4 

4 

14 

12 

40 

149 

78 
44 
57 
74 

136 

III 

64 

85 
59 
32 

18 
3 

4 

9 
18 

29 

47 
129 

Juli 

9 
13 
9 
4 

4 

13 

30 
26 

57 

61 

165 
12 5 
124 
73 
60 

59 
24 
17 
19 

24 
27 

79 
68 

72 

75 
100 

108 

61 

86 
36 

15 
II 

4 
3 

8 

7 

27 
39 

163 

August Sept. 

33 
33 
12 

7 

4 
4 
3 

II 

40 

48 

48 
136 

125 
122 

124 

97 

47 
15 
25 
24 
19 
20 

101 

67 
42 
63 

109 
II3 

78 

80 

36 

12 

II 

9 
7 
4 

16 

14 
20 

58 
26 
10 

16 

13 

3 

4 
12 

4 
6 

32 

36 

125 
132 

136 

114 
64 

33 

24 
33 
42 
24 

47 

99 

55 
48 
51 
66 

99 
125 

90 

41 

15 
3 
8 

4 

4 
3 

Okl. 

54 
23 

20 

17 
4 
6 

4 
6 

10 

38 

37 
151 
127 

134 
81 

29 

41 
38 

37 
33 
37 
63 

94 
49 
41 

38 
30 
41 

79 

121 

81 

19 

4 
12 

23 

II 

14 
II 

II 

19 

38 

45 
56 

159 

Nov. 

83 
64 
19 
14 

IS 
19 
15 

30 
12 

45 

61 
105 
79 
49 
22 

II 

II 

24 

52 
50 
42 

130 

133 
84 

57 
57 
49 
38 
34 

46 
50 
14 
8 

12 

15 

20 

12 

19 
16 

14 

16 

30 

27 
42 
42 

159 

Dez. 

22 

25 
19 
17 
II 

7 
4 
3 

4 
IS 

22 

22 

47 
54 
47 
80 

106 

55 
33 
37 
25 
26 

41 

51 
69 
80 

8 

3 

7 

II 

II 

13 
8 

12 

21 

52 
48 
55 

212 
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Tabelle 32, Hiiufigkeitsverteilung der tiiglichen Temperaturmaxima (1901-1930), DIDo, 

, C Jlinner Februar MH.rz April Mai Juni Juli August Sept. Okl, Nov. nez, Jab, 

13'0 bis 13'g 0 
12'0 12'g 0 
11'0 lI'g 
10'0 10'9 19 7 2 

9'0 9'9 23 22 4 
8'0 8'9 8 38 39 8 

7'0 7'9 22 52 57 22 J3 
6'0 6'9 10 51 68 92 32 21 

5'0 5'9 14 45 93 9J 44 25 
4'0 4'9 J8 59 98 J05 52 J5 29 
3'0 3'9 30 85 94 III 84 31 36 
2'0 2'g 4 48 98 99 96 76 25 38 
J'O 1'9 7 54 J08 80 81 97 60 II 42 
0'0 0'9 4 23 IlJ J29 97 92 129 65 JO 55 

-1'0 bis·~o'l 3 40 146 J23 92 79 JOJ J24 25 II 62 
-2'0 -I'J 8 55 121 87 48 45 J04 JI9 44 IS 55 
-3'0 -2'1 14 7 28 60 90 57 34 34 73 III 66 21 50 
-4'0 

" 
-3'J 33 32 35 89 73 51 3J 16 47 94 94 22 51 

-5'0 
" 

-4'1 37 36 45 III 74 32 12 16 39 76 105 56 53 
-6'0 

" 
-5'1 63 39 76 128 48 15 II 10 32 73 85 71 54 

-TO " 
-6'1 72 72 100 89 50 13 13 58 liS 97 57 

-8'0 
" 

-1'1 83 94 II6 93 46 4 10 25 76 101 54 
-9'0 

" 
-8'1 73 87 III 57 29 4 22 27 74 Il3 50 

-10'0 
" 

-9'1 107 77 96 61 13 7 29 50 110 46 
- II'O " -10'1 94 94 81 45 7 3 26 46 82 40 
- 12'0 ,,- 11'1 82 97 67 30 13 53 82 36 
-13'0 " -12'1 76 91 64 27 7 27 47 29 
- 14'0 ,,-13'1 62 49 42 19 4 26 38 20 
-15"0 " -- 14'1 48 39 37 25 3 17 23 16 
-16'0 " -- 15'1 28 39 24 J5 3 20 36 14 
-ITo ,,- 16'1 32 37 J5 5 J6 18 10 
-J8'o II - ITI J9 2[ J3 5 [2 J9 8 

- J9'O " -18'1 J6 3[ 7 5 6 6 
-20'0 " -19'1 [0 13 9 3 6 5 4 
-21'0 " -20'1 10 12 4 2 8 3 
-22'0 " -21'1 II 9 6 5 3 
-23'0 " -22'1 8 4 3 3 

-24'0 " - 23'1 5 7 2 
- 25'0 " -24'1 3 0 
-26'0 " -25"1 2 3 1 

-21'0 " -26'1 0 
-28'0 " -21'[ 2 0 

-29'0 '1 -28'1 0 

-30'0 " -29'1 0 

dem Sonnblick 18% (Mai), in Bucheben 51% (September) und in Kremsmiinster 53% (Juli) , 
Das Jahresmittel del' monatlichen Haufigkeitsmaxima betragt auf dem Sonnblick 14'5%, auf 
dem Obir 21'0%, in Bucheben 33'9% und in Kremsmiinster 29'0% (vgl. 32), In diesen Zahlen 
kommt 8ehr schOn zum Ausdruck, um wieviel del' tagliche Temperaturgang auf dem Sonn-
blick unregelmaBiger ist als an Station~n del' Nicdcrung odcr geringerer Hohen, Zum Unter-
schied von Stationen der Niederung kommt es auf dem Sonnblick auch verhiiltnismaBig oft 
vor, daB das Temperaturmaximum erst in den Abend- und Vormitternachtsstunden eintritt, 
Die Haufigkeit des Eintrittes der tag lichen Temperaturmaxima zum Tagesbeginn oder zum 
TagesschluB ist auf dem Sonnblick sehr groB, 1m Jahresdurchschnitt istdort die Eintritt~" 
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zeit 0 Uhr flir Maxima mehr als doppelt so haufig und die Eintrittszcit 24 Uhl' mehr als drei
mal so haufig wie in del' Niederung des Alpenvorlandes, 

Die Temperaturminima treten auf dcm Sonnblick nm im Juni zur Zeit des periodischen 
1Iinimums, also um Sonnenaufgang, am haufigsten ein, in allen iibrigen Monaten abel' erst um 
Jllitternacht. Sehl' haufig kommcn Minima zu allen Stunden von Tagesbeginn bis S0i1l1Cn
aufgang VOl', Anders ist es wieder in del' Niederung, In Kremsmiinster z, B. fallen die IIaufig-

Tabelle 33, Hiiufigkeitsverteilung der tiiglichen Temperaturminima (1901-1930), 0/00' 

o C 

9'0 bis 9'9 
8'0 8'9 

TO T9 
6'0 6'9 

5'0 5'9 
4'0 4'9 
3'0 3'9 
2'0 2'9 
1'0 1'9 
0'0 o'g 

- 1'0 bis - 0'1 
-Z'O -1'1 

-3'0 -2'1 

-4'0 " -3'1 
-5'0 " -4'1 
-6'0 !) - S'! 
-To" -6'1 

-8'0 " -7'[ 
-9'0 " -8'1 

- JO'O " - 9'1 
- II'O 11 - 10'1 

- 12'0 ,,- II'! 

- 13'0 II - 12'1 

- 14'0 ,,- !3'1 

- 15'0 ,,- 14'1 
- 16'0 ,,- 15'1 
- ITO ,,- 16'1 
- 18'0 ,,- ITI 
- 19'0 ,,- 18'1 
-20'0 ,,-19'1 

- 21'0 ,,- 20'1 

- 22'0 ,,- 21'1 

- 23'0 ,,- 22'1 

- 24'0 ,,- 23'1 
- 25'0 ,,- 24'1 

- 26'0 ,,- 25'1 

- 27'0 ,,- 26'1 
- 28'0 ,,- 2TI 

- 29'0 ,,- 28'1 
- 30'0 ,,- 29'1 
- 31'0 ,,- 30'1 

-- 32'0 ,,-' 3J'I 
- 33'0 ,,- 32'1 

- ~4'O ,,-- 33'1 
- 35'0 ,,- 34'1 
- 36'0 ,,- 35'1 
- 37'0 ., - 36'1 
-38'0 ,,-37'1 

Janner Fcbruar Marz April l\1ai Juni Juli August Sept. Okt. Nov, Dez. Jahr 

15 

I7 15 
30 35 
40 39 
65 40 

75 52 
60 85 
82 86 

74 86 
86 80 
82 62 

62 77 
60 69 

47 45 
34 50 
43 40 

29 29 
21 2 I 

16 19 
10 II 

17 17 
8 8 

7 2 

5 10 

6 
4 

4 

5 

6 

7 
30 

40 

55 
77 
82 

85 

93 

92 

73 
79 
56 
53 

47 
33 

25 
17 
18 

8 

5 
6 

4 
2 

14 15 
24 28 

4 38 60 

14 71 87 

47 99 93 
21 90 131 145 
53 121 127 96 

75 131 91 84 
6 82 III 102 70 

12 97 84 80 88 

47 108 75 83 76 

41 112 105 57 77 
72 81 71 38 45 

95 82 45 30 27 

75 68 46 7 7 
91 58 25 2 
85 34 13 

93 37 10 
70 31 4 
63 24 

55 9 
44 10 

45 7 
39 2 

18 
12 
10 

7 
6 

4 

5 

24 
42 4 
53 II 

89 16 

90 56 
94 65 
87 85 
97 85 
98 108 

73 88 

49 67 
48 55 
46 75 
37 60 

33 49 

44 
12 36 

33 
23 

23 

7 
5 

7 
9 

34 6 

53 9 
57 12 
74 31 
'82 48 

67 61 

96 72 

72 85 

57 92 

55 105 
59 78 
38 72 
56 66 

43 55 
25 50 
26 37 
33 25 
12 23 
10 23 

JO 10 

9 
3 

o 
o 
o 
o 

5 
Jl 

18 
26 

41 

45 
46 

46 
49 
56 
54 
49 
51 

49 
52 

48 

47 
48 

43 
36 

35 
29 

25 
19 
16 

J3 
10 

7 
5 
4 
4 

2 

o 
o 
o 
o 
o 
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keitsmaxima der Eintrittszciten der taglichen Temperaturminima nur yom November bis 
Februar anf 24 Uhr, in den iibrigen Monaten aber auf die Zeit von Sonnenaufgang, Die 
Streuung der Tempcraturminima Uber die versehiedenen Tagesstunden ist noeh vicl groBer als 
die ner Maxima. Das kommt auch in den Jahresmittcln der monatliehen Haufigkeitsmaxima 
zum Ausdruck; sie betragen auf dem Sonnbliek 98%, auf dem Obir 12'0%, in Bucheben 
22'4%, in Kremsmiinster 24'3% und sind noeh bedeutend kleiner als die entsprechenden flir 
die mittlere groBte Haufigkeit der Temperaturmaxima. Die Haufigkeiten des Eintrittes der 
tag lichen Temperaturminimu, zum Tagesbeginn oder TagesschluB sind auf dem Sonnblick 
noch viel groBer, als es bei den Temperaturmaxima war, Im Jahresdurchschnitt ist dort die 
Eintrittszeit 0 Uhr filr Temperaturminima mehr als doppelt so haufig und die Eintrittszeit 
24 Uhr aber etwas seltener als in der Niedenmg des Alpenvorlandes. 

Del' namentlich bei Schlechtwetter oder Nebelwetter sehr flache Tagesgang lier Tem
peraturkurve bewirkt, daB auf dem Sonnblick die Extremtemperaturen sehr haufig an mehreren 
Tagesstunden auftreten. Im Jahresmittel treten die Temperaturmaxima in 42'2% und die 
Temperaturminima in 43'1 % aller Falle ofter als cinmal im Tag' ein. In der Niederung ist 
dieses wiederholte Vorkommen seltener: in KremsmUnster bei den Maxima in 11'6% und bei 
lien Minima in 21'2%, 

In welcher Weise die in Tab. 29 als Abweichungen yom J\iIittelwert angegebenen mitt
leren aperiodischen Extremwerte zustande kommen, zeigen die aus 30jahrigen Beobachtungen 
abgeleiteten Haufigkeitsverteilungen der Temperaturextreme in Tab. 32 und 33. 
Die Haufigkeiten wurden nach Intervallen von je 1 0 ausgezahlt und zur besseren Vergleich
barkeit auf Promille umgerechnet, Wie frUher bei den Haufig'keitsverteilungen der Tages
mittel der Temperatur, wurden auch wieder die statistischen Charakteristiken berechnet, 
Diese Zahlen sind in Tab. 34 zusammengestellt und zeigen, daB sich die Haufigkeitsverteilun-

Tabelle 34. Statistische Chamkteristiken del' Hiiufigkeitsverteilungen der tiiglichen Te11lpem-
turextre11le (1901-1930). 

Janner Februar Mlil'Z April Mai Juni Juli August Sept. Ok!. Nov. Dez. 

Maxima: 

Hochstes Max., 0 C , 1'3 -1'2 3'5 2'7 6'g 10'4 13'3 117 g'S P S'S 07 
Oheres Quartil, 0 C . -7"3 -7"7 -6'6 -3'8 0'2 3'2 5'5 5'6 2'9 -0'6 -4'0 -6'6 

Zentralwert, 0 C. · -10'2 - JO'6 -S'S -6'0 -17 o'S 2'8 3'2 0'3 -2'6 -6'6 -g'o 

Unteres Quartil, 0 C · -13'2 -13'5 -117 -9'0 -4'6 -1'3 0'1 0'4 -2'1 -5'4 -9'9 -11'8 

Niedrigstes Max., 0 C , · -28'9 -2g7 -25'4 - 21 7 - 15'2 -10'4 -TO -6'5 -11'1 -18'5 -25'2 -2g'0 

Variationsbreite, 0 q 30'2 28'5 28'g 24'4 22'1 20'8 20·3 18'2 20'g 25"7 31'0 2g7 

Durchschnitt ft, 0 C , -10'47 - 10'94 -9'17 -6'50 -2'08 0'99 2'g6 3'06 0'2g -2'93 -1'12 -9'39 

Streuung 0", 0 C 4"56 4'S9 4'11 4'16 3"72 3'42 3-67 3'49 3-80 3'g3 4"55 4'32 

Schiele ~ -0'60 -0'6g -0'5 2 -0'65 - 0'39 -0'08 -0'04 -0'15 -0'55 -0'53 - 0'68 -0'81 

ExzeB E • 0'55 0'62 o'So 0'45 0'20 -006 - 0'47 -0'44 0'54 0'36 0'5 2 1'41 

Asymmetrie 100 A . 7'5 7"4 g'S 12'2 11'8 -5'6 -2'2 2'2 0'4 ]0'5 14'2 10'3 

Min i m a: 

H6chstes Min., 0 C . -3'6 -3'6 0'6 -0'6 2'2 5'0 g'3" S'S 6'0 3-3 1'5 -2'2 

Oberes Quartil, 0 C . · -Il'2 -I1'S - 10'5 -T8 -3'2 -o'g O'g 1'3 -0'4 -3'2 -7"2 -10'2 

Zentralwert, 0 C . · -14"7 -14'8 -13·3 -10'8 -5'6 -2'g -1'0 -o'g -3'2 -S'g -10'4 - 12'9 

Unteres Quartil, 0 C · -18'1 -IS'S -16'6 -14'1 -8'6 -5'8 -37 -3'g -6'0 -97 -14"7 -16'3 

Niedrigstcs l\Hn" 0 0 , -3p -33'0 -28'7 -26'6 -Ig'o -12'6 -9'2 -9'5 - 14'2 -19'5 -28'5 -29'6 

Variationsbrefte, 0 C 33'6 29'4 29'3 26'0 21'2 IT6 18'5 15'3 20'2 22'8 30'0 27"4 

Durcbschnitt ft, 0 C • -14'g6-IS'3S -13"62 -11'10 -6'02 -3-23 - 1'22 -1'14 -3'33 -6'51 -11'08 - 13'41 

Streuung ($, 0 C 5'12 5'14 4'47 4"4 3 3-8g 3'22 3'19 3'32 3'94 4'37 5'18 4"79 

Schiele ~ -0'62 -0'65 -0'43 -0'5 1 -0'55 -0'38 -0'06 -0'18 -0'26 -0'44 -0'54 -071 

ExzeB E. 0'58 0'37 0'11 -0'01 -0'08 -0'27 -0'40 -0'96 -0'46 -0'48 -0'11 -0'78 

Asymmetric 100 A . 8'8 9'3 6'9 TI 11'0 11'8 6'0 7'1 4'0 107 10'2 11'2 
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gen der :Minima von denen dor 11axima merklich unterscheiden, Auf dem Sonnblick ist die 
Streuung a der }linima vom September bis ~lai groBer als die der Maxima, und nm von Juni 
bis August etwas geringer, 1m Vergleieh zu den Verhaltnisscn der Niederung des Alpenvor
landes ist, wie ieh an anderer Stelle gezeigt habe [33J, die Streuung der :Maxima auf dem 
Sonnbliek von Marz bis September etwas geringer, die Streuung der Minima ist aber das 
ganze J ahr hindureh wesentlieh groBer als in der Niederung, wie z, B. in Kremsmlinster; dort 
ist die Streuung der Minima im Janner 4'620 und im Juli 2'25 0, die Streuung der lViaxima im 
Janner 4'25 ° und im Juli 3'80 0, Diese Untersehiede konnen mit dem Fehlen der unmittel
baren Heiz- oder Strahlungsflaehe auf dem Sonnbliek erklart werden und zum Teil aueh damuf 
zuriiekgefiihrt werden, daB bei Luftkorperweehsel die Temperaturuntersehiede in del' Hohe 
noeh extremer und weniger von dem zurliekgelegten Weg beeinfluBt sind als in der Niederung, 
Dies wirkt sieh besonders in der Streuung der }linima im Sommerhalbjahr aus, Die Sehiefe a 

ist wieder ahnlich wie bei den Haufigkeitsverteilungen der Tagesmittel im Winterhalbjahr 
stark negativ und geht in den Sommermonaten gegen 0, Diese Unsymmetrie zeigt sieh auch im 
Koppenschen AsymmetriemaB, 1m Winterhalbjahr liegen mehr Werte liber dem Mittelwert 
als darunter, Del' ExzeB e ist im allgemeinen im Winter positiv (Werte nahe dem Durchschnitt 
kommen after vor als dem GauBschen Fehlerverteilungsg'esetz entspricht) und im Sommer 
negativ (Werte nahe dcm Durchschnitt sind zu selten), 

Nach diesen Betraehtungen der allgemeinen, den taglichen Gang betreffenden Verhalt
nisse bleibt nun noch das Verhalten der Temperatur an heiteren und an trliben Tagen zu 
untersuchen, 

Tabelle 35, Tagesgang der Tempemtur an heiteren Tagen; Abweichungen vom l'agesmittel, 0 C, 

Stunde Janner Februar Miirz April Mai Juni Juli August Sept. Okt, Nov, Dez, Jahr 

o - 0'6 - 1'1 - 2'2' - 1'8 - 1'6 - 2'4 - 2'5x - 1'5 - I'7x - 0'5 - 0'7 - 0'8' - 1'45 

-0'6 -1'1 -1,6 -I'S -I'g -27x -2'4 -1'8 -1'6 -0'6 -0'7 -0'7 -1'46 

- 0'7' -=. 1'2" - 1'5 - 1'8 - I'g - 2'6 - 2'3 - I'g - 1'6 - 0'6' - O'7x - 0'7 - 1'46 

- 0'6 -1'1 - 1'4 - I'g - I'g - 2'6 - 2'4 - I'g -1'4 - o'6x - 07' -0'6 - 1'42 

4 - 0'6 -1'1 -1'3 - 2'I x - 1'9' - 2'5 - 2'4 - 2'0' - 1'4 - 0'6 - 0'6 - 07 - J'43 

- 0'6 - J'I - 1'2 - 2'0 - 1'7 - 1'9 - 2'0 - 1'9 - 1'3 - 0'6 - 0'6 - 0'7 - 1'30 

- 0'5 - 1'0 - J'2 - 1'5 - 1'1 -!'3 - 1'3 -1'7 - 1'0 - 0'6 - 0'5 -0'6 - 1'03 

7 - 0'4 - 0'8 - 0'8 - 0'9 - 0'5 - 0'8 - 0'9 -!'3 - 0'6 - 0'4 - 0'4 - 0'5 - 0'69 

8 -D'S 0'1 -0'1 -0'4 -0'2 -0'4 -0'4 -1'0 -O'J 0'1 -0'3 -0'4 -0'30 

9 - 0'3 0'2 0'4 0'1 - 0'1 - 0'1 - 0'1 - 0'6 0'3 0'3 - 0'0 - 0'1 0'00 

10 - 0'0 0'4 0'6 0'2 0'2 0'1 0'2 - 0'3 O'S 0'3 0'2 0'2 0'')') 

I I 0'1 0'6 0'7 0'3 0'1 0'3 0'4 - 0'0 0'6 0'4 0'4 0'4 0'36 

12 0'3 0'] 0'8 D'S 0'3 0'6 0'7 0,3 0'6 0'4 0'5 0'6 0'53 

13 

14 

15 

16 

'7 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Maximum, 
Minimum, 

Tugesmittel 

24h-011 . 

0'6 

0'8 

0'7 

o'S 

0'7 

0'5 

0'4 

0'4 

0'3 

0'1 

0'9 

1'1 

J'O 

,'2 

1'0 

0'5 

0'4 

0'3 

0'2 

0'1 

0'1 0'0 

-0'0 -0'0 

2'1 

-2'3 

2'4 

-2'1 

- 10'5 - 10'8 

0'6 J'I 

I'D 

1'2 

1'3 

"5 
!'3 
I'D 

0'6 

0'4 

0'3 

0'2 

0'1 

0'0 

0'8 

1'2 

1'5 

1'8 

1'S 

1'6 

1'2 

0'9 

0'7 

0'6 

0'5 

0'5 

1'1 

!'3 
1'6 

1'8 

"g 

1'5 

0'9 

0'6 

0'4 

0'4 

0'3 

0'9 

1'3 

1'6 

1'8 

1'9 

2'0 

1'8 

1'4 

1'1 

0'9 

0'9 

0'8 

1'1 

1'4 

17 

J'g 

2'0 

2', 

I'g 

1'4 

0'7 

0'6 

0'4 

0'4 

I'D 

1'3 

17 

1'9 

2', 

1'1 

1'0 

O'S 0'5 

O'g 0'6 

!'3 0'8 

1'5 1'0 

1'6 o'g 

1'4 0'4 

0'8 - 0'0 

0'4 -0'1 

0'2 -O'} 

0'0 -0'2 

0'2 

0'1 

-0'0 

-0'1 

0'9 

I'D 

1'0 

0'9 

D'S 
0'4 

0'2 

0'1 

0'0 

-O'! 

0'77 

1'03 

l'lg 

1'26 

1'33 

1'19 

0'89 

0'63 

0'4 3 

0'29 

1'0 -0"1 -0'2 -0'1 -0'2 0'22 

0'9 -0'1 -0'3 -0'1 -0'2 0'18 

2'3 2'5 2'2 2'4 2'6 2'4 2'0 

-2'0 

1'7 

-1'7 

1'5 
-I'; 

1'5 2'J3 

-2'4 - 2'7 -2'4 - 3'0 - 2'8 - 2'4 - 2'0 -2'27 

- 8,g - 8'5 - 2'g - 0'4 1'2 J'O -0'0 - 7'3 - 8'6 - 4'35 

2'2 2'3 1'9 3'2 2'9 2'4 1'6 0'2 0'6 0'6 0'16 
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Tabelle 36. Tagesgang der Temperatur an ganz bewOlkten Tagen; Abweichungen vom 
Tagesmittel, 0 C. 

Stund. 

o 

4 
5 
6 

7 
8 

!o 

II 

J2 

[3 

!4 

!S 

!6 

17 

!8 

Janner Februar Miirz April Mai Juni Juli 

o'! - O'! - O'! 0'3 o'! 0'2 0'0 

o'! -O'! 

0'3 -O'! 

0'2 - 0'2 

0'3 - 0'2 

0'3 - 0'3 

0'2 - 0'3 

-0'2 0'2 0'0 0'2 - 0'1 

- 0'3 - 0'[ - o·! 0'0 - O'! 

-0'3 -0'2 -0'3 -0'[ -0'2 

- 0·3 - 0'3 - 0'4 - 0'2 - 0'2 

-- 0'5 - 0'4 - 0'4 - 0'3 - 0'3 

-0'5 -0'3 -D'S -0'3 -0,3 

0'2 _o'3x -0'3 -0'2 -0'4 -0'2 -0'2 

0'1 -0'2 

o'! -0'0 

0'4 0'2 

D'S 0'4 

0'6 0'5 

-o'! 

0'2 

0'4 

0'7 

0'8 

0'0 -0'2 

0'2 0'0 

0'4 0'3 

0'6 0'6 

0'9 0'8 

-0'0 -0'1 

0'3 0'2 

0'7 0'4 

O'S 0'7 

o'g 0'9 

August Sept. 

I'2 0'5 
0'9 0'4 

0'8 0'3 

0'7 0'2 

0'5 D'! 

0'4 -0'[ 

0'3 -- 0'[ 

0'2 - 0'0 

0'3 O'! 

0'3 0'2 

0'4 0'4 

0'4 0'5 
0'4 0'5 

1'0 1'0 0'4 

Okt. 

0'6 

0'5 

0'6 

0'5 

0'5 

0'5 
0'4 

0'3 

0'2 

0'3 

0'4 

0'4 

0', 

0'3 o'g 

0'8 

0'6 

0'9 0'2 

o'S 0'0 

0'4 O'! 

0'4 -0'1 

Noy, 

07 

0'6 

0'7 
0'5 

0'4 

0'2 

O'! 

0'0 

o·! 

0'3 

0'4 

0'4 

0'4 

0'3 

Dez, Jahr 

"0 0'37 

0'9 0'28 

0'8 0'23 

o'S 0'13 

0'6 0'07 

0'6 - 0'02 

0'5 - 0'07 

0'4 - 0'04 

0'3 0'04 

0'2 0'19 

0'3 0'39 

0'3 0'53 

0'4 0'63 

0'3 

0'2 - 0'1 

o'! -0·3 

0'6 

0'4 
0'4 

0'2 

-0'2 

0'6 

0'7 
0'5 
0'3 

0'[ 

0'5 
O'Z 

-0'0 

1'0 

['0 

o'S 

0'6 

0'4 
0'0 

O'S 

0'9 

"0 
0'7 

0'5 

0·3 

0'9 

0'9 

0'7 

0'5 
0'1 

0'6 - 0'2 

0'3 - 0'3 

0'1 - 0'5 

0'2 - 0'3 - 0'2 - 0'5 

-0'0 -0'5 -0'4 - 0'6 

0'63 

0'53 
0'43 
0'22 

0'00 

-.0'4 -o'! - 0'2 - 0'6 - 0'6 - 0'7 -0'22 

[9 - 0'5 - 0'2 - 0'2 - 0'3 - 0'1 - 0'3 - 0'2 - 0'7 - 0'4 - 0'7 - 0'6 - 0'8 - 0'42 

20 -0'6 -0'2 -0'3 -0'5 -0'4 -07 -0'5 -0'9 -0'5 -0'6 -0'6 -O'S -0'50 

2! - o'S - 0'2 - 0·3 - 0'] - 0'6 - 0'9 - 0'5 - 1'0 - 0'6 - 0'6 - 0'7 - 0'9 - 0'65 

22 _o'8x -0'2 -0'5 -0'9 -o'S -1'2 -0'9 -['2 -o'S -o'S -07 -0'9 -0'81 

23 - 0'8 - 0'2 - 0'5 - I'D - 0'9 - 1'3 - 1'0 - I'Y - 0'9 - 0'9' - o'Sx - ['ox - 0'84 

24 - 07 - O'! - o'6x -- !·zx - I'Ox - ['4x _!'Ix - 1'2 - O'9x - 0'8 - 07 - !'Ox - O'S4 

Maximum, 

IVlinimum , 
2'1 1'9 2'1 2'1 1'9 1'9 

- 2'2 - 1'9 - 2'3 - I'S - I'S - 2'! 

1'5 1'9 1'5 17 

-1'9 -2'1 -1'7 -!'8 

1'9 2'1 

-2'0 -1'9 

Tagesmittel , - 13'3 - [Z'2 - I ['I - 9'3 - 6'1 - 2'5 - O'S - 2'1 - 3'2 - 6'2 - S'S - 14'6 - 7'50 

0'0 - 0'7 - 1'5 - 1'1 - 1'6 - 1'1 - 2'4 - ['4 - 1'4 - 1'4 ~ 2'0 - 1'21 

In Form von Abweichungen vom Tagesmittel bringt die Tab. 35 die mittleren Tages
gange an heiteren und die Tab. 36 die an triiben Tagen. Fiir die Ableitung del' ein
zclnen Monatsmittel wurden je etwa 35 Tage verwendet. Als heitere Tagc wurden nur solchc 
in Betracht gezogen, an denen den ganzcn Tag liber die SonnenscheinregistrieTllIlg Imine Unter
brechung zeigte und urn 7 und 21 Uhr die Bew61kung nicht mehr als hOchstens 3 betrug. Als 
triibe Tage wurden nur solche verwendet, an denen den g'anzen Tag liber kein Sonnenschein 
registriert wurde und urn 7 und 21 Uhr der Himmel ganz bew61kt wlal'. 

1m Tagesgang der Temperatur an heiteren Tagen flillt am meisten die starke Verspatung 
del' periodischen Maxima auf. Sic fallen im Dezember auf 15 Uhr, von Janner bis Marz, im 
Oktober und November auf 16 Uhr, im April und September auf 17 Uhr und von l\fai bis 
August erst auf 18 Uhr. Das kann natiirlich auf keinen Fall als Strahlungswirkung erklart 
werden; es mu/;) vielmehr noch eine. andere Warmequelle gesucht werden. Nach den Unter
suchungen von Hann [34] haben wir diese Warmequelle in der adiabatischen Erwarmung von 
absteigenden Luftstromungen in den Barometermaxima zu suchen. II ann konnte auch feststellen, 
da/;) beim VorUbergang eines Luftdruckmaximums die Temperatur im Mittel erst einen Tag nach
her ihren hOchsten Wert erreicht. Heiteres Wetter ist aber auf dem Sonnblick vorwiegend mit 
hohem Luftdruck verbunden, T r abe r that gelegentlich einer Analyse des Tagesganges del' 
Temperatur an heiteren Tagen sogar die Geschwindigkeit des absteigenden Luftstromes be
rechl1el1 konnell und daflir den Betrag von 11 m pro Stunde gefunden. Dieser beim adiabati-
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sehen Absinken erwarmte Luftstrom bewirkt aueh, daB auf dem Sonnbliek im Mittel die 
heiteren Tage warmer schlieBen als sie beginnen. Die Temperaturdifierenz zwischen 24 Uhr 
und 0 Uhr ist im Winter wesentlich kleiner als in den iibrigen J ahreszeiten und betragt im 
Jahresdurchschnitt 1"6°. Auf den allgemeinen Anstieg der Temperatur an heiteren Tagen ist 
es aueh zuriiekzufiihren, daB die Minima nicht wie im mittleren Tagesgang aller Tage auf die 
Zeit um Sonnenaufgang fallen, sondern sich unregolmaBig auf die ersten Tagesstunden 
verteilen. 

Bemerkenswert ist noeh eine Eigentumliehkeit des Tagesganges der Temporatur an 
heiteren Tagen, die besonders auffallt, wenn man graphische Darstellungen davon betraehtet. 
Es zeigt sieh namlich, daB, beginnend ung'efahr mit Sonnenaufgang, ein raseher Temperatur
anstieg einsetzt, der aber in dieser Starke nur bis 9 oder 10 Uhr anhalt und dann wesentlich 
abgebremst wird. Nach Angaben von Valentin wird die Jalousiehiitte auf dem Sonnbliek 
in den Sommermonaten bis etwa 9 Uhr und nachmittags von 16 bis 19 Uhr von der Sonne 
getrofien, und es ist daher damit zu rechnen, daB urn diese Zeiten zu hohe Temperaturen auf
gezeichnet werden. Nach Vergleichsmessungen, die Trabert [35] mit einem Aspirations
thermometer an heiteren Tagen durchgefiihrt hat, haben sich tatsachlich tiberwarmungen der 
Hiitte am Vormittag und am Abend, aber urn Mittag zu tiefe Temperaturen im Jalousiegehause 
ergeben. Bei den Vergleichsmessungen mit dem Aspirationsthermometer hat sich allerdings 
auch ein erheblicher WindeinfluB gezeigt, der Korrekturen notig macht, die den festgestellten 
EinfluB der Bestrahlung der Hiitte zum Teil wieder aufhcben. Eine systematische Unter
suchung del' Genauigkeit del' Temperaturangaben in del' Hiitte unter besonderer Beriicksich
tigung der Windverhaltnisse ware noch sehr wiinschenswert. Was die SWrung des Tages
ganges der Temperatur an heiteren Tagen anlangt, so ist es auch moglich, daB die Abbrem
sung des Temperaturanstieges eine reelle Erscheinung darstellt, die sich vielleicht dadurch 
erklaren laBt, daB, wenn an den heiteren Tagen yom Tal herauE der Bergaufwind einsetzt, 
die absteigende Luftstromung aufgehalten und dadurch die zusatzliche Warmequelle be
seitigt wird. 

Der Tagesgang del' Temperatur an triiben Tagen ist vie I unregelmaBiger als der an 
heiterep. Tagen. Das hangt natiirlieh damit zusammen, daB dabei die verHchiedenarligsten 
WittorungssWrungen zllsammenwirken konnen. 1m allgemeinen zeigt sich, daB die trtiben 
Tage mit tieferen Temperaturen schlieBen, als sie begonnen haben. Del' Temperaturunter
Behied zwischen 0 und 24 Uhr betragt im Jahresmittel 1"3°. Daher kommt os aueh, daB die 
Tagcsmaxima zum Teil sogar schon auf die erst en Ta,g'esstunden fallen. Die :Minima fallen 
meist auf Tagesende. Aile diese Erseheinungen erkJaren sich wieder aus den Feststellungen 
Hanns, daB die im Luftdruekminimum aufsteigende Luft auf dem Berg'gipfel Abkiihlung 
bringt, so daB im allgemeinen erst einen Tag nach dem Barometerminimum das Temperatur
minimum folgt. Der aufsteigende Luftstrom bl'ingt natiirlich auch BewOlkung auf dem G~pfel 
und es fallen daher die triiben Tage am haufigsten mit ciner Tiefdruckwetterlage zusammen. 

Von Interesse ist es noch, die mittleren Temperaturverhaltnisse an heiteren 
und trliben Tagen zu betrachten. Auf dem Sonnblick ist das Temperaturmittel del' 
hcitoren Tage das ganze Jahr hindurch hOher und das del' triiben Tage niedriger als das 
Mittel aller Tage (vgl. Tab. 35, 36). Dies hangt mit der Bindung diesel' Witterungscharaktere 
an Hochdruck-, bzw. Tiefdruckwetterlagen zusammen. In der Niedorung ist os bekanntlieh 
anders; dort sind im Winter die heiteren Tage kaltcr und die triiben warmer als das Mittel 
aller Tage, und im Sommer ist es umgekehl't. 

Wahrend die poriodischon Tagesschwankungen der Temperatur an heitoren 
Tagen charaktoristische Erscheinungen zum Auselruok bringen, kommt denen der triiben 
Tage wegen der UnregelmaBig'keit dor Tagosgange keine besondere Bedeutung zu. Sie sind 
abel' der Vollstandigkeit halber trotzdem auch in del' Zusammenstellung der Tab. 37 aufgo-
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Tabelle 37, Apel'iodische und pel'ioclische Scliwankungsgl'o/Jen del' Temperatul' hn Mittel 
allel' Tage, an heiteren und an tl'uben Tagen, 

J anner Februar M8.1'Z April Mai Juni Juli August- Sept. Ok!. No\'. Dez. JabI' 

Aperiodische SchwankungsgrOBcD, 0 c: 
aIle Tage (a) 4'02 4'42 4'24 4'23 3'94 4'20 4'22 4'23 3'71 3'85 3'67 4'07 4'08 
heitere 

" 
(h) 4'4 4'S 4"7 5'2 4'6 5'4 5'4 4'8 4'0 3'4 3-0 3'5 4'41 

triibe (tl 4'3 3'8 4'4 3'9 3'7 4'0 3'4 4'0 3-2 3'5 3'9 4'0 3'84 

Quotienten hili. , 1'09 1'02 I'll 1'23 1'17 1'29 1'28 1"4 "08 0'88 0'82 0'86 1'08 
till. , 1'07 0'86 1'04 0'92 0'94 0'95 0'80 0'94 0'80 0'91 1'06 0'98 0'94 
hit, 1'02 1,,8 1'07 ,'33 1'24 !'35 1'59 "20 1'25 0'97 0'77 0'88 "IS 

Periodische SchwankllngsgroBen, 0 c: 
alle Tage , 0'87 1'23 1'89 2'39 2'5 1 2'39 2'36 2'26 ''78 !'33 0'88 0'68 1'72 
heitere 

" 1'5 2'4 37 3'9 3'8 4'7 4'6 4'1 3-3 1'6 1'5 1'8 3'07 
trUbe 1'4 1'0 1'5 2'2 2'0 2'4 2'1 2'5 1'4 1'5 1'5 Z'O 1'79 

Quotienten hla , 1'72 1'95 1'96 1'66 1'51 1'96 1'95 1'8, 1'85 1'20 I'll 2'65 1'78 
till. , 1'61 0'81 0'79 0'92 0'80 1'00 0'89 I'JO 079 1,,3 ''71 2'94 "04 
hit, ]'07 2'40 2'46 1'77 1'90 1'96 2'19 1'64 2'35 1'06 1'00 0'90 1'7 1 

Verhtiltnis der aperiodischen zu den periodiscben ScbwankungsgriiBen: 
alle Tage . 4'62 3'59 2'24 1'77 1'57 1'76 1',9 1'87 2'08 2'89 4'17 6'00 2'37 
beitere 2'92 ]'S8 ]'27 ]'33 1'21 1'15 1'17 ]"7 1'21 2'22 2'00 1'95 1'44 
triibe 3'14 3-80 2'94 1'77 1'85 1'67 1'62 1'60 2'28 2'33 2'60 2'00 2'14 

nommen, die auBerc1em noeh eine Ubersieht Uber die aperiodisehen Temperatursehwankungen 
im Mittel aller Tage, an heiteren und an triiben Tagen und Uber ihre Verhaltniszahlen wie 
auch tiber die Verhaltnisse del' aperiodischen zu den periodischen SchwankungsgroBen bringt, 

Das Verhliltnis del' periodischen Schwankungen an heitel'en Tagen zum Mittel del' 
Schwankungen an allen Tagen ist auf dem Sonnblick nahezu ebenso groB wie in Wien, Wegen 
del' bel'eits bespl'ochenen abnonnalen Temperaturverhaltnisse an trUben Tagen ist ilue 
periodisehe Sehwankung im Jahresmittel sogar noeh groBer als die aIler Tage, Das Verhalt
nis del' periodisehen Sehwankung an heiteren Tagen zu del' an trUben Tagen ist daher aueh 
wesentlieh geringer (1'71) als z, B, in Wien (Jahresmittel 5'6), Die Untersehiede del' mittleren 
aperiodisehen SchwankungsgroBen im Mittel allel' Tage, an heiteren und an trtiben Tagen, 
sind auf dem Sonnblick nicht groB und naWrlich wesentlieh geringer als in del' Niedenmg, 
wie z, B, in Wien, wo im Jahresmittel fiil' die Vel'hliltniszahlen der aperiodisehen Sehwankun
gen gilt: h/a=1'42, t!a=O'54, h/t=2'63, Die Untersehiede erklliren sieh, wie schon mehrfaeh 
erwahnt, aus dem Fehlen del' unmittelbaren Heizflache und aus del' daraus folgendcn Zuriiek
drangung der direkten Strahlungswirkung auf dem Sonnbliek, Das kommt aueh in del' Haufig
keitsverteilung del' taglichen Temperatursehwankungen an heitel'en Tagen zum Ausdruek, 
die in Tab, 30 neben der Haufigkeitsverteilung von allen Tagen angegeben ist, Wahrend die 
prozentuelle Haufigkeit del' Tagessehwankungen der Temperatur an heiteren Tagen, die 
groBel' sind als del' Mittelwert del' Tagessehwankungen allel' Tage, in del' Niederung nahezu 
100% betl'llgt, sind diese Wahrseheinliehkeiten auf dem Sonnblick im Winter nul' 41%, im 
Fl'Uhling 60%, im Sommer 70% und im Herbst 50%, Wahrend also in der Niedel'ung nahezu 
aIle Tagessehwankungen an heiteren Tagen gl'oBcr als del' Mittelwert aller Tage sind, ist es 
auf dem Sonnbliek nieht so; dort sind z, B, im Winter trotz der starken Einstrahlung nicht 
einmal die Halfte aller Tagesschwankungen an heiteren Tagen groBer als der Mittelwert aller 
Tage, Die groBten Tagessehwankungen der Tempemtur sind dort vorwiegend auf Wetter· 
storungen zuriickzufiihren, 

Meteorologie des Sonnblick., I. 4 
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WASSERDAMPFGEHALT DER LUFT. 
Zur Bestimmung des Wasserdampfgehaltes der Luft stehen 11essungen del' relativen 

Feuchtigkeit zur Verfiigung', aus dencn mit Hilfc del' Temperaturmessungen del' Dampfdruck 
berechnet wird, Die Feuchtigkeitsmessung'en wurden auf dem Sonnblick mit Haarhygromet8r, 
bzw, Hygrographen vorgenommen, Dancben wurden auch Psychrometermessungen gemacht. 
Nach Hann [36] ist aber besonders bei tie fen Temperaturon den Hygrometerangaben mehr 
Vertrauen zu schenken, Bei den auf dem Gipfel hernichenden schwierigen Witterungsverhalt
nissen ist es oft nicht leicht, die Instnullente so in Onlnung zu halten, daB sie bestandig rich
tige Werte angeben, Besonders gilt dies fUr den Hygrographen, wo es zeitweise direkt un
moglich ist, zu verhindern, daB er eingeschneit wird odeI' einfriert und dadurch auBer Betrieb 
gesetzt wird, Bei derSorgfalt, die die meisten derSonnblickbeobachter den Instrumenten zuteil 
werden lieBen, ist es doch gelungen, abgesehen von einer Unterbrechnung von 1912 bis 1922 und 
von gewissen Unsichterheiten zu anderen Zeiten, recht gute Feuchtigkeitswerte zu gewinnen, 

Die Feuchtigkeitsverhliltnisse auf dam Sonnbliek sind schon mohrfach behandelt worden, 
Auf Grund del' Beobaehtung'en in den ersten Jahren des Bestandes des Observatoriums, die 
damals eigentlich die einzigen wirklich zuverUissigen Feuchtigkeitsbeobachtungen aus diesel' 
Hohe waren, hat J, v, Hann [36J in einer ausfiihrlichen und griindlichen Studie die beson, 
deren Fcuehtigkeitsverhaltnissc des Sonnblickgipfels untersucht und auch ErkIarungen fUr 
ihr Zustandekommen geg'eben. Spater hat dann A, Gilic [36] aus 12jahrigen Registrierungen 
die mittleren Tagesgange fUr Feuehtigkeit und Dampfdruek abgeleitet, und vor kurzem habe 
ieh die Haufigkeitsverteilungen der Fellchtigkeits- und Dampfdruekwertc untersueht [.37], 

Bekanntlieh verULuft del' Jahresgang der relativen Feuchtigkeit auf unseren 
Hoehgebirgsgipfeln invers zu dem del' Niederung. Dies hangt damit zusammen, daB bei del' 
stabilen Schichtung del' Atmosphare im Winter clie fellchte Luft in Bodennahe bleibt, wahrend 
durch die im Friihling einsetzende vertikale Konvektion einerseits die feuehte Luft VOll del' 
Niederung wegtransportiert wird und anelererseits nicht so viel Feuchtigkeit von del' Boden
oberllache abg'egeben werden kann, als dem starkcn Anstieg' del' Temperatur zur Erhaltung 
eines hoheren relativen Feuchtigkeitsgehaltes in Bodennahe entsprechen wiirde. Die auf
steigende Luft bringt aber Feuchtigkeit aus del' Niederung mit, und ela beim Aufsteigen aueh 
noch adiabatische Abkiihlung erfolgt, wirddie relative Feuchtigkeit im Sommer auf den 
Bergen besonders hoeh, Auf dem Sonnblick sind von November bis Janner die Mittelwerte 
del' relativen Feuehtigkeit urn einige Prozente niedriger als in Wien, von April bis Juli sind 
Ric aber um 22% hOher; das J ahresmittel ist auf dem Sonnbliek urn 11 % hOher als in Wien 
(Tab. 38), FUr die Richtigkeit der Feuehtigkeitsbeobachtung vom Sonnblick spricht auch ein 
Vergleich mit 30jahrigen Mittelwerten del' Feuchtigkeit auf del' Zugspitze, Es zeigen sich im 
Jahresgang, wie auch in den Jahresmitteln, nul' ganz geringfiigige Abweichungen, Del' Sonn
blick hat ein um 1 % hOheres Jahresmittel der relativen Feuchtigkeit, 

Tabelle 38, Mittelwerte de}' relativen Feuchtigkeit (1887-1919 und 1923-1936), %, 
Janner Februar Miirz April Mai Juni Juli August Sept, Okt. Nov, Dez, Jah, 

7 Uhr 77'3 78'8 83-2 87'1 89'6 89'3 88'1 85'S 83'0 81'2 79'0 78'7 83'4 

14 " 78'0 78'9 84'4 89'0 91'3 91'2 90'9 90'3 87'7 84'3 79'9 79'4 85'4 

21 , 77'8 79'2 84'S 89'S 92'8 93'4 93'0 9!'3 88'0 83-6 79'4 78'9 86'0 

Monats, und J ahresmittel: 

lIIi!tleres 77'7 79'0 837 88'7 91'3 91'4 90'7 89'1 86'3 83'0 79'3 79'0 84'9 

Mclts!es 92 99 96 98 97 96 97 97 96 98 97 92 93 

tichtes 59 53 62 79 80 81 78 79 72 66 60 61 79 

Sonnblick- Wien , -I +1 +11 +22 +22 +22 +22 +18 +10 +2 -3 -4 +11 
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Bairn Vergleich mit den Mittelwerten del' relativon Feuchtigkeit in gleicher !-Hille in der 
freien Atmosphare zeigt sich, dail die Luft auf den Bergen relativ viel feuchter ist. Aus den 
aerologischen Aufstiegen Uber MUnchen hat W. Peppler [69J fUr die Jahre 1908 bis 1934 die 
in Tab. 38 a angegebenen Mittelwerte fUr die 3000 m-Stufe berechnet. In del' gleichen 
Tabelle sind auch die mittleren Differenzen der aus den zum Morgentermin in MUnchen aus
gefiihrten Flugzeugaufstiegen in den Jahren 1933 bis 1936 gewonnenen und der gleichzeitig 
anf item Sonnblick beobachteten Fenchtigkeitswerte angefUhrt. 1m Jahresmittel ergibt sich 
danach fiir den Sonnblick eine urn 210/0 hohere relative Fenchtigkeit als in g'leicher Hohe in 
del' freien Atmosphare libel' Siiddeutsch4tnd. Dies ist daranf zurlickzufiihren, daB auf dem 
Berg durch den Boden und durch die Gletscher unmitteJbar eine Feuchtigkeitsquelle zur Ver
fligung steht, daB die durch das Gebirgsmassiv veranlaBte Aufwiirtsstromung mehr Feuchtig-

Tabelle 38 a. Abweichungen del' relati'ven Feuchtigkeit in 3000 In iiber Milnchen von del' 
Feuchtigkeit aUf dem Sonnblick U1I1 '7 Uhr. 

Jiinner F'ebrunr ~H.i.rz April l\lni Juni Juli August Sept. Okt. No\'. Oez. hhr 
Sonnblick - lreie Atmosphlire liber Miinchen (1933-19B(), n.eh Flugzeugaufstiegell): 

!vIittelwerte,O/o: 21 15' 22 22 23 22 21 25 23 18 20 24 21 

Hliufigkeitsverteilung: 

76 bis 800/, 

71 75 
66 70 
6[ 6-0 

56 60 

51 " 55 4 4 

46 " 50 6 8 6 

4[ 
" 45 3 5 

36 40 5 
31 3; 4 6 

26 30 [2 

21 25 
16 20 11 6 

11 15 11 

6 10 4 13 13 

4 16 

0 

Ibis - 4 4 
-10 4 8 

-lJ -15 6 3 

-16 - 20 3 

- 21 - 25 
-:26 -30 

-31 ~- 35 
-36 -40 

-41 -45 

-46 -50 

-51 - 55 

I 56 -60 

I 61 -65 
Anzahl del' Aulstiege: 

4 4 

4 

5 4 
10 9 6 

4 4 
6 13 10 

11 9 

4 7 17 18 

4 11 8 9 
14 11 10 

10 15 11 10 

7 10 

12 6 14 

5 
6 

4 
6 

II 

[I 4 

12 

II 

10 

14 
10 10 

G 4 
7 6 

4 
4 
4 
6 

11 

9 
14 
3 

10 

10 

S 

9 
5 
4 
6 

9 
3 

4 
8 

3 
10 

4 

13 

16 

37 
69 
42 

76 
60 

75 
53 
96 
81 

106 

103 
110 

119 

48 

8 87 

9 58 
3 24 

18 

19 

97 10! 114 107 117 116 124 124 115 118 104 97 
Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit in 3000 m Uber Miinchen nnch W. Peppler, %: 

a) nltch Registrierballonaufstiegen 1908 -1934, morgens: 
65 73 69 68 75 69 75 69 70 62 53 68 68 

b) nueh F111gzellgaufsticgcn J;iuner 1934 bis !vItirz 1937, morgens: 
Winter Frlihling Sommer Herbst 

62 63 67 60 63 
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lwit aus del' Niederung mitbringt und daB auf dem Berg auch die Tempel'atur niedriger ist 
als in gleicher Hohe in del' fl'eien Atmosphare, 1m einzelnen sind die Abweichungen del' 
l'elativen Feuchtigkeit auf dem Berg von del' in del' freien Atmosphitl'e oft sehr verschieden, 
wie die ebenfalls in Tab, 38 a wiedergegebenen Haufigkeitsverteilungen zeigen, Darin sind 
natiirlich neben den durch die oben angefiihrten Griinde verursachten Abweichungen auch 
solche, die wegen del' Unterschiede im Wetter bei einer Distanz von 160 km zwischen Sonn
blick und Miinchen oft auftreten, enthalten, Daher kommt auch die groBe Streuung in den 
Haufigkeitsverteilungen, 

Die Monatsmittel del' relativen Feuchtigkeit konnen in den einzelnen Jahren auf dem 
Sonnblick betrachtlich schwanken, wie die Gegeniibel'stellung del' hOchsten und niedrigsten 
Monatswerte aus del' ganzen Beobachtungszeit zeigt, Die Veranderlichkeit ist dabei im Winter 
viel groBer als im Sommer, 

Von den drei Beobachtungsterminen ist die relative Feuchtigkeit im Mittel das ganze 
Jahr hindurch urn 7 Uhr am niedrigsten; am hochsten ist sie von Oktobel' bis Janner urn 

Tabelle 39, Tagesgang der relativen Feuchtigkeit; Abweichungen vom Tagesmittel, % 
(nach 20jahrigen Beobachtungen), 

Stunde 

2 

3 

4 

5 
6 

9 
)0 

II 

12 

13 
14 
)5 
16 

17 
18 

Jllnner Feb,u.r Milrz April Mai Juni Juli 

-0') -0'5 -0'2 0') 0'4 0'3 0'7 
0'0 -0'5 -0'3 -0'2 a') -0') 0') 
0') - 0'5 - 0'4 - 0'4 - 0'2 - 0'6 - 0'7 
0'0 - 0'6 - 0'7 - 0'4 - 0'7 - 0'9 - )') 

- 0'1 - 0'6 -0'6 -0'6 -0'7 -\'0 -17 
0'\ - 0'5 - 0'5 - 0'8 - )'0 - )'5 - 2'5 

August Sept, 

0'8 -1'0 
0'1 -\'3 

-1'0 -Z'S 
- 17 -Z'S 

-2'2 -Z'7 

- z'8 - Z'7 

-a') 

0') 

O'Z 

- O'Z - 0'3 - \'3 - 1'5 - 1'9 - 3'0 - 3'5 - 3'8 

0'5 
0'5 
0'5 

0'3 
O'Z 

0'1 
-O'Z 

-0'6 
-0'4 

-O'Z 

0'0 

0'2 

0'0 - 0'4 - I'Z - 1'7 - Z'4 - Z'9 - 4'4 - 3-3 
0'0 - 0'8 - )'7 - !'3 - Z'Z - z'6 - 3'7 - 3'6 
O'Z - 0'8 - 1'3 - \'0 - \'6 - Z'O - Z'9 - 3'0 
0'3 -0'4 -1'0 -0'6 -0'9 -\'1 -1'5 -1'6 
0'5 0'1 - 0'7 - 0'4 - 0'4 - 0'6 - 0'6 - 0'7 

0'7 

0'7 
0'7 

0'4 
0'3 
0'3 

0'1 
0'0 

0'3 

0'7 -0'1 
0'9 0'3 
1'0 0'6 
1'1 0'7 

1'0 o'g 
o'g 0'9 

0'4 
0'4 
0'1 

1'2 

-0'2 
-0'1 

0'2 
0'3 
0'5 
0'6 

1'1 
1'1 
\'3 

-0'2 
-0'1 

0'2 
0'5 
0'9 
1'7 

2"0 

Z'4 

2'3 

-0'1 
O'! 

0'3 
0'7 
1'3 
1'8 

0') 

0'9 
1'3 
1'6 
2'1 

2'8 

0'5 
1'5 
2'2 
2'9 
3'z 

3'7 

3'9 
3'5 
2'9 

Okt, 

-0'4 

Nov, Dez, 

-0'3 -1'1 
-0'8 -0'5 -0'8 
-1'2 -0'5 -0'8 
-)'0 -0'5 -o'g 
-\'0 -07 -0'4 
-0'8 - 0'5 -0'4 

-0'9 -0'3 
-\'4 -0'1 
- 1'3 - 0'7 
-0'7 - 0'5 
-0'3 0'0 

0'5 0'3 

1'1 0'5 
1'7 o'S 
2'0 0'7 

2'1 0'6 
2'0 0'4 
1'6 0'4 

0'0 

0'1 
0'3 
0'6 
07 
)'Z 

0'7 
0'8 

0'5 
0'5 
0'5 
0'5 

1'5 
1'0 
0'6 

0'5 0'\ 

0') -0'1 
0'0 - 0'2 

19 
20 
21 
22 

23 
24 

- 0'1 0'3 - 0'1 
-0'4 -0'1 -0'2 

1'4 
1'3 
1'3 
\'0 

0'9 

"z 
1'3 

"9 
I'Z 

27 
3'1 
2'8 
2,3 

1'8 
1'5 

3'0 
2'8 
2'6 
2'4 
1'8 
1'4 

Z'I - 0'1 0'0 - 0'4 

1'2 - 0'4 - O'Z - 0'5 
-0'3 -0'3 -0'2 0'9 0'8 0'3 - O'Z - 0'3 - 0'6 

Periodische· Schwankung: 

1'1 1'3 1'9 3'0 7'4 T7 3'5 1'4 I'Z 

Mittleres aperiodisches Maximum: 

9'3 8'1 5'9 5'6 8'0 9'2 9'2 7'4 

Mittleres nperiodisches Minimum: 

Jab, 

-0'1 
-0'3 
-0'7 
-0'9 
-\'0 

-\'\ 

-1'4 
-1'5 
-1"5 
-1'0 
-0'5 
-0'0 

0'3 
0'6 
0'8 
0'9 
\'0 

\'2 

1'4 
1'3 
1'2 
o'g 

o'S 
0'3 

2'9 

7'5 

-12'0 - 10'3 -7'8 - 8') - 5'6 - 8'6 - 9'9 - II'9 - \302 - 12'1 - 11'6 - 10'3 - 10'1 

Mittlere aperiodische Schwankung: 

21'9 18'4 13'7 137 19'9 23'0 21'3 20'8 IT7 

VerhiiltiIis der mittleren aperiodischen zlIr periodischen SchwankungsgrliBe: 

19'9 14'1 6'5 4'4 3-3 3'1 z'] 2'7 3'0 
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14 Dhr, in den ubrigen Monaten abel' erst um 21 Dhr. Auch diesel' Tagesgang erkHirt sich 
ungezwungen aus der Steigerung del' vertikalen Konvektion im Sommer. 

Einen genaueren Einblick in den mittleren Tagesgang del' relativen Feuchtig
k e i t gewahrt die Tab. 39, die aus 20jahrigen Beobachtungen (1900-1919) abgeleitet ist. 
Die Tagesgange sind durch Abweichungen yom Tagesmittel angegeben. Wlthrend in der Niede
rung del' Tagesgang dcl' relativen Feuchtigkeit zu dem der Temperatur invers verlauft.. so 
daB also dart das Feuchtigkeitsmaximum zur Zeit des Tempel'aturminimums und das Feuch
tigkeitsminimum zur Zeit des Temperaturmaximums eintritt, ist es auf dem Sonnbliek ganz 
anders. Del' Feuchtigkeitsgang zeigt hier keine derartige Beziehung zum Tempel'atUl g'ang'. 
Die mittleren Feuchtigkeitsmaxima fallen im Sommerhalbjahr auf die Abendstunden, im Mai 
erst auf 21 Dill', und im Winterhalbjahr auf die FrUhnaehmittagsstunden, im Janner sogar auf 
den Vormittag. Die Minima treten '170m FrUhling bis Herbst zwischen 7 und 9 Dhr ein, im 
Februar schon um 5 Uhr und im Janner erst am Naehmittag. 

Schon Hann hat darauf hinge wiesen, daB zur ErkJarung des Tagesganges del' rela
tiven Feuchtigkeit vor allem dynamisehe Faktoren in Betracht kommen. Wenn sieh auch im 
Verhaltnis zu den von Hann aus einjahrigen Beobachtungen abgeleiteten Tagesg'angen 
in der langjahrigen Reihe einige Verschiebungen ergaben, so bleiben doch im Grunde seine 
Folgerungen bestehen, So gilt auch jetzt llOCh, daB die groBere Lufttrockenheit in den Nacht
stunden im Winter auf die herabsinkende Beweg'ung del' Luft zurUckzufiihren sein wird, die 
zu dies en Zeit en zufolge del' Wirkung del' Ausstrahlung noch mehr verstarkt wird als bei 
Tag. In den Ubrigen J al1reszeiten bringt die aus den Tltlern tagsUber aufsteigende Luft 
Feuchtigkeit mit und bewirkt so die Versehiebung' des Maximums auf die Abendstunden, 
wlthrend nachtsuber dureh die absinkenden Bergwinde del' FeuchtigkeitsUbel'schuB so weit 
beseitigt wird, daB am Morgen ein Minimum eintritt. Dieses ist um mehrere Stunden gegen
Uber dem Sonnenaufgang verspatet. Das hangt wahrscheinlich damit zusallllllen, daB bei 
mit Sonnenaufgang beginnendem Temperaturanstieg die Feuchtigkeit natiirlich fallen llluB, 
solange nicht durch Zufuhr aus den TaIern fUr Nachschub gesorgt wird. Das ist abel' erst 
maglieh, wenn sich die aus den umliegcnden Tltlern aufsteigende Stromung bis zum Sonn
blickgipfel durehgesetzt hat; in genUgendem AusmaB geschieht dies abel' erst im Laufe des 
Vormittags. So sehen wir, daB den Tagesg'ang del' relativen Feuehtigkeit auf dem Sonnblick 
VOl' allem dynamische Vorgange beherrschen und daB die Wirkung del' Tempel'atur dabei 
g'anz zurUckgedrangt, bzw. betrachtlich Uberkompensiert wird. 

Wenn man Registrierstreifen des Sonnblieks durchblattert, so sieht man, daB die Ande
rung en del' Feuchtigkeit auBerordentlieh unregelmaBig erfolgen. Nach oft lang andauerndel' 
hoher Feuchtigkeit folgt wieder eine sprunghafte Abnahme auf sehr niedrige Werte. Hann 
hat in seiner bereits erwahnten Arbeit solche Beispiele gebracht und dabei auf das wechsel
volle Spiel del' dynamischen Faktoren hingewiesen, die z. B. bei einer plOtzlichen Dmkehl' del' 
Vertikalzirkulation beim Wirksamwerden einer Hochdrucklage diese sprunghaften Anderungen 
verursachen. Wenn man diese UnregelmaBigkeiten Ubel'schaut, muB man sich eigentlieh 
wundern, daB bei lVIittelung uber langere Zeiten doch noch sinnvolle Tagesgange heraus
kommen. tiber die zufalligcn StOrungen Uberwiegen eben im groBen und ganzen doch noch 
die im vorstehenden besprochenen mehr oder mindel' ausgebildeten l'eg'clmaBigen Vorgang'e. 
Allerdings ist es auf die Zusammenfassung del' regelmltBigen Anderungen mit del' Unmeng'8 
von StOrungen zuriIckzufUhren, daB die periodischen Tagesschwankungen im Mittel schlieB
lich nul' sehr klein ausfallen. 

Die periodischen Tagessehwankungen del' relativen Feuchtigkeit sind im 
Winter beinahe verschwindend und nehmen im Sommer wahl groBere Werte an, bleiben abel' 
im Vergleich zu den Schwankungen an einer Talstation der Niederung' auch noch sehr klein. 
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In Hofgastein iJetl'agt 7-. B. die pCl'iodische Tagesschwankung del' Fcuchtigkeit illl J1innel' 
noch 21% und illl Juli sogal' 44% [17]. 

Wesentlich gToBer als die periodischen sind die ape ri 0 dis c hen S c h wan k u n g e n 
dol' Feuchtigkcit auf dem Sonnblick. Sie zeigen auch einen ganz andercn Jahl'esgang. 
In der Hauptsache sind sie auf unregelllla13ige Stiirungen wie auf das plotzliche Einsetzen 
absteigender Strolllungen odor ihre Umkehrung zUl'iickzuftihren. Damit h1ingt es zusammell, 
daB gcrado zur Zeit del' am starksten entwickelten aufsteigendcn Stromungen in den Friih
lingsmonaten, wo bei groBtem vcrtikalcn Temperaturgradienten die Atmosphal'e l'ehLtiv am 
wenigsten stabil geschichtet ist und daher aufsteigende Stromungen leichtel' sich durch
setzen, absteigencle abel' behindel't werden, die aperiodischcn Schwankungen im Mittel am 
kleinsten sind. Dagegen bl'ingt das zwischen Extremen schwankende wintel'liche Hoch
gebirgswetter die groBten aperiodischen Feuchtigkeitsanderungen. Die aperiodischen Feuch
tigkeitsschwankungen sind im Janner 19'9- und im Juli nUl' 2'7mal so groB wie die perio
clischen. 

Die Vcranderlichkeit del' relativen Feuchtigkeit im Tagesverlauf kommt am deutlichsten 
in cineI' Haufigkeitsverteilung del' Tagesschwankungen zum Ausdruck. Die aus 
10jahrigen Registrierungen gewonnenen Ergebnisse sind in Tab. 40 in Prozenten, nach Klassen
intervallen von 5% Feuchtigkeit, zusa1l1mengestellt. Dabei wUl'de unter Tagesschwankung die 
Diffel'eni zwischen hiichstem und niedrigstcm W crt del' stiindlichen AUSW8l'tungen del' Regi
stl'ierungen gezahlt. Tage mit geringen Schwankungen der relativen Feuchtigkeit sind sehr 
h1iufig', besonders i1l1 Spatwintel' und Friihling. U1l1 weniger als 10% schwankte clie Feuchtig
leeit auf clem Sonnblick von Febl'uar bis Mai an mehr als 60%, i1l1 Juni an mehr als 50%, von 
Juli bis September an etwa 40%, von Oktobel' bis Janner an mehr als 40% aller Tage. Der auf 
clem Berggipfelleicht mogliche Wechsel in der Vertikalzirkulation zwischen auf- und absteig'en
der Bewegung verursacht oft auch auBerordentlich groBe plotzliche Schwankungen der Feuch
tigkeit. Es kommen Tagesschwankungen um mehl' als 90% VOl'. GroBe Tagesschwankungen 
sind besonders im Herbst und Winter haufig. U1l1 mehr als 50% schwankt die Feuchtigkeit 
von September bis Janner an mehr als 10, von Februar bis Juni aber nUl' an weniger als 5% 
allcl' Tage. 

Tabelle 40. liiiufigkeitsvel'teilung del' Tagesschwankungen del' l'elativen Feucht'lgkeit, 0/00 

(nach 10jiihrigen Registrierungen). 

'/. Feuchligkeit Jiinner Februar l\J1irz April Mai Juui Jl1li August Sept. Okt. Nov, Dez. 

obis 4 274 485 420 340 356 355 269 233 291 30J 303 372 

5 , 9 17G 161 243 274 268 184 J45 182 103 144 127 I17 
10 

" 14 82 63 63 82 125 120 112 120 61 67 75 68 
IS " 19 52 26 44 63 63 95 89 85 56 36 61 89 
20 

" 24 51 27 70 52 49 38 95 60 84 58 64 57 
o· 29 58 60 33 26 33 44 66 64 41 60 42 68 .) , 
30 , 34 54 34 22 4t 23 45 79 37 42 01 96 40 
35 39 31 22 22 26 27 20 36 61 57 54 32 43 
40 , 44 51 34 13 37 20 24 23 37 41 47 36 2+ 
45 " 49 41 30 37 12 6 24 20 44 46 46 29 29 
50 

" 54 34 4 20 22 17 17 13 33 23 40 25 29 
55 59 28 19 10 10 20 20 41 21 3· ) 28 
Go 

" 6·1 30 4 10 17 JJ 38 IS 29 II 

65 69 II 10 II 3 23 29 25 14 

70 74 J3 II 19 II 7 
75 79 4 23 II 

80 84 7 7 4 
85 89 3 

90 94 4 
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Eincn gutcn Einblick in die wirklichen Feuchtigkeitsvcrhaltnisse bekommen wir aus 
IHiufigkeitsdarstellungen der Beobachtungswerte, da hierin auch die Einzelwerte mehr zur 
Geltung kommen als in den Mittclwerten. Sie geben uns crst eine richtige Vorstellung, wie 
verschicdenartig die Feuchtigkeitswertc sein konnen. Urn wirkliche Einzelwerte zu erfasscn, 
habe ieh die Haufigkeitsverteilungen nicht naeh den Tagesmitteln, sondel'll nach 
den Te l' min we r ten angelegt. Der Aufstellung' liegt ein 25jahriger Beobachtungszeitraum 
zugrundc. Zum besseren Vergleich sind die Haufigkeiten wiedel' in Promille umgcrcchnct. 
Die Ergebnisse bringt die Tab. 41. Die Auszahlung erfolgte nach Klassenintervallen von je 5%. 

Die Unterschiede zwischen den drei Terminen sind im allgemeinen nicht sehr groB. Am 
haufigsten werden die hOchsten Khlssen am Abend besetzt; im Jahresgange verschiebt sieh 
das Haufigkeitsmaximum von 85 bis 90% im Winter auf 95 bis 100% im Sommer. Im Winter 

Tabelle 41. Hilu~gkeitsverteilung del' relativen Feuchtigkeit um 7, 14 und 21 Uhl', '100' 
{lj,1 der relativen Feuchtigkcit Jiinner Fcbrual' 1Hirz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 

7 Uhr: 

96 Lis 100 

9 1 11 95 
86 90 
81 85 

76 " 80 
il " is 
66 70 

61 65 
56 60 

5 I " 55 
46 " SO 
41 " 45 
36 40 

31 35 
26 30 

21 25 

16 20 
I I 15 

10 

J.j Uhr: 

96 bis 100 

91 " 95 
86 90 
81 85 

76 1\ 

71 'I 
66 

61 
56 

51 " 
46 
41 
36 

31 
26 

21 

16 

80 

75 
iO 
65 
60 

55 
SO 
45 
40 

35 
30 

25 
20 

II 15 
6 10 

90 

\28 
228 

159 

79 
35 
25 
26 
28 

25 

27 

25 
27 
25 

27 
9 

95 
15° 
226 

135 
85 

52 
25 

19 

27 
23 

24 
34 
26 
17 
21 

18 

14 
6 

107 !O3 
140 169 

219 206 
125 226 

85 86 

36 49 

27 27 
31 23 

31 28 

16 32 

36 22 

36 
26 
33 
22 

21 

22 

25 

31 

23 

II 

14 

89 

274 
267 
124 

54 
28 

26 

13 

15 
14 

24 
13 

18 

IS 
7 

10 

120 333 

370 321 

248 157 
106 62 

38 42 
17 20 

12 21 

22 10 

II 

20 4 
8 

13 5 
8 

4 

d5 218 397 
277 
157 

75 

278 338 

230 203 

III 1I6 

57 34 
31 22 

21 20 

25 14 
9 12 

23 

14 
23 

16 

13 

8 

38 

21 

14 
II 

49 3 489 
213 Ij8 

90 99 
46 43 
41 44 

14 43 

17 16 
23 22 

7 21 
13 

II 14 

8 4 

8 

4 

477 
205 
102 

85 
SO 
37 
II 

13 

4 
4 

7 

496 

195 
\14 

69 

5 I 
25 

22 

14 
IO 

19 
13 

17 
13 

9 
II 

9 

9 

366 
224 
1I8 

64 
37 
28 

17 
17 
20 
16 

24 
13 

13 

6 

14 
8 

12 

423 
198 
118 

81 

50 
41 

25 

14 

24 
8 

7 
4 
3 

261 

23 9 
104 
62 
35 
32 
32 
16 

30 

47 
33 

25 
25 

16 

13 

8 

12 

5 
4 

22 

24 
27 
27 

25 
13 

19 
16 

II 

13 

8 

4 
3 

302 148 
245 298 
103 180 

65 86 
51 55 
39 27 
23 29 
27 22 

27 36 

24 17 
24 22 

21 

16 

II 

24 
13 

15 
II 

9 

118 
223 

237 
115 

78 
38 

24 
34 
19 

9 

7 
20 

IS 
20 
16 

9 
6 

131 

256 
218 

III 

63 

27 
27 
27 

15 
24 
21 

16 

II 

14 

17 
12 

4 
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Tabelle 41 (Fol'tset$1lnyj, 

% oer relativen Feuchtigkeit Jtinncr Februar l\liir7. April Mai Juni Juli August Sept. Okt, Nov. Dez. 
21 Uhr: 

96 his 100 90 93 II3 152 45 1 585 61 4 610 494 309 145 120 

91 
" 95 143 185 294 394 31 7 242 160 170 212 234 276 23 5 

86 90 230 2f4 245 260 135 80 91 65 92 Jl8 175 212 

81 85 145 143 126 93 40 34 56 36 41 61 I14 138 

76 
" 

80 83 91 55 43 27 19 26 36 40 30 47 80 

7' " 75 33 32 23 13 " 15 20 17 22 33 40 25 
66 70 24 26 II 17 6 14 14 21 27 22 24 
61 6-, 25 18 15 4 4 7 13 10 29 20 26 

56 " 
60 35 25 19 6 18 19 27 33 

51 55 27 33 25 4 12 " 30 24 21 

46 50 23 15 24 4 13 27 19 15 
41 " 45 27 25 " 13 33 15 19 
36 40 23 33 12 13 18 6 
31 35 31 20 14 J3 19 7 
26 30 22 10 8 13 15 16 

21 25 22 20 " II 14 
16 20 14 9 5 

" 15 3 

6 10 4 

i~t der Schcitclwert der Haufigkeitsverteilung nicht sehr groB, da sich groBere Haufigkeits
zahlen auf mehrere .Klassen verteilen, wahrend im Sommer die wcitaus groBte Zahl del' 
Feuchtigkeitswerte auf die hOchste Klasse fant, 1m Winter treten verhaltnismaBig' haufig 
auch ganz niedrige Feuchtigkeitswerte auf, Es sind dies die Werte, die die Trockenheit in 
der absinkenden Stromung der winterlichen Antizyklone kennzeichnen, So geben die Haufig
keitsverteilungen die ~Wglichkeit, auch quantitativ die Wirkung der absteigenden Luft
stromungen zu beurteilen, 1m Sommer kommen ganz niedrige Feuchtigkeitswerte fast nie VOl', 
Das lIilaximum der Haufigkeiten £allt in den lIilonaten ~fai bis Oktober auf die hOchste Klasse, 

Der absolute Wasserdampfgehalt wird in Form des aus den Feuchtigkeits
beobachtungen errechneten Dampfdruckes in mm Hg angegeben, Del' mittlere Jahres
gang wie auch die lVIittelwerte fUr die drei Beobachtungstermine sind in Tab, 42 angegebon, 
Bekanntlich gibt es fUr die Beziehung zwischen dem mittleren Dampfdruck verschiedener 
mihen im Gebirgsland eine Formel von Hann, del' auch der Dampfdruck yom Sonnblick 
recht gut cntspricht, 

Dem Wasserdampfgehalt der Atmosph1ire ist in der Temporatur oine Grenzc g'esetzt. 
In den Werten, die angeben, wie nahe del' Dampfdruck diesen Grenzwerten kommt, haben 
wil' cine Moglichkeit, die GroBe des Wasserdampfgehaltes in ihrer Bedeutung relativ abzu-

Tabelle 42, Mittelwerte des Dampfdruckes, 1nJJl (1887-1919, 1923-1936). 

Janner Februar Mlirz April Mai Juni Juli August Sept, Okt, SOY. Dez. Jahr 

7 Ultr , 1'28 1'21 1'43 1'96 2'87 3'63 4'28 4'11 3'44 2'55 1'93 1'48 2'5 1 

14 " 
1'36 1'34 1'69 2'34 3'37 4'19 4'92 4'86 4'°4 2'95 2'07 1'57 2'89 

21 
" 

1'29 1'26 1'5 3 2'09 3-JO 3'92 4'6. 4'57 3'77 2']1 1'95 1'47 2'69 

MOllats- und Jahrcsmit!el: 

mittleres 1'31 1'27 1'55 2'13 3'11 3'9 1 4'61 4'5 1 375 274 1'98 1'5 1 2']0 

Melts!es 1'8 2'1 2'1 2'8 4'0 4'8 5'5 5'3 S'I 3-6 2'8 2'2 3'0 

tielstes , o'S 0'7 j'l 1'4 2'2 3-1 3'4 37 2'4 1'5 1'2 0'9 0'0 

Taupunkt 0 C ,-IS'S -16'2 -13'9 -10'1 -5'2 - 2'1 +0'1 -0'1 -2'7 -6'S -Ij'O -14'2 

Slittigungsdruck mm , 170 1'62 1'88 2'37 3,38 4'20 4'90 4'9 2 4'16 3'19 2'40 1'90 

Slittigungsdcfizit mm 0'39 0'35 0'33 0'24 0'27 0'29 0'29 0'41 0'41 0'45 0'42 0'39 
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Dchatzen. AID 11a13 kommt dafUr del' Taupunkt, del' angibt, bei welcher Tempel'atllr bei ge
gebenem Wasserdampfgehalt der Sattigungszustand erreieht ist, und das Satt.igungsdefizit, daD 
angibt, wieviel bei del' gegebenen Temperatllr auf volle Sattigung mit Wasserdampf noeh fehlt, 
in Betraeht. Wenn man den Taupunkt aus den mittleren Temperatur- und Dampfdruckwerten 
bereehnet, so kommt man zu Welten, die im Janner urn 2'9°, im April urn 1"3°, im Juli nUl' 
urn O'S 0 und im Oktober urn 1"9 ° unter dem Mittelwert del' Temperatur liegen. Das aus dem 
Dampfdruck- und den Temperaturmittelwerten bercchnete Sattigungsdefizit ist aueh in del' 
Tab. 42 eingetragen. Es zeigt 8ieh bezeichnenderweise, da13 es am kleinsten im FrUhling ist, 
also zur Zeit, wo die Luft am starks ten zum Auftrieb neigt. 

Der Vel'gleich der Werte del' drei Beobachtungstermine zeigt, da13 del' Dampfdruck zum 
14-Uhr-Termin das ganze Jahr hindurch am gro13ten ist. Einen genaueren Einbliek in den 
mittleren Tagesgang gewahrt die Tab. 43, die die Abweichungen von den Tagesmitteln der 
a,us den mittleren Tagesgangen del' relativen Feuchtigkeit und del' Temperatur del' Jahre 
1900-1919 berechneten Dampfdruekwerte enthalt, Die Maxima fallen auf die Stunden von 
14 bis 16 Uhr und im Dezember schon auf 13 Dhr. Die Minima fallen von November bis 
Janner auf Tagesende und in den tibrigen 1ionaten auf die Zeit urn Sonnenaufgang. Zum 
Untel'schied von den Verhaltnissen in del' Niedel'ung zeigt sieh also das ganze J ahr hindurch 
nur ein einfaehel' Tagesgang. Die pel'iodisehen Amplituden sind im Winter sehr klein (im 
Janner 0'09 mm), im Sommer abel' verhliltnismal3ig gro13 (im August 0'90 mIll). 

Wie del' Tagesgang del' relativen Feuchtigkcit mu13 aueh del' Tag'esgang des Dampf
dl'uekes VOl' aHem als Wil'kung von auf- und absteigenden Bewegungen erklal't werden. 
Wahrend abel' im Ga,ng der relativen Feuehtigkeit nicht nUl' die Zu-, bzw. Abfuhr von 

Tabelle 43. Tagesgang des Darnptdruckes;' Abweichungen vorn Tagesrnittel, Hundertstel min 
(nach 20jahrigen Beobachtungen). 

Stunde Jiinner Februar l\Hirz April Mai Juni Juli August Sept, Okt. Xov. Del.. Jahr 

-2 -5 -7 -13 -21 - 25 - 23 -17 -16 -II -4 -3 - 12 

2 -2 -5 -7 - 15 -22 -27 - 28 -26 -21 -12 -4 -2 -14 
3 -2 -5 -9 -15 - 25 -34 -35 - 33 -26 -15 -4 -2 -17 

4 -2 -6 -9 - 16 -28 -36 -34 -37 - 30 -15 -4 -4 -18 

5 -2 -7 -II -19 -28 -34 - 39 -44 -32 - 15 -5 -3 -20 

6 -2 -7 -Il -19 - 26 - 33 - 37 -43 -32 -IS -4 -3 - 19 

7 -2 -6 -II -15 -21 - 22 - 33 - 36 -28 - 15 -4 -2 -IG 

8 -2 -5 -7 -II -13 -19 -22 -30 -19 -9 _0 -2 -II 

-2 -3 -5 -5 -8 -14 -17 -15 -5 -3 -I -6 
IO 3 0 0 -6 -8 0 

II 4 6 12 16 II 5 4 4 
12 4 7 10 Il 18 25 24 20 12 14 7 8 13 

13 IO 17 18 23 37 34 30 23 19 IO 19 

14 Il 18 23 30 45 41 37 31 21 IO 8 23 

15 I I 18 24 33 43 41 45 37 23 8 4 24 
16 17 20 28 38 37 46 37 24 6 3 22 

17 12 16 26 28 38 41 34 17 19 
18 12 19 0' -, 33 35 28 II IS 

19 0 Il 19 24 27 19 -[ -I 9 
20 0 -I -I 9 17 IS IS -3 -2 

21 -I -I -3 0 6 9 6 -[ -3 -2 

22 -2 -3 -4 -+ -4 -9 -7 -4 -4 -3 
23 -2 -3 -6 -\ -8 - 14 -9 -7 --7 - IO -5 -4 -7 

24 -4 -4 -8 -4 -[I -20 -14 - 13 -15 -10 -7 -5 -10 

Periodische Tagesschwankung: 

9 18 29 43 61 81 80 90 69 39 17 13 44 
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wasserdampfreicherer oder -armerer Luft allein zum Ausdruck kommt, weil die GroBe del' 
relativen Feuchtigkeit auch durch den taglichen Tempcraturgang beeinfluBt wird, zeigt sich 
im Tagesgang' des Dampfdruckes die alleinige Wirkung del' Konvektion, Tagsuber bringt 
die aus den TaleI'll aufsteigende Luft, namentlich im Sommerhalbjahr, vic I Feuchtigkeit mit, 
wahrend nachts die absinkende Luft wieder dmch aus gToBeren I-lOhen nachkommende 
trockenere Luft ersetzt wird, 

In del' Wiedergabe von H auf i g k e its vert e i I u n g e n soll nun noch gezeigt werden, 
in welcher Weise die 1Httelwerte aus del' Gesamtheit del' Einzelwerte des Dampfdruckes 
resultieren, Es soll bei dieser Gelegenheit iibrigens auch auf einen aui3eren Unterschied in 
den Haufigkeitsverteilungen der verschiedenen Blcmonte hingewiesen werden: Die Temporatur 
hat nach oben und un ten eigcntlich unbeschrankte Variationsmoglichkeit; ilue Haufigkeits
verteilungcn sind an keine festen Schranken gebunden, Anders ist es bei der relativen 
Feuchtigkeit, die nur zwischen 0 und 100% sich andel'll kann, Auch bairn Darnpfdruck gibt 
es zwei Schranken: uie eine liegt irn Nullwert, uer aber praktisch nie erreicht wird, und die 
anuore liegt im Sattigungsdruck, del' eine von del' Temperatur abhiingige variable oberc 

Tabelle 44 a, Haufigkeitsverteilung des Dampfdruckes um 7 Uhr, °/00' 
mm Jiinner Februar l\Hirz April Mai Juni Juli Augus! Sept. Okt. Nov. Dez. 

O' Ibis 0'2 9 3 
0'3 0'4 44 SO 14 13 26 
0'5 0'6 91 JOO S9 14 29 43 
0'7 0'8 127 15 I J09 27 4 14 60 67 
0'9 1'0 131 122 J06 52 7 28 78 82 
1·1 1'2 128 141 86 53 12 6 II 21 72 1I7 
J'3 1'4 1I2 105 114 81 19 5 20 41 67 95 
1'5 n 

1,6 101 94 122 88 21 14 10 29 43 84 III 

1'7 n 1'8 94 78 115 119 43 17 6 6 28 68 85 109 
1'9 n Z'O 71 44 107 87 32 9 7 6 36 81 82 92 

2'1 2'2 39 42 73 112 58 25 18 10 49 70 70 76 
2'3 n 2'4 31 29 40 99 67 41 17 24 33 60 57 72 

2'S n 2'6 15 14 29 89 65 33 23 25 60 86 79 49 
2'7 n 2'8 7 II 15 63 62 70 19 35 5 I 68 77 33 
2'9 n 3'0 2 7 37 102 52 39 52 59 82 53 16 
3'1 3-z 3 3 35 78 59 51 46 53 71 24 
3-3 3'4 26 90 66 5 I 48 SI 54 35 
3'5 3'6 9 86 71 52 66 64 62 II 
37 3'8 4 67 57 57 72 6+ 44 II 

3'9 4'0 73 59 58 62 66 36 

4. 1 4'2 47 88 59 70 70 33 
4'3 4'4 35 86 90 73 74 20 

4'5 4'6 20 96 104 70 61 

47 4'S 42 74 65 30 

4'9 5'0 36 64 64 29 
5'( 5'2 25 56 49 25 
5'3 5'4 20 37 41 16 
5'5 5'6 IS 33 28 8 

;-? 5'8 6 34 25 5 
5'9 G'o 23 14 

6'1 6'2 11 9 
G'3 6'4 7 
6'5 6'G 7 3 

6'7 6'S 5 
G'i) 7'0 
TI 7'2 4 
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Tabelle 44 b, Hiiufigkeitsvel'teUung des Dampfdruckes um 14 Uhr, % 0, 

mm Jiinner Februar Marz April Alai Juni Juli August Sept, Okt, Nov. Dez. 
0'1 bis 0'2 4 
0'3 " 0'4 37 37 7 IS 
0'5 " 

0'6 71 86 42 7 7 17 36 
0'7 " 0'8 101 133 59 17" 6 64 62 

0'9 " 1'0 ]22 107 62 25 18 55 79 
1'1 1'2 122 99 79 43 5 12 64 98 
1'3 

" 1'4 137 121 99 49 8 28 71 106 
1'5 

" 
1'6 85 ]07 86 42 II 2 4 2 43 i4 87 

1'7 " 
]'8 87 106 128 85 24 16 41 65 121 

1'9 
" 

2'0 86 61 95 78 20 29 44 87 107 
2-1 2'2 62 44 110 87 33 8 28 59 68 83 
2'3 

" 2'4 39 31 98 104 34 12 22 72 74 64 
2'5 2'6 22 24 66 95 46 23 5 41 74 94 59 
", -, " 2'8 13 19 22 98 49 II 13 18 43 60 60 33 
2'9 " 3'0 7 10 21 7; 67 50 12 12 40 75 47 22 
3'1 3'2 5 4 II 57 67 50 27 24 41 53 48 14 
3'3 3'4 6 9 48 66 51 22 27 52 76 48 8 
3'5 " 

3'6 5 37 87 50 30 49 39 71 32 
3'7 3'8 25 87 57 39 44 54 74 7 
3'9 4'0 13 79 44 44 62 64 51 10 

4'1 " 4'2 II 91 82 73 63 72 52 
4'3 " 4'4 85 104 66 67 93 52 
4'5 " 4'6 66 118 100 89 93 20 4 
4'7 " 4'8 28 73 58 59 33 6 
4'9 " 5'0 20 78 45 59 48 
5'1 " 5'2 I3 52 84 61 57 
5'3 5'4 5 39 80 72 41 
5'5 " 5'6 35 40 55 28 

5'7 " 5'8 4 22 48 50 22 
5'9 " 

6'0 9 68 41 12 

6'1 6'2 II 33 37 9 
6'3 . 6'4 6 39 21 7 
6'5 " 

6'6 4 26 26 5 
6'] 

" 
6'8 5 13 20 

6'9 " 7'0 10 7 
1'1 " 7'2 7 7 
7'3 " 1'4 
T5 " 7'6 

7'7 " 7'8 
1'9 " 8'0 

8'1 8'2 
8'3 

" 8'4 
8'5 8'6 

8'7 8'8 
8'9 9'0 

Schranke darstellt, An diesen Grenzen liegt es, dal3, wie wir sehen werden, im Gegensatz zu 
den Haufigkeitsverteilungen del' Temperaturwerte die des Dampfdruckes im Winter trotz del' 
grol3eren VerandeHichkeit des Wetters die kleinste Variationsbreite, im Sommer abel' die 
grol3te Variationsbreite aufweisen. 

Die Haufigkeitsverteilungen del' Dampfdruckwerte sind fUr die drei Beobachtungs-
termine getrennt in Tab, 44, ausgedriickt in Promille, angegeben. Sie wurden aus einem 
25jlihrigen Beobachtungszeitraum abgeleitet, Die Haufigkeiten sind fUr Klassenintervalle 
von je 0'2 mm angegeben. Dureh Kurven dargestellt, zeigen diese Haufigkeiten, ahnlich wie 
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die del' Temperatul', mehr odeI' mindel' deformierte Glockenformen. Sie lassen sich durch An-
gabe einfacher statistischer Oharakteristika beschreiben, ,die in Tab. 45 zusammengestellt 
sind. In den Haufigkeitsverteilungen £aUt VOl' allem auf, daB die Dampfdruckwerte im 
Sommer in einem viel breiteren Bereich schwanken als im Winter. Dies kommt in den Werten 
del' Streuung und auch in del' Differenz zwischen den oberen und unteren Quartilen, die als 
wahrscheinliche Gl'enzen den urn den Zentralwert gelegenen Bereich abschlieBen, del' 50% 
aller Werte enthalt, zum Ausdruck, Die StreuungsgroBe hat ihl' Maximum im August, bzw, 
September und ist da nicht ganz doppelt so groB wie im Janner, in dem sie zu allen drei Ter~ 
minen am kleinsten ist, Die Differenz zwischen oberem und unte1'em Quartil umfaBt im Janner 
0'85 mm und im August 1'52 mm, Die kleine Streuung im Winter ist durch die engen Gl'enzen 
bedingt, die dem Wassel'dampfgehalt del' Luft, wie erwahnt, einerseits im Nullpunkt und 
anderel'seits in den Sattigungswerten, die bei tiefen Temperaturen seh1' niedrig liegen, gesetzt 
sind. Del' Umstand, daB im Winter die Wassel'dampfwerte dem Nullwert haufig sehr nahe 

Tabelle 44 c. Hiiufigkeitsvel'teilung des Dampfdl'uckes um 21 Ukr, %0' 
mm Jlinner Febru.r Mllr. April M.i Juni Jun August Sept, Ok!' Nov. Dez. 

0'1 bis 0'2 4 7 4 
0'3 • 0'4 47 45 7 18 
0'5 • 0'6 63 92 45 12 9 23 40 
0"7 • 0'8 130 133 66 13 10 61 73 
0'9 • 1'0 132 133 104 36 4 20 70 91 
1"1 1'2 137 108 98 59 7 27 82 97 
J'3 • 1'4 126 107 116 62 14 40 73 114 
1'5 • 1'6 104 117 99 81 18 2 17 37 91 115 
1"7 • 1"8 84 91 138 94 27 7 4 17 57 5.9 119 
1'9 » 2'0 5 I 57 115 III 24 7 37 56 77 80 

2'1 2'2 62 36 88 94 40 21 43 73 84 62 
2'3 ,., 2'4 26 30 65 109 53 26 9 41 65 72 69 
2" ~ . 2'6 9 18 30 96 76 24 8 12 47 68 61 58 
27 " 2'8 8 15 21 65 56 43 19 23 43 69 79 29 
2'9 • 3'0 12 5 6 69 71 52 31 43 49 81 52 15 
3'1 3'2 4 5 3 38 80 56 36 37 47 67 45 6 
3'3 • 3'4 23 93 63 54 42 45 62 29 
3'5 » 3-6 24 89 50 44 58 62 63 13 

3"7 " 3-8 5 75 68 42 50 42 58 10 
3'9 4'0 7 77 66 36 51 69 63 

4'1 4'2 67 74 60 59 60 21 
4'3 4'4 47 112 86 75 84 36 4 
4"5 4,6 35 106 III 92 76 10 

4"7 4'8 20 54 79 46 59 
4'9 5'0 9 45 66 81 50 
5'1 » 5'2 6 3{ 75 61 37 
5'3 5'4 5 34 42 56 14 
5'5 5'6 5 22 5 I 45 27 
57 5'8 18 35 28 8 
5'9 » 6'0 6 32 27 12 

6'1 6'2 4 21 32 2 
6'3 » 6'4 3 23 23 2 
6'5 6'6 12 12 
6'7 » 6'8 12 12 
6'9 TO 8 7 
TI 1'2 2 7 
7'3 7'4 2 3 

7"5 7'6 3 

T7 7'8 
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Tabelle 45, Statistische Charalcteristilcen der lIiiufiglceitsverteilung des Dampfdruclces auf 
dem Sonnblick, 

Durchschnitt a (mm): 

7 Uhr , 

14 " 
21 

Streuung (mm): 

Jlinner Februar Miirz 

I'28 1'24 !'.I6 
1'38 l'36 1'74 
1"30 1'28 1'57 

April 

1'99 
2'37 
2'13 

Mai 

2'93 

3'50 

1'26 

Juni Juli August Sept. 

4'23 4'08 3'39 
4'90 4'80 3'98 

4'5 8 4'54 3'67 

Okt, Nov. 

['92 
2'08 
1'96 

Dez. 

1'59 
1'67 
1'60 

7 Uhr , 0'57 0'58 0'58 0'69 0'86 0'98 1'00 
1'05 

1'01 

1'07 
I'll 

1'09 

1'09 0'92 0'85 
14 " 0'61 0'63 0'66 0'79 0'90 0'92 I'll 0'97 0'86 
21 " o'S8 0'00 0'57 0'7 1 0'89 0'94 1'0/ 0'95 0'83 

Quartile und Extreme (mm): 

7 Uhr: 

GroBter Wert 
Oberes Quartil 
Zentralwert 
Unteres Quartil , 
Kleinster Wert 

14 Uhr: 

GroBter Wert 
Oberes Quartil 
Zentralwert 
Unteres Quartil , 
Kleinster Wert 

21 Ubr: 

GroBter Wert 
Oberes Quartil 
Zentrahvert 
Unteres Quartil , 
Kleinster Wert 

3'3 h h 4'0 5'3 6'2 1'1 7'0 57 5'0 
3'22 1'63 1'55 ,'84 2'43 H[ 4'38 4'89 4'79 4'19 

1'16 1'10 1'42 1'92 3'03 3'74 4'29 4'08 3'43 2'55 
1'84 
0'2 

0'78 0'/2 0'93 1'44 2'36 2'92 3'46 3'29 2'51 
0'2 0'0 0'2 0'4 0'7 1'0 1'5 1'0 0'4 

3'5 3'5 H 4'3 5'7 6'8 9'0 8'5 7'1 5'1 
1'76 1'70 2'17 2'85 4'15 4'82 5'63 5'50 4'67 3'62 
1'27 1'25 1'68 2'33 3'56 4'31 4'81 4'69 4'07 2'89 
0'86 0'79 1'20 1'76 2'85 3'54 4'15 3'99 3-12 2'16 
0'2 0'0 0'2 0'5 o'S 1'2 2'0 1'2 1'1 0'2 

3'3 3'3 3-3 4'1 5'9 T7 7'6 7'S 6'6 5'5 
1'62 1'62 1'93 2'57 3-86 4'54 5'18 5'22 4'51 3'42 
I'IS 1'17 1'53 2'07 3027 4'04 4'53 4'47 3'81 z'70 
o'8[ 0'/6 1'06 1'57 2'57 3'24 3-82 3-67 2'79 1'98 
0'2 0'2 0'3 0'4 0'7 1'0 2'1 1,8 0'9 0'5 

100 A (A = Asymmetrie nach Koppen): 

47 3'6 
2'52 2'01 

1'84 1'5' 
1'19 1'05 
0'3 0'1 

5'0 3'6 
2'66 2'10 
1'99 1'62 
1'30 I'll 

0'4 0'1 

4'8 3'7 
2'56 2'00 
1'90 1'50 
1'21 1'07 
0'2 0'2 

7 Ubr , - I1'2 - 17'4 - 4'4 - 3'8 
14 " - I1'O - I1'6 - 5'6 - 3'4 
21 - 14'2 - 11'8 - 3'0 - 4'4 

II '0 

6'6 

1'4 

3'6 6'2 - 0'2 

6'2 - 4'0 - 5'6 

3'8 - 4'4 - 5'2 

3'4 - 2'0 - 5'4 - 7'0 
6'0 0'0 - 6'6 - 5'2 
6'2 -1'4 - 4'4 - 9'2 

kommen, bewirkt die starke Unsymmetrie der Haufigkeiten in diesel' Jahreszeit, Dies zeigt 
sich auch in dem AsymmetriemaB nach K 0 P pen, 1m Jannel' liegen um tiber 11 % mehr 
Wel'te unter dem Mittelwert als dartibel', Auch die Lage des Zentralwertes in bezug auf den 
Mittel- oder Durchschnittswert zeigt diese Asymmetrie, 1m Winter liegt er um mehr als 
0'1 mm unter dem ~1ittelwert, n'ickt im Friihling dem Mittelwert immer naher und steigt im 
~Iai und Juni tiber den Mittelwert, 1m Juli und August tritt ein Riickschlag im Jahresgang 
del' Differenz zwischen ~1ittelwert und Zentralwert ein; von einer positiven Abweichung im 
September sinkt del' Zentralwert bis zum Winter wieder immer weitel' unter den Mittelwert. 
1m Sommer kommt del' Dampfdruck dem Nullwel't nicht mehr nahe; dagegen macht sich die 
im Sattigungspunkt gegebene obere Grenze etwas geltend, was darin zum Ausdruck kommt, 
daB die Haufigkeitskurve in einigen Monaten nach der Seite del' groJ3eren Dampfdruckwerte 
hin asymmetrisch wird, Die Abweichungen nach oben hin konnen zufolge diesel' Grenze nicht 
mehr beliebig groJ3 werden; es gibt daher dann geringere,aber haufigere Abweichungen vom 
Mittelwert nach diesel' Richtung hin, 
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BEWOLKUNG UNO SONNENSCHEIN. 
Die Schiitzung del' Be w 0 1 k u n g hat auf einem Hochgebirgsgipfel oft groBe Schwierig'

keiten, Bei del' Weite des liberblickbaren HimmelsgewOlbes konnen verschiedene Auffassungen 
zur GeHung kommen, was sich bei htiufigem Beobachterwechsel in einer Inhomogenitat der 
Beobachtungsreihe ~tuBern kann, Wahrend del' eine Beobachter die horizontnahen und weit 
entfernten Himmelspartien in richtigem GroBenverhaltnis zum zenitnahen Himmelsteil schatzt, 
werden andere dazu neigen, entweder die horizontnahen odeI' die z8nitnahen Teile zu liber
schlitzen, Verschieden ist auch die Auffassung, ob der BewOlkung der entfernten horizont
nahen Himmelsteile liberhaupt dasselbe Gewicht beigelegt werden solI wie dol' BewOlknng 
unmittelbar libel' der Station, SchlieBlich wirkt sich auf oinem Bergg'ipfol von del' Hohe des 
Sonnblicks, der Mufig im Niveau del' Wolken oder nicht viel darunter ist, die perspektivische 
Verzernmg als Fehlerquelle besonders aus, Eine del' Station nahe niedrige Wolke kann die 
Sicht liber weite Himmelsflachen verhindern und so groBcre Bcwolkung' vorUiuschen, als tat
sachlich herrscht. AIle diese Fehlermoglichkeiten sind bei Beurteilung del' Bewolkungs
schiitzungen auf dem Berggipfel zu berlicksiehtigen, 

Eine Dbersieht Uber die mittleren BewOlkungsverhaltnisse bringt die Tab, 46, Das 
Jahresmittel der BewOlkung ist mit 6'7 recht hoeh, 1m Jahresg'ang hat die geringste Be
wolkung mit 5'8 der Janner und die hOehste mit 7'7 der Juni. Von April bis August ist die 
mittlere BewOlkung Uber dem Jahresdurehsehnitt und in den Ubrig'en Monaten darunter, 1m 
Hochgebirge verlauft der Jahresgang entgegengesetzt zu dem der Niederung des Alpenvor
landes, In Wien z, B. ist die Bewolkung vom November bis 1Iarz hOher als der Jalll'esdurch
sehnitt (5'8) und in den Ubrigen Monaten ist es umg'ekehrt, 1m Tagesgal1g ist die Bewol
kung vom Dezembel' bis Februar am Morgen, im Juli am Abend und in den Ubrigen Monaten 

l' abelle 46, BewOlkungsverhiiltnisse (1887-1936), 

Jilnner FebrU31' :Miirz April Mai Juni Juli August Sep!. Ok!. Nov, Dez. Jahr 

Mittelwerte in Ze~ntel der HimmelsfHiche: 

7 Uhr 6'0 6,3 6'7 7'1 6'S 6'9 6'6 6'0 S'S 6'0 6'1 6'3 0'4 

14 " 
0'0 6'1 6'9 8'0 S'I 8'1 8'0 T6 T' 6'6 6'3 6'2 7'1 

21 , 5'4 5'5 6'4 T4 T9 8'2 8'0 7'1 G'6 5'9 5'8 5'6 6'7 

Mona!s, uIld Juhresmiltel: 

mittleres 5'8 6'0 6'7 7'5 7'6 T7 7'5 6'9 6'5 G'2 6'1 G'I 6'7 
hOehstes , 8'4 8'4 8'9 9'1 S'9 9'1 8'9 9'7 8'8 9'1 9'0 8'3 8'2 

tieistes 2'8 3'2 4'2 5'3 5'6 6'1 5'3 4'8 3'4 3'1 3'3 3'7 5'2 

Zahl der heiteren Tage: 

mittlere , 7'1 5'7 ,'0 2'2 1"5 1'1 1'6 3'0 4'4 S'5 S'G 5'7 48'4 
groBte 19 16 14 7 7 8 '7 14 16 13 97 
kleinste , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Zuhl der trUben Tage: 

mittlere 11'1 10'5 14'0 IS'S 16'0 16'3 15'9 Ih 12'3 11'9 11'4 10'9 IS9'o 
groote 21 21 24 24 26 23 26 31 22 26 23 20' 242 

kleins!e 4 4 7 8 8 3 3 106 

ZullI der Tage mit Nebel: 

mittlere , 18'6 18'0 22'S 24'0 25'1 24'1 24'2 22'S 20'S 20'6 18'5 19'8 258'4 
graBte 28 28 31 30 30 29 31 31 28 3 I 29 30 306 

kleinste 0 12 16 12 'S '4 II 9 5 9 198 

Durchsehnittliche Anzahl von Nebelvorkommen: 

UYn 7 Uhr 12'4 II'2 13'9 15'8 15'4 I S'o 14'4 12'6 12'0 13'3 12'0 13'4 161'4 

" 14 n 12'2 10'9 16'4 18'5 'T4 16'3 14'4 14'3 14'6 14'9 13') 13'2 176'2 

n 21 
" 

II'8 10,] 16'6 'T9 20'1 IS'S 17'9 16'1 15'6 14'S 12'6 12'8 ISS'? 
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am frUhen Nachmittag am starksten; am geringsten ist sie von Oktober bis Matz am Abend 
und in den iibrigen l\lonaten am Morgen, 

Jahresgang wie auch Tagesgang del' Bewolkung des Hochgebirgsgipfels sind bekanntlich 
dynamisch bedingt, Wir haben die ausschlaggebenden Zirkulationssysteme bereits bei del' 
ErkHtrung des Jahres- und Tagesganges der ]<'euchtigkeit kennengelernt: iiberwiegend ab-
steigende Bewegung im Winter und bei Nacht und aufsteigende im Sommer und bei Tag, VOl' 

aHem am Nachmittag, 

1m selben Monat konnen die BewOlkungsmittel in den einzelnen J ahren sehr verschieden 
sein, wie die GegeniibersteHung del' hOchsten und niedrigsten Monatsmittel zeigt, Die Extrem-
werte werden zum Teil allerdings auch durch die systematischen Schatzungsfehler der ver-
schiedenen Beobachter etwas beeinfiuJ3t sein, 

Urn einen genauereIi Einblick in die Bewolkungsanderungen im Laufe 
des Jahres zu gewinnen, wurden aus del' 30jahrigen Beobachtungszeit fiir jeden 
Tag Mittelwerte del' 7- Uhr-Bewolkung berechnet; sie sind in Tab, 47 wieder-
gegeben, In iibergreifenden 5tagigen l\Iittelwerten bringt den J ahresve1'lauf die Abb, 7 zur Dar-
steHung, Die 7-Uhr-Termin-BewOlkung wurde aus dem Grund gewahlt, weil anzunehmen ist, 
daJ3 uarin am besten die durch die allgemeine Wetterlage und insbesondere durch die Luft-
druckverteilung verursachte BewOlkungsgroJ3e zum Ausdruck kommt und daJ3 urn diese Zeit 
die durch die Entwicklung der Tag- und Nacht-Vertikalzirkulation hervorgerufenen Storun-

Tabelle 47, 30jahriges Mittel der Be1vOlkung um 7 Uhr (Zehntel de)' Himmelsflache}, 

Tag Jimler Februar Mar. April Mai Juni Jun August Sept, Okt, Nov. Dez. 

1'2 6'4 7'5 TO 6'0 6'5 6'7 5'8 6'3 5'6 5'0 5'8 
6'0 1'3 TO 1'2 6'9 5'4 6'5 5'4 5"8 4'9 5'7 7'2 
6'8 8'0 7'3 6'7 6'4 S'I 6,3 6'8 5'4 6'2 6'2 6'1 

4 6'9 5°5 7'5 5'9 6'8 6'8 5'2 6'1 5'0 6'2 5'5 T4 
5 6'9 6'5 6'8 8'2 8'0 6'8 6:2 5'6 6'2 6'8 6'6 6'0 

6 6'3 5'2 5'5 8'0 6'3 7'7 6'9 6'4 6-3 6'3 6'5 6'1 

7 7'3 6'7 6'8 1'4 7'3 . 7'1 1'8 6'7 4'9 6'7 5'7 77 
8 5'6 6'2 6'9 7'8 TO 5'9 6'7 5'1 4'2 6'1 6'6 5'6 

9 6'3 5'3 7'1 6'9 7'1 6'4 7'4 5'2 4'4 6'4 6'9 1'3 
10 6'9 5'7 7'2 T2 7'2 6'6 7'0 5'1 5'7 TO 8'6 0'9 

JI 5'0 5'4 5'7 1'1 7'S 8'3 7'8 5'9 1'2 4'7 6'0 6'8 

12 6'5 TO 6'S 6'2 6'6 1'1 6'9 6'9 T4 4'2 7'0 5'5 
13 6'6 6'8 6'9 1'3 6'8 1'7 6'2 6'3 6'1 5'7 6'6 6'4 

14 5'8 6'2 6'3 67 6,1 8'4 6'9 6'1 5'7 4'7 0'3 5'1 

IS 5'3 7'[ 7'0 8'2 5'S TO 0'4 5'3 1'6 5'0 6'3 6'6 

16 6'3 7'1 6'9 6'1 1'1 6'4 0'2 1'3 5'7 4'0 5:8 6'5 

[7 5'9 6'5 4'8 6'0 6'3 1'3 6'4 0'8 5'0 4'4 6'0 6'1 

18 6'7 6'0 3'9 1'2 TO 5'8 6'2 4'5 4'9 4'8 1'2 6'3 

19 5'5 7'0 6'4 TO 6'1 7'3 6'3 5'1 5'3 5'0 6'5 7'1 

20 6'4 6'0 5'9 6,3 6'5 6'8 6'4 5'4 5'1 5" 6'6 5'2 

21 5'6 5'5 6'7 6'7 5'1 7'6 6'7 6'4 6'5 6'2 0'0 5'2 

22 4'5 TO 5'7 8'[ 4'8 7'3 5'9 5'6 5'7 6'4 6'9 6'3 
. 23 4'2 5'0 6'7 7'4 6'4 7'6 5'5 6'2 6'0 TO 6'2 6'8 

24 4'7 6'[ 7'4 7'3 T4 6'7 6'8 5'5 6'0 6'5 5'6 5'6 

25 4'5 5'6 TO 8'2 7'5 7'7 7'1 6'0 6'0 6'0 5'7 7'4 
26 5'5 5'4 6'7 T2 6'3 1'6 6'6 6'6 5'2 6'0 7'3 6,3 

27 5'9 5'7 6'9 1'2 7'4 6'6 6'1 6'2 6'6 6'8 5'5 6'9 

28 5'8 6'9 7'8 7'2 7'4 6'3 5'6 57 6'3 6'2 6'0 6'6 

29 6'0 7'4 7'2 5'9 4'7 6'6 4'8 5'2 6'5 4'8 1'4 
30 6'1 T7 7'1 5'4 6'2 6'9 5'0 6,3 6'1 5'4 8'4 

31 6,3 7'2 5'6 6'0 5'9 6'0 7'4 
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gen am wenigsten in Erscheinung treten. Die Abb. 7 zeigt den mittleren Jahresgang wieder 
in Abstraktion von del' Zufalligkeit del' Monatseinteilung. Es fallen Zeiten mit be son del's 
niedriger oder besonders hohel' Bewolkung auf, die nicht einfach als Zufallserscheinungen 

abgetan werden konnen und die insbesondere im Zusa.mmenhang mit dem Verlauf anderer 
meteorologischer Elemente das Zusammenwirken der verschiedenen Witterungsfaktoren zum 
Ausdruck bringen und so Einblick in die Entwicklung des Witterungsablaufes geben. Der 

Tabelle 48. Hiiufigkeiten del' BewOlkungsgrade, "100 (1887-1936). 
Bew. Janner Februar Marz 

7 Uhr: 

o 

3 

4 

9 
10 

14 Uhr: 

o 

7 
8 

9 
10 

21 Uhr: 

o 

4 
5 
6 

7 
8 

10 

128 

127 
u8 

45 
28 

31 
36 
26 

37 
46 

428 

219 
108 

72 

39 
30 
34 
25 
18 

35 
20 

400 

104 
114 

71 

54 
32 
24 
32 
26 

37 
26 

480 

118 

117 

72 

38 

43 
30 
32 

26 

37 
40 

447 

211 

90 

100 

72 

34 
41 
28 

28 

28 

59 
29 

491 

86 

96 
52 
41 
36 
32 
30 
22 

41 
29 

535 

161 

91 

52 
31 
31 
28 

19 
17 
22 

21 

527 

April 

49 
95 
61 

45 
34 
28 

31 
22 

52 
24 

S59 

17 
57 
47 
48 
30 
26 
28 

28 

46 
35 

638 

72 

66 
53 
48 
33 

24 

15 
14 
21 

19 

635 

Mai 

45 
109 

81 

53 
38 
27 
35 
31 

43 
26 

512 

8 
36 
38 

47 
28 
42 
41 
35 
61 

53 
6u 

27 
49 
62 

42 
38 
29 

18 
18 

30 
23 

664 

JUDi 

5 
30 
32 
41 

47 
33 

57 
35 

71 

58 
59 1 

17 

42 
50 
41 
13 
21 

27 
20 

56 
33 

680 

Juli August Sept. 

68 

119 

69 
60 

45 
25 
32 

20 

49 
35 

478 

14 
30 
31 

45 
41 
40 
50 
50 
92 

85 
522 

30 

55 
45 
36 
28 

27 
25 
18 

45 
37 

654 

100 

147 
87 
52 
39 
20 
29 
20 
48 
27 

431 

83 
88 

5 I 
43 
35 
27 
23 
18 
38 
29 

565 

114 
142 

76 
50 
44 
36 
34 
25 
44 
21 

44 
77 
63 

47 
45 
36 
51 
33 

54 
55 

495 

14 3 
81 
60 

41 
37 
16 
20 

16 

32 
29 

525 

Okt. 

123 
127 

74 
42 
35 
26 
38 

24 
41 
35 

435 

T7 1 

llO 

70 

48 
26 

24 
17 
12 

23 
18 

481 

Nov. 

105 
116 

57 
46 
42 

35 
34 
25 
48 
38 

454 

180 

106 

62 

53 
34 
26 

27 
17 

33 
22 

440 

Dez. 

92 

136 
62 

53 
40 

22 

30 
19 
61 

45 
4io 

97 
131 
60 

43 
43 
29 

29 
30 
58 
56 

424 

178 

118 

70 

42 
37 
29 
24 
16 

29 
26 

431 
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niedrigste BewOlkungswert fallt auf den 23. bis 24. Jiinner. Es ist dies, wie wir noch im 
Zusammenhang mit anderen Erscheinungen sehen werden, der Hohepunkt des Winters und 
der winterlichen Antizyklone. Unmittelbar darauf nimmt die Bewolkung rasch zu; es folgen 
aber noch einige Riickschlage, so Ende der ersten und Mitte der letzten Februardekade, und 
besonders Ende der zweiten Marzdekade. Dann kommt eine Zeit hoher BewOlkung, die bis 
Mitte Mai anhalt. Unmittelbar vor dem Einsetzen des sommer lichen Witterungsriickschlages 
ist die Bewolkung besonders gering, um dann aber rasch bis zum Jahresmaximum am 13. Juni 
anzusteigen. Ab Mitte Juni nimmt die BewOlkung dann wieder stark abo Nach kurzen Storun-

iii 
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Abb.8. Prozentuelle Haufigkeiten der Bewolkungsstulen ~ 0,1,3, 5, 7, 9 bei verschiedenen Windrichtungen zu den 
drei Beobnchtungsterminen naeh 50jahrigen Beobaehtungen, 

gen mit starker Bewolkung um Mitte September und gegen Ende der ersten Oktoberdekade 
sinkt ~Iitte Oktober die Bewolkung flir etwa eine Woche beinahe bis zum Werte des Jahres· 
minimums. Besonders hoch ist die Bewolkung wieder in den letzten Tagen des Dezember. 

Mittelwerte der BewOlkung sollten eigentlich nur als abstrakte VergleichsgroJ3en ver
wendet werden; man darf mit der Zahlenangabe des Mittelwertes aber durchaus nicht eine 
Vorstellung von den wirklichen Bewolkungsverhaltnissen verbinden; denn, wie die Tab. 48 
zeigt, sind gerade die BewOlkungsgroJ3en, die dem Mittelwert entsprechen, fast das ganze 
Jahr hindurch zu allen drei Beobachtungsterminen die seltensten. Nur im Sommerhalbjahr 
ist um Mittag die BewolkungsgroJ3e 0 noch seltener. Weitaus am haufigsten - namlich an 
mehr als 40% aller Tage - wird zu allen drei Beobachtungsterminen und in allen Monaten 

Meteorologie des Sonnblicks. I. 5 
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Tabelle 49. Prozentuelle Hiiu~gkeitsverteilungen der BewOlkungsgrade bei den verschiedenen 
Windrichtungen um 7, 14 und 21 Uhr in den einzelnen Jalireszeiten. 

Tageszeit. 
BewHlkung 

N . 
NE. 
E . 
SE. 
S . 
SW. 
W. 
NW 
Kalmen 

N . 
NE. 
E . 
SE. 
S . 
SW. 
W. 
NW 
Kalmen 

N • 
NE. 
E . 
SE. 
S • 
SW. 
W. 
NW 
Kalmen 

N • 
NE. 
E . 
SE. 
S • 
SW. 
W. 
NW 
Kalmen 

7 Uhr 
o I 2-3 4-5 6-7 8-9 10 

10 13 12 
15 14 12 
17 20 9 
14 14 
12 12 10 
9 10 14 
5 13 II 

II 13 
26 13 9 

7 
4 

4 
7 
9 
8 

9 
5 

6 12 12 6 

'10 II 8 5 
7 13 II 4 

444 
5 7 10 
4 8 J3 9 

10 14 8 
10 15 7 

14' 18 18 7 

8 12 II 7 
8 II 8 4 
7 10 7 3 
3 5 II 

798 
4 II 15 9 
5 13 17 10 
8 16 16 9 

15 16 15 6 

12 13 12 7 
18 16 10 4 
22 12 12 
12 12 12 2 
10 8 9 6 
8 II 12 10 

13 14 7 
10 16 16 8 
17 25 12 6 

7 46 
5 47 
4 46 

3 7 51 
6 8 45 
6 II 41 
8 13 42 

6 9 45 
10 32 

4 7 53 
3 6 57 

5 58 
3 4 81 
7 6 58 
8 10 48 

7 9 47 
8 10 45 
8 8 27 

5 7 50 
3 4 62 
2 6 65 

II 60 

7 59 
7 9 45 
7 12 36 
6 9 36 

8 33 7 

46 
4 4 H 
3 6 43 
7 3 52 
4 7 56 
8 9 42 
7 II 40 
8 9 33 
4 8 28 

14 Uhr 
o I 2-3 4-56--78-9 10 

Winter: 

10 II II 
15 13 10 
21 12 II 

13 9 7 
16 12 II 
10 I2 12 
7 12 13 
8 13 12 

24 17 10 

9 9 45 
4 4 4 50 
5 4 6 41 
4 4 5 58 
5 4 7 45 
9 8 12 37 
9 6 10 43 
8 10 12 37 
6 6 JO 27 

~'riihling: 

4 
4 
7 
4 
3 
4 
3 

4 
7 

5 
8 
8 
2 

4 

9 7 
7 4 
9· 3 

5 4 
5 
8 
8 

7 

7 

4 

8 62 
7 66 
8 63 

5 79 
6 6 69 
6 9 58 
7 II 53 
9 II 49 

10 

7 II 
8 12 
5 10 10 10 13 45 

Sommer: 

2 

9 
4 10 
6 9 

6 4 
5 
8 

7 8 II 58 
8 7 10 60 
6 8 7 62 

4 6 14 64 
6 8 17 62 
4 II 18 56 

4 8 9 J3 18 47 
7 11 8 9 16 46 
6 10 13 12 17 40 

Herbst: 
6 II 10 8 6 

4 
3 
6 

7 

9 50 
4 54 
4 47 
4 61 
8 53 

9 46 

13 10 10 5 
21 14 8 3 
8 8 II 

7 10 7 
6 9 II 
7 10 12 
7 10 13 

10 12 15 

9 10 
881144 
9 6 12 43 
6 12 12 33 

21 Uhr 
o I 2-3 4-56--78-9 10 

17 12 10 

27 9 
35 II 12 
22 10 4 
24 10 8 
18 II 13 
15 12 13 
17 12 12 
37 13 10 

10 
8 

10 

9 
7 

10 

7 
II 
10 

7 9 
5 6 
6 6 
3 4 
4 10 
6 10 

9 13 
9 I2 

7 12 

7 6 
44 6 
424 
3 3 5 
2 4 
3 
4 

4 12 
8 13 

8 10 10 

7 3 

18 10 9 
24 6 9 
26 7 7 
19 10 6 
13 II 
12 9 13 
13 12 13 

18 14 14 
19 15 13 

8 
3 
2 

6 

5 
7 
8 

9 
3 

6 

4 
3 
2 

9 
8 
6 
6 

2 

3 

4 
5 
7 
5 

3 
2 

2 

2 

4 
4 
3 

5 
5 

2 

5 
6 

6 44 
3 49 

34 
50 

5 44 
6 40 
8 37 
7 38 
3 33 

60 

4 71 

3 70 

79 
67 
56 

4 56 
5 52 
7 53 

7 69 

5 77 
7 79 
7 76 
7 71 

9 60 

9 54 

7 
7 
6 
8 

7 
5 9 50 
7 14 55 

4 
3 I 

5 3 
7 5 
8 4 

7 5 
4 5 

4 51 
2 56 

2 54 
3 58 
I 62 

5 49 
7 43 
6 36 

4 40 

ganz bedeckter Himmel beobachtet. Mehr als 50% alIer Tage haben ganz bewolkten Himmel 
urn 7 Uhr von April bis Juni, urn 14 Uhr von Marz bis August und urn 21 Uhr von Marz bis 
September. Urn 14 Uhr sind im April und Mai und urn 21 Uhr von April bis Juli mehr als 
60% aller Tage ganz bewolkt. Allerdings handelt es sich dabei meist nicht urn Bewolkung 
iiber der Station, sondern es steckt der Berggipfel in der Wolke drinnen. Ein sekundares 
Haufigkeitsmaximum zeigt sich urn 7 Uhr in allen Monaten bei der BewOlkungsstufe 1, urn 
14 Uhr nur im Winterhalbjahr ebenfalls bei dieser BewOlkungsstufe, urn 21 Uhr aber vom 
September bis April bei BewOlkungsstufe 0 und in den Sommermonaten nur ganz schwach 
bei den BewOlkungsstufen 1 und 2 [38]. 
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Da es sich bei der Bewllikung um eine dynamisch verursachte Erscheinung handelt, ist 
anzuuehmen, da13 sie vielleicht eine Abhangigkeit von der herrschenden Wind
ri c h tun g zeigt. Wenn man die Haufigkeiten der verschiedenen Bewllikungsgrade nach den 
Windrichtungen, bei denen sie auftreten, bestinimt, so ist zu beachten, da/3, wie wir spater 
sehen werden, auch die Haufigkeiten der einzelnen Windrichtungen sehr stark voneinander 
verschieden sind. Der EinfluJ3 der Windrichtung wird daher am besten zum Ausdruck ge
bracht, wenn die Haufigkeit der Bewlllkungsstufen fiir jede Windrichtung in Prozenten der 
Zahl der jeweHigen Windrichtung ausgedriickt wird. Dies ist fiir die acht Hauptwindrich
tungen und fiir sieben Gruppen von Bewllikungsgrlli.\en fUr 7, 14 und 21 Uhr in Tab. 49, 
nach Jahreszeiten zusammengefal3t, geschehen. Die Abb. 8 bringt eine anschauliche Dar
stellung. 

1m Winter sind hinsichtlich der BewlllkungsgrllJ3e bei den verschiedenen Windrichtun
gen nicht viel Unterschiede. Den Unterschieden zwischen Siidost- undOstwinden kommt 
keine groi.\e Bedeutung zu, da diese Windrichtungen sehr selten sind. In den iibrigen Jahres
zeiten kommt vollstandig bewllikter Himmel am seltensten bei Nordwestwinden vor; am 
haufigst~n ist der Himmel bei S~dostwinden und im Herbst am Morgen und Abend bei Siid
winden ganz bedeckt. Ganz bedeckter Himmel ist am seltensten bei Windstille. 1m Winter 
und Herbst ist wolkenloser Himmel am haufigsten bei Ostwinden. Geringe Bewllikung ist in 
allen Jahreszeiten am hIlufigsten bei Nordwestwinden. Dies mag vielleicht damit zusammen
hangen, da13 dem Sonnblick im Nordwesten der etwas hllhere Hocham vorgelagert ist, so dai.\ 
bei Winden aus dieser Richtung das Sonnblickmassiv nicht unmittelbar als Stau in Batracht 
kommt. Die groJ3e Haufigkeit bedeckten Himmels bei Siidwinden im Herbst kann vielleicht 
damit erklart werden, daJ3 diese Jahreszeit die Regenzeit des mediterranen Klimas ist, das 
haufig auch iiber die Siidalpen iibergreift. 

Nach der Starke der Bewllikung wird das Wetter eines Tages als heiter charakterisiert, 
wenn das Tagesmittel. der Bewlllkung kleiner als zwei ist, und als triib, wenn es grllJ3er als 
acht ist. Die mittleren Zahlen der heiteren und triiben Tage enthlilt auchdie Tab. 46. 1m 
Durchschnitt gibt es etwas iiber sieben heitere Tage im Janner und nur wenig iiber einen 

Tabelle 50. H aufigkeitsverteilung der Zahl der heiteren Tage in den einzelnen M onaten 
1887-1936. 

To", JAnner Februar Mirz April Mai Juni lull Au",.t Sept. Okt. Nov. De •. 
0 3 13 18 23 18 6 4 4 7 

3 8 10 11 11 13 4 5 3 4 
2 7 8 8 13 9 9 6 13 4 4 6 
3 4 8 7 II 2 4 3 8 4 3 8 4 
4 4 5 7 4 3 6 3 5 8 5 
5 4 6 3 2 4 11 3 6 
6 2 4 2 3 3 3 4 
7 7 3 3 3 4 6 2 
8 4 4 2 4 4 3 6 

9 6 4 
10 3 4 4 

11 4 2 3 
12 2 2 2 

13 2 1 3 
14 2 2 

15 3 
16 2 

17 
18 
19 

5· 
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Tabelle 51. Hiiufigkeitsverteilung der Zahl der truben Tage in den einzelnen Monaten 
1887-1936. 

Tage Janner Februar Min April 

4 

5 6 4 
6 4 4 

7 4 7 2 
8 4 

10 

II 

12 2 
J3 4 4 
14 3 

15 4 7 6 

16 4 6 

17 4 
18 3 

19 5 
20 6 

2[ 

22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 
31 

Mai Juni 

4 
2 

4 
4 
3 6 

5 
8 3 

7 6 

4 

4 

Juli August Sept. 

4 
3 

4 
5 
3 

4 
8 

6 

Okt. Nov. Dez. 

heiteren Tag im Juni. Der Juni hat auch die meisten triiben Tage; die wenigsten triiben 
Tage hat - bei Beriicksichtigung der verschiedenen Monatslangen - der Dezember; im 
J ahr gibt es durchschnittlich 48 heitere und 159 triibe Tage. Die Zahl der heiteren Tage ist 
auf dem Sonnblick fast gleichgro.6 wie in Wien; der Jahresgang ist dort aber ganz anders 
(Maximum im September, Minimum im Dezember). In den einzelnen Monaten ist die Zahl der 
heiteren oder triiben Tage oft sehr verschieden. Dies zeigen die in Tab. 46 angegebenen 
Maxima und Minima und die aus der 50jahrigen Beobachtungszeit abgeleiteten Haufigkeits
verteilungen in Tab. 50 und 51. Die Zahl der heiteren Tage ist im Winter in viel weiteren 
Grenzen veranderlich als im Sommer. Es war noch kein Juni, in dem es auf dem Sonnblick 
mehr als vier heitere Tage gegeben hat; dagegen hatten beinahe die Halfte aIler Juni iiber
haupt keinen heiteren Tag. Es ist schon in jedem Monat des Jahres vorgekommen, da.6 kein 
heiterer Tag verzeichnet worden ist. Die Streuung der Haufigkeiten der triiben Tage ist in 
den einzelnen Monaten nicht sehr verschieden, sie ist aber sehr gro.6. In jedem Monat des 
Jahres ist es schon vorgekommen, dati mehr als 20 triibe Tage waren. 1m August 1896 waren 
aIle Tage triib. 1m Mai und Juni gab es noch in keinem Jahr weniger als acht triibe Tage. 

Einen genaueren Einblick in den Ablauf des Wetters iill Jahresgang gewinnen wir wieder, 
wenn wir aus der 50jahrigen Beobachtungszeit auszahlen, wie oft jeder Tag heiteres oder 
triibes Wetter hatte [39]. Diese Werte sind in den Tab. 52 und 53 wiedergegeben. Rechnet 
man diese Zahlen in Prozent um, so bekommt man flir jeden Tag die prozentueIle Wahr
scheinlichkcit oder Bereitschaft zu triibem oder heiterem Wetter. Fiir Pentaden 
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ist diese Bereitschaft zu heiterem, zu triibem und zu wolkigem Wetter - worunter Tage mit 
BewOlkungsmittel zwischen 2 und 8 verstanden werden - in Tab. 54 angegeben. Durch 
iibergreifende fiinftagige Mittel ausgeglichen, stellt die Abb. 9 die prozentuellen Haufig-

; />Ii 
$oflltbiick I III I 

I II l .r~ , ?f" ''1. r.lJ l, I J I .. '. .. . ~ .. ' .. +. .. . ~ 

I' I .' 

0 , 
'11"/ 1 

.. , ,. 
• 

'ff\' , ." 

1 111I I I II 
-H ~I~ I .. ·. I j 
.-l ... ' .. ,', < ~ , ; ''-

I 
IA -1' . ~" ., 

-. 'I"" II 

I' I 

I I 
':::":" 1/- , 

'V- N 
J., . 

- 1"( 1 
II 

. ... . .' .. 

' . 
r1 '. 

10 

30 

2() 

10 

I I 0 
~ . p'k . Q do 'p "Jo 10 0:-20.' ~ .~ ' ·l.(o' .~ . . 102(} 10 20 20 1020 

tJiflU.,. hblwr l1~t-l I H"'2O Jun/ Jjlll Au ,/ SE"tJtem~ OktOb#" NQ~~mbtr ()crrmbe 

o 

Abb. 9. Prozentuelle Wahrscheinlicbkeit heiteren (- - -), trliben (--) und wolkigen ( ............ ) Wetters nach 

50jUhrigen Beobachtungen. 

keiten triiben, heiteren und wolkigen Wetters dar und gibt so einen anschaulichen Einblick 
in die durchschnittliche Witterungsentwicklung im Laufe eines Jahres. 

Die Zahl der heiteren Tage ist auf dem Sonnblick vom 19. April bis 21. August sehr 
gering. Das Minimum fallt mit 2% auf den 1. Juni; am 10. August erhebt sich die Wahr-

Tabelle 52. Hiiu~gkeiten heiteren Wetters, 1887-1936 (Bewolkungs-Tagesmittel < 2). 

Tall Janner Februar Milrz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 

9 4 0 10 7 9 10 7 
6 8 4 0 4 7 8 II 8 

9 7 8 7 8 4 6 

4 10 12 6 10 2 6 7 7 

5 9 II 10 13 12 

6 9 II 14 4 5 2 4 10 12 

7 9 8 3 3 I II 7 
8 10 10 6 5 3 2 6 12 7 8 

9 13 16 9 6 3 9 6 JO 

10 12 6 4 0 8 10 

II 13 9 6 7 2 5 8 15 9 
12 7 11 4 3 S 13 6 12 

13 12 9 12 3 6 6 9 12 10 

14 12 12 3 3 7 8 13 IS 
15 12 8 9 6 2 7 9 10 7 
16 9 6 8 6 9 13 12 

17 7 9 12 4 6 7 II 14 

18 10 9 17 2 5 6 9 II 

19 II 10 4 3 4 S 7 12 II 

20 15 II 6 2 6 3 7 10 12 15 

21 13 II 2 5 II 14 

22 23 9 12 3 0 10 14 11 

23 18 14 6 4 10 10 10 

24 16 II 2 0 3 6 9 7 10 10 

25 16 II 6 9 10 12 

26 9 13 4 4 6 9 II 9 10 

27 13 II 5 8 8 II 8 

28 13 7 6 3 2 0 6 9 14 9 6 

29 12 4 6 9 10 13 6 

30 II 2 6 12 8 3 

31 4 0 II 5 



70 Bewolkung und Sonnenschein. 

Tabelle 53. Haufigkeiten truben Wetters, 1887-19.36 (Bewolkungs-Tagesmittel > 8). 
Tag 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

13 

14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
28 

29 
30 
31 

Janner Februar Miir? 

20 21 20 

21 23 24 

25 27 23 
21 18 22 

19 17 20 

17 19 18 
19 22 23 

21 16 23 

18 20 21 

20 18 25 

14 17 18 
IG Z2 18 

I I 17 22 

16 16 25 

16 20 19 

18 18 21 

18 20 14 

20 14 19 

IS 17 19 

17 15 23 

14 20 23 

15 17 22 

16 I7 20 

18 14 29 

14 17 26 

20 19 21 

20 16 24 

14 26 26 

14 

16 
21 

26 

29 

25 

April 

23 

24 
25 
20 

28 

25 
3[ 
34 
23 

26 

2[ 

26 

25 
23 

29 
26 

26 

32 

27 
27 

25 
28 

31 

32 

28 

24 
2[ 

24 

27 
26 

Mai 

24 

22 

24 
32 

31 
2[ 

33 

36 
30 
3[ 

27 
3[ 

27 
25 
20 

27 

25 
23 

24 
23 

22 

20 

28 

26 

21 

27 
27 
33 
2[ 

27 
22 

Juni 

30 

17 
2[ 

25 

28 

33 

33 

25 

29 
28 

3[ 

29 
31 
30 

26 

27 
28 

25 
23 

27 

30 

27 

29 
24 
30 

27 

25 
15 
24 

27 

Juli August Sept. 

24 [7 22 

26 22 20 

27 30 2 [ 

24 22 17 

23 24 23 

27 24 21 

33 20 14 

29 20 14 

30 [9 22 

25 2[ 21 

30 24 25 

25 28 27 

26 24 25 

27 21 22 
22 [8 22 

25 28 21 

27 16 19 

28 [4 14 

24 [5 14 

25 [9 23 

25 24 2 [ 

21 23 20 

29 21 24 

25 17 21 

25 19 20 

20 2 I 20 

19 23 23 

26 18 19 

24 

27 

23 

17 
16 

23 

20 

20 

Okt 

16 

18 

26 

19 
21 

24 
22 

20 

23 
20 

17 
13 

IS 
22 

16 

14 

14 
21 

21 

17 

15 
22 

18 

19 
21 

23 

17 
18 

20 

24 

19 

Nov. 

19 

19 

19 
13 

17 
16 

19 
23 

21 

24 

20 

22 

21 

20 

IS 
18 

21 

21 

18 

21 

14 
20 

17 
22 

17 
23 

12 

18 
[8 

[4 

Dez. 

23 

19 
21 
[8 

19 
21 

22 

IS 

17 
20 

19 
16 

16 

10 

19 
16 

17 
17 

17 
20 

17 
18 

17 
II 

21 

17 
16 

13 

18 

23 
20 

Tabelle 54. Pl'ozentuelle Wahrscheinlickkeit heitel'en, wolkigen ode}' triiben Wetters nach 
50jahrigen Beobachtungen. 

Pcntade .Tiinner Fcbruar l\Hirz April Mai 

Hciteres Wetter (Tagesmittcl der Bowolkung < 2): 

I.bis 5. 18 18 14 12 6 

6. 10. 19 23 17 5 
I I. IS. 

16. " 20. 

21. " 25. 

IS 

18 

22 

20 

21 

16 

26. " Ende 22 21 9 

9 
6 

6 

4 
6 

Wolkiges Wotter (Tagesmittel der BeIVolkullg 2 bis 8): 

I. bis 5. 40 40 43 40 41 
6. 10. 43 39 39 36 35 

[I." IS· 49 45 39 41 44 

16. 20. 45 48 40 39 46 
21." 25. 35 44 36 37 50 

26. " Endo 43 39 41 48 43 

'frobes Wotter (Tagosmittcl der Bowiilkung > 8): 

I. bis 5. 42 42 44 48 53 
6. 10. 38 38 44 56 60 

II." 15. 29 37 41 50 52 

16. 20. 35 34 38 55 49 

21. "25. 31 34 48 58 47 

26. " Ende 35 41 50 49 52 

Juni 

4 
3 

4 
3 

50 

37 
38 

44 
41 

47 

48 

59 
59 
52 
56 
47 

Juli 

6 

5 

45 
38 
42 

43 

45 
49 

August 

9 
II 

7 
8 

14 

44 

47 
46 
53 
49 
46 

Sept. 

IS 
14 
13 
14 

17 
16 

44 
50 

37 

49 
39 
41 

42 

41 

Okl. 

13 

14 
22 

20 

q 
22 

4i 
42 

45 
45 
48 
38 

40 

44 
33 
35 
38 

40 

Nov. 

20 

14 

20 

18 

23 
20 

15 
44 
41 

42 

41 
46 

Dez. 

16 

19 
20 

25 
21 

I3 

44 
43 
48 

40 

45 
52 

40 

38 

32 

35 
34 
36 
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Tabelle 55. Hiiufigkeiten der Perioden heiteren, wolkigen und truben Wetters mit einer 
Andauer von n Tagen (1887-1936). 

n Tage Jiinner Februar Marz April 

Hcitere Perioden: 

4 
5 
6 

7 
;;;'8 

90 

27 
19 

8 

6 

Wolkige Perioden: 

167 
95 
42 

4 II 

5 9 
6 6 

7 
;;;'8 

Triibe Perioden: 

127 
62 

4 

5 
6 

7 
,?,8 

34 
22 

4 

66 

32 
13 

6 

4 
3 

172 

64 
36 
16 

116 

65 
33 
16 

8 

2 

57 
26 

12 

7 
3 

183 

84 
35 
23 

7 

105 
74 
40 

17 
14 
10 

6 

9 

59 
12 

4 
3 

159 
78 
30 

16 

8 

4 

94 
52 
47 
23 
20 

18 

Mili 

38 
II 

15 I 
74 
31 
22 

13 
6 

4 

100 

65 
38 
33 
14 
17 
8 

II 

Juni 

127 
70 

39 
12 

12 

6 

10 

78 
61 

47 
20 

19 
10 

6 

15 

JuB August Sept. 

15 2 

78 
36 

24 
13 

8 

5 
6 

99 

72 

30 

27 
20 

7 
6 

18 

61 

22 

\0 

166 

80 

46 
21 

12 

4 

133 

64 
39 
17 
14 

7 

66 

31 
11 

4 

138 

78 
42 
18 
12 

97 
54 
30 

17 
13 

8 

6 

JO 

Okt. 

61 

35 
16 

9 

4 
2 

163 

75 
36 

27 
14 
7 
3 

II2 

53 
30 
18 

8 

7 
7 
8 

Nov. 

83 

34 
17 

4 
3 

15 8 
94 
45 
15 
7 
4 
5 

116 

59 
38 

13 

Dez. 

76 
31 
18 
11 

175 
76 
31 
21 

13 

8 

123 

51 
38 

17 
8 

5 
3 

4 

scheinlichkeit heiterer Tage zu einem kleineu :Maximum von 12%. 11m 21. August beginnt 
eine entscheidende Wen dung zur Besserung, die bis 23. I1brz anhalt. In auffallenden Wellen, 
die allmahlich an Periodenlange und Scheitelhohe zunehmen, steigt die Haufigkeit heiterer 
Tage bis zum WinterhOhepunkt am 23. Janner (34%) an und nimmt in ahnlichen Wellen 
hernach wiedel' abo Es hat den Anschein, als ob in den Tagen del'ScheitelhOhen del' Wellen 
Kollektivdaten fUr Hochdrucklagen 1 und in del' eben erwahnten Entwicklung del' Wellen den 
Winter hindurch die fortschreitcnde Stabilisierung del' Atmosphare zum Ausdruck kame. Zu
gleich mit del' am 17. Marz beginnenden starken Abnahme del' Haufigkeit heiteren Wetters 
beginnt die Haufigkeit trliben Wetters rasch zuzunehmen. Die Wahrscheinlichkeit trlibcn 
Wetters ist am groi3ten in del' Zeit del' starksten vcrtikalcn Konvektion von April bis Julii 
in diesel' Zeit ist heiteres Wetter ganz seltcn, und die Schwankungen del' Haufigkeiten trUben 
Wetters gehen daher entgegengesetzt zu denen des wolkigen Wetters. Besonders groi3e 
Wahrscheinlichkeit trUben Wetters besteht yom 5. bis 10. und yom 16. bis 25. April, yom 
5. bis 12. und yom 25. bis 30. II'Iai, yom 5. bis 25. Juni und yom 5. bis 11. Juli. Die groi3te 
Haufigkeit triiben Wetters !ant mit 63% auf den 9. MaL Del' Beginn des Witterungsl'lick-

1 Nacbtrag boi der Korrektur: Biner im Dezemberhcft 1937 der Zeitsehrift fUr angewandte Meteorologic 

erschienenen Arbcit von A. Peppler liber Hoeh- und Tiefdruekbereitsclwft im Oktober-Dezember in SiidW"Bt

deutschland [70J ist zu entnehmen, daB die Hiiufigkeit von Hochdruckwetterlagen tatslichlich sehr schiin der oben 

getiuDerten Ansicht cntspricht. Die in Pepplcrs Arbeit wiedergegebene, nueh iibergreifenden Pentadenmittelwerten 

ausgeglichene Kurve der Hochdruckbereitschaft geht im allgemeinen und bcsondcrs im Dezember der in Abb. 9 

wiedergegebcnen Kurve der heiteren Tage reeht gut parallel. Die Fortsetzung von Pepplers Arbeit in die Hoeh

wintermonate hinein wlire aufierordentlich interessunt. 
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Tabelle 56. Wahrscheinlichkeit, dafJ eine Periode heiteren, wol1cigen oder truben Wetters 
langer als n Tage andauert, 0/00' 

heiler wolkig trob 

n Tage 2 4 5 6 3 4 6 4 5 

Jiinner 438 268 ISO 100 63 56 31 502 218 93 60 33 IS 9 512 273 142 58 31 23 IS 
Februar 485 234 133 86 55 31 23 436 226 141 56 39 23 16 535 273 140 76 44 20 8 

Marz . 503 278 174 121 61 35 459 211 107 38 18 15 618 349 203 149 9 1 54 33 

April , 25 3 101 So 13 474 216 116 63 36 20 J3 644 447 268 182 106 87 68 

Mai 283 75 38 502 260 15 8 85 43 23 J3 65 0 423 290 174 126 66 38 

Juni 191 545 294 154 III 68 47 II 695 457 273 195 121 82 59 
Juli 221 51 17 17 528 286 174 99 59 34 19 64 6 388 280 183 III 86 65 

August 37 1 155 41 31 II 515 281 146 85 50 26 12 527 299 160 100 50 25 18 

September 45 1 192 101 58 25 17 544 287 148 89 50 23 16 588 357 230 157 III 68 43 

Oktober . 531 262 139 69 39 23 500 270 160 77 34 12 539 321 199 123 90 62 33 

November 436 204 88 61 41 27 20 521 236 100 55 33 21 536 300 148 96 68 44 32 

Dezember 472 257 132 56 2 I 21 21 476 245 158 95 57 33 15 508 302 149 80 48 28 16 

schlages im Juni zeigt sich auch in der, groQen Haufigkeit triiben Wetters. Nach dem 
14. August nimmt die Bereitschaft zu triibem Wetter wieder rasch abo Im Winterhalbjahr 
stehen die Schwankungen der Haufigkeitskurve der triiben Tage mehr im Gegensatz zu den 
Schwankungen del' Haufigkeitskllrve heiterer Tage. Yom 20. Marz bis 25. Juli ist die Walll'-
scheinlichkeit triiber Tage, abgesehen von kleineren Unterbrechungen, fast immer groBer als 
die Wahrscheinlichkeit wolkigen Wetters, wahrend es in der iibrigen Zeit meist umgekehrt 
ist. Am 22. und 23. Janner ist die JJaufigkeit triiben Wetters sogar kleiner als die heiteren 
Wetters. 

Klimatisch und praktiseh von Bedeutung ist auch die Feststellung, in welcher Art 
Tage mit triibem, heiterem oder wolkigem Wetter aufeinanderfolgen. Es ist nicht gleich
gUltig, ob die verschiedonen Witterung'sformen lang'8r andauern oder rasch abwechseln. 
DarUber gibt uns die Tab, 55 Aufklarung. Sie enthalt die Haufigkeiten del' Perioden 
heiteren, wolkigen odeI' triiben Wetters mit einer Andauer von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
oder mehr Tagen auf Grund del' 50jahrigen Beobachtungen. 1m Durchschnitt gibt es im Jahr 
76 wolkige, 63 trUbe und 26 heitere Perioden. Da die Haufigkeiten wolkiger odor trUber 
Perioden viel graBer sind als die VOll heiteren Perioden, ist aus Tab. 55 libel' die relative 
Andauer unmittelbar nichts zu ersehen. Hiezu ist es notwendig, die Werte auf gleiehe 
Summen umzureehnen. Ausgedriickt in Promille gibt die Wahrscheinlichkeit einer Andauer 
del' verschiedenen Witterungsperioden von langer als 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Tagen die Tab. 56 
wieder. Mehr als die Halfte aller trUben Pcrioden dauern in jedem Monat langer als einon 
Tag; bei den wolkigen Perioden ist dies nicht mehr immer del' Fall, und bei den heiteren 
Perioden kommt es nur mehr im Marz und Oktober vor. Yon April bis Juli dauern mehr als 

Tabelle 57. Mittlere und Uingste Dauer von heiteren, wol1cigen und truben Perioden in Tagen. 

Jiinner Februnr Miirz April Mai Juni Juli August Sept, Okt. Nov. Dez. Jahr 

lIeitere Perioden: 

mittlere Dauer 2'16 2'13 2'18 1'42 1'40 1'19 !'30 1'60 1'86 2'09 1'94 2'00 1'91 
Iiingste 13 15 4 6 9 II 7 6 15 

Wolkige Perioden: 

mittlere Dauer 1'94 1'92 1'86 1'95 2'12 2'23 2'24 2'13 2'16 2'06 2'03 2'10 2'06 
Hingste 12 II 10 10 15 16 II 9 8 10 II 16 

Trube Perioden: 

mittlere Dauer 2'06 2'18 2'62 2'92 2'88 3'01 2'86 2'29 2'61 2'40 2'27 2'11 2'54 
llingste 12 15 [3 24 14 19 37 12 IS 12 12 37 
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Tabelle 58, Mittlel'e Zakl del' Tage mit schOnem Wetter (BewOlkung ;:; 4) wn 7, 14 und 
21 Ukl', 

Janner Februar Marz April Mai Juni Juli August Sept, Okt, Nov. De?. Jahr 

7 Uhr 12'8 10'5 10'5 8'5 10'1 9'0 II'2 13'3 12'8 12'4 11'9 11'9 134'9 
14 " 

12'3 10'S 9'7 6'0 4'9 4'7 5'0 6'3 8'3 10'5 JI'O !J'6 101"1 

21 
" '4'5 12'4 lJ'4 8'2 6'8 4'9 6'0 9'3 10'9 13'2 13'1 13'8 124'5 

cin Viertel aller trUben Perioden noeh Hinger als drei Tage, Von April bis Juli ist eine 
Iangere Andauer heiterer Perioden nul' sehr selten, 1m Juni folgen nie mehr als zwei heitere 
Tage aufeinander. In dies em Monat ist die Wahrseheinliehkeit einer Andauer einer trUben 
Periode Uber mehr als vier Tage ebenso groB wie die cineI' zweitagigen heiteren Periode, 
Die Wahrseheinliehkeiten von wolkigen Perioden bestimmter Andauer sind in den einzelnen 
Monaten nieht viel versehiedcn, 1m J ahresdurehselmitt haben die triibon Perioden die langste 
Andauer (2'54 Tage) , die wolkigen Perioden sind etwas kiirzer (Jahresmittel 2'06 Tage) , 
und am kUrzesten sind die heiteren Perioden (1'91 Tage) (Tab. 57), Beurteilt nach den 
Monatsmitteln ihrer Andauer haben die groBte Jahresschwankung die heiteren Perioden 
(Maximum 2'18 Tage im i\Hirz und Minimum 1'19 Tage im Juni) , etwas gering ere Jahres
schwankung haben die triiben Perioden (Maximum 3'01 Tage im Juni, Minimum 2'06 Tage 
im Janner), und die geringste Jahressehwankung ha.ben die wolkigen Perioden (Maximum 
2'24 Tag'e im Juli, Minimum 1'86 Tage im Marz). Die Iangste heitere Periode dauerte 
15 Tage (Februar 1914), die langste wolkige 16 Tage (Juli 1897) und die langste trUbe 
37 Tag'e (August 1896). 

Es erhebt sieh die Frage, ob die Einteilung naeh heiteren und triiben Tagen aueh in 
praktischer Hinsieht zweckmaBig ist, Zweifellos haben die als heitere Tage hie I' 
gezahlten wirklieh schanes Wetter; aber del' Begriff schOnes Wetter im landIaufigen 
Sinne geht sicherlich viel weiter, Wahrend die Definition eines heiteren Tages mit einem 
Bowolkungsmittel kleiner als 2 in dem Sinne zweckmaP.iig ist, daB man darunter einen 
Tag versteht, an dem eine durch Wolken nahezu unverminderte Sonnenstrahlung in physi
kalisch-meteorologischen Berechnungen angenommen werden kann, ist diese Definition ZU!' 

Bezeichnung von Tagen mit schonem Wetter, die heute von Fremdenverkehrsinter
essenten verlangt werden, sicherlich zu eng, Vom Standpunkt des Wanderers im Hoch
gebirge wird das Wetter auch noch als schOn bezeichnet werden konnen, wenn die Be
w61kung 3 odeI' 4 betragt, leh habe daher in Tab, 58 auch noch zusammengestellt, wie oft 
im Durchschnitt zu den drei Beobachtungsterminen mit schonem Wetter in dem eben an
gegebenen Sinn zu rechnen ist. Das ist, wie die Tabelle zeigt, besonders am Morgen ver
haltnismaBig recht haufig del' Fall. Am Morgen ist, abgesehen vom April bis Juni, in allen 
Mona ten an mehr als einem Drittel aller Tage schanes Wetter, sogar am haufigsten im August, 
rm Sommer geht die Haufigkeit schOnen Wetters am Nll,chmittag auf etwa durehschnitt
lich fHnf im :Monat zuriick; abends wird es wieder bessel'. 

Die triiben Tage scheinen definitionsgemaP.i dem zu entsprechen, was man sich darunter 
vorstellt. Das ware abel' nur, wenn man auch die Dichte del' Bew61kung mitberiicksichtigt 
und von einer Bew61kung mit del' Dichte 0 absieht. Dies geschieht abel' faktisch bei del' Be-

Tabelle 59, Mittlere Sonnenschelnclauer an tl'ilben Tagen in Stunden, 

Janner Febl'uar Miirz April Mai Juni Juli August Sept. Okt, Nov. Dez, 

1m Mittel aller truben Tage: 

0'5 0,8 1'2 1'0 0'9 1'5 1'9 1'4 1'1 0'7 0'5 0'4 

1m Mittel der truben Tagc mit Sonnenschein: 
1,6 2'1 2'9 2'5 2'2 2,8 2'8 2'5 2'5 2'4 2'3 1'4 
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Tabelle 60. Prozentuelle Wahrscheinlichkeit, da(J an einem truben Tag die Sonne lIinger als 
n Stunden scheint. 

Stunden Jinnar Februar Marz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 

0'0 33 38 40 39 40 55 66 56 43 30 22 19 
1'0 19 22 29 29 24 42 48 42 32 20 14 9 
2'0 II 16 22 19 14 30 36 30 24 '4 10 4 
3'0 10 18 12 10 21 25 19 II 13 7 2 

4'0 2 12 7 II 16 10 5 6 5 
5'0 2 4 3 8 9 7 4 2 

rechnung des Tagesmittels del' Bewolkung und damit auch bei del' Bestimmung del' tl'iiben 
Tage nicht. So kommt es, daJ3 z. B. Tage mit leichtel' Oil'rusbewOlkung, an. denen in Wil'k-
lichkeit vieIIeicht ununtel'brochen die Sonne geschienen hat, als tl'iib gezahlt"wel'den konnen. 
Uber die Art del' als tl'iib gezahlten Tage konnen wil' eine V orsteIIung bekommen, wenn wir 
die Sonnenscheinregistrierungen beriicksichtigen. Die mittlere Sonnenscheindauer an 
triiben Tagen ist im Winter nur sehr gering, erreicht abel' im Juli beinahe 2 Stunden 
(Tab. 59). Wenn man die sonnenlosen Tage. ausschlieJ3t, dann bekommt man fUr die rest-
lichen triiben Tage, abgesehen vom Winter, eine durchschnittliche Sonnenscheindauer von 
ungefahr 2% Stunden. Wie lange an einzelnen triiben Tagen die Sonne scheinen kann, zeigt 

Tabelle 61. Htiufigkeitsverteilung del' Zahl der NebeUage in den einzelnen Monaten 
1887-1936. 

Tag. Janner Febroar Milrz April Mai Juni Juli Augnst Sept. Ok!. Nov. Dez. 
0 

2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

10 2 4 

II 2 3 
12 2 4 
13 4 I 2 
14 2 3 2 2 4 
15 3 2 2 
16 2 2 3 3 4 
17 4 3 4 2 
18 3 5 3 4 4 2 5 
19 3 3 7 4 4 2 
20 5 3 4 3 4 4 

21 4 6 5 
22 I 2 7 2 4 6 
23 3 4 9 4 3 2 7 4 3 2 2 
24 2 6 3 6 4 4 7 3 8 4 3 
25 4 5 6 6 6 3 3 3 
26 4 5 7 7 4 2 
27 3 4 9 9 2 
28 3 5 4 2 
29 5 6 4 2 
30 
31 



Richtung 

32 N . 

02 NNE 

04 NE. 

06 ENE 

08 E . 
10 ESE 

12 SE . 

14 SSE 

16 S . 

18 SSW 

20 aw. 
22 WSW. 

24 W .. 

26 WNW. 

28 NW . 

30 NNW. 

Kalmen • 

32 N . 
02 NNE 

04 NE. 

06 ENE 

08 E . 

!O ESE 

12 SE . 
14 SSE 

16 S . 

18 SSW 

20 SW. 

22 WSW. 

24 W .. 

26 WNW. 

28 NW . 

30 NNW. 

r,almen . 

32 N . 

02 NNE 

04 NE. 

06 ENE 

08 E . 

10 ESE 

12 SE. 

14 SSE 

16 S • 

18 SSW 

20 SW. 

21 WSW. 

24 W .. 

26 WNW. 

28 NW . 

30 NNW. 

Kalmen . 

Nebel. 

Tabelle 62. Nebelwindrosen, '100 (1887-1936). 

Junner 

i' 14" 21" Mittel 

158 124 141 142 

96 102 91 96 

1I9 110 129 119 

54 41 46 47 

27 30 21 26 

10 30 18 19 

21 22 33 26 

15 18 28 20 

24 38 34 31 

27 36 27 32 

91 88 128 101 

84 92 60 80 

45 63 60 61 

38 41 20 27 

110 94 79 95 
68 56 65 62 

13 IS 20 16 

Mai 

114 81 III 102 

119 86 89 97 

103 80 113 99 

52 49 54 52 

32 28 21 26 

18 7 II 

19 24 22 21 

22 29 16 22 

32 65 49 49 

43 51 32 42 

lIS 127 122 122 

119 163 130 138 

62 88 73 73 

30 27 22 27 

50 20 41 37 

36 35 53 42 

34 40 44 40 

September 

153 107 1I2 122 

81 72 92 82 

lIS 68 87 89 

50 40 46 45 

22 16 22 20 

6 
13 19 18 18 

20 24 12 18 

59 68 48 58 

44 59 37 46 

100 136 134 125 

114 128 110 1I8 

67 90 91 84 

36 41 37 37 

57 59 70 62 

46 48 62 54 

20 19 19 19 

Februar 

7" 1410 21 10 Mittel 

156 123 108 129 

90 103 105 99 
102 108 150 120 

52 45 55 51 

19 19 

17 15 

28 34 

22 26 

32 45 

32 45 

93 91 

92 91 

. 62 80 

28 37 

79 65 

70 53 

24 20 

21 20 

14 15 
33 32 

13 20 

59 40 
19 38 

99 93 
75 88 

56 64 
31 32 

75 75 
67 62 

20 22 

Juni 

151 111 162 142 

105 80 102 96 

142 1I7 109 122 

66 53 66 6 I 

23 23 14 20 

6 6 
IS 7 9 

13 20 12 16 

24 49 33 35 

34 52 3 I 39 

76 94 101 92 

96 108 85 n 
60 73 65 67 

44 48 38 44 
66 60 50 58 

60 57 80 65 

30 34 39 35 

99 
74 
89 

56 

Oktohcr 

83 107 

57 70 
68 69 

24 39 

24 14 20 20 

12 7 II 10 

18 34 18 23 

14 23 23 20 

54 45 52 5 I 

44 56 46 49 
153 181 151 162 

114 152 154 140 

97 102 94 98 

52 49 44 47 
35 39 41 39 

5 I 43 41 45 

14 23 20 20 

Mlirz 

7" 14h 2Ih Mittel 

144 99 1I7 1I9 
75 88 103 89 

109 77 87 90 
42 37 38 39 

27 26 23 26 

17 21 12 17 
31 31 18 26 

34 28 43 34 

49 66 53 57 

36 59 54 51 
100 133 112 116 

115 141 123 126 

67 68 73 70 

37 18 24 26 

49 39 50 46 

58 53 54 55 

10 16 16 13 

Juli 

138 108 142 130 

141 106 110 1I9 

135 105 128 123 

57 54 57 56 

26 21 28 25 

4 3 4 
10 I7 13 13 

14 21 10 16 

32 61 31 39 

35 59 29 40 
81 83 86 84 

88 106 92 96 

So 68 58 59 
30 39 24 30 

70 47 69 62 

65 54 90 71 

22 47 30 33 

126 

74 
69 

15 

November 

83 120 109 
83 

66 

23 

14 15 14 14 
8 12 8 

22 13 18 18 

15 22 13 17 

33 49 38 45 

56 60 44 48 

158 154 162 158 

115 148 136 133 

105 122 104 III 

60 64 54 59 

61 42 35 47 

49 33 42 41 

20 17 24 20 

75 

April 

i' 14" 21 10 Mittel 

129 94 127 116 

93 86 92 90 

116 87 112 105 

46 47 49 47 

27 14 23 21 

17 II 13 13 

25 24 14 21 

22 36 15 25 

27 46 49 42 

45 79 39 55 
88 122 103 105 

120 134 138 131 

54 92 67 73 

46 38 46 41 
68 43 44 52 

61 35 46 47 

16 12 23 16 

August 

154 95 128 124 

108 82 79 89 

117 84 108 102 

37 29 56 42 

20 13 19 18 

3 10 6 6 
II 26 II 16 

6 30 15 

35 52 34 40 

46 58 42 48 
101 121 119 115 

113 D2 116 117 

66 99 84 83 

22 32 35 31 

68 48 66 60 

76 62 62 66 

17 37 26 28 

Dezcmber 

129 116 J47 130 

91 100 92 95 
103 82 86 90 

26 38 37 34 

24 21 

10 9 
18 23 

25 22 

39 49 

35 4 I 
140 131 

88 103 

77 99 
44 34 
83 78 

54 39 

22 22 

17 19 
22 23 

50 47 

39 37 
103 125 

102 99 

75 83 

44 40 
81 82 

70 55 

14 IS 10 II 
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Tabelle 63. Relative Nebelwindrosen (Nehel-Windhaufigkeit), % (1887-1936). 

Richtung 
32 N . 
02 NNE 
04 NE . 
06 ENE 

08 E . 
10 ESE 
12 SE . 
14 SSE. 

16 S .. 
18 SSW 
20 SW. 
22 WSW 

24 W . 
26 WNW. 
28 NW. 
30 NNW 

K.lmcn 

32 N . 
02 NNE 
04 NJ;}. 
06 ENE 

08 E • 
10 ESE 
12 SE . 
14 SSE 

16 S. . 
18 SSW 
20 SW. 
nWSW 
24 W .. 
26 WNW. 
28 NW .. 
30 NNW 

Kalmen . 

32 N . 
02 NNE 
04 NE . 
06 ENE 

08 E • 
10 ESE 
12 SE . 
14 SSE. 

16 S .. 
18 SSW 
20 SW. 
22 WSW. 

24 W .. 
26 WNW. 
28 NW .. 
30 NNW. 

Kalmen . 

Jiinner 

7' 14h 21' Mittel 

45 40 40 42 
44 49 46 46 
46 52 5 I 50 
50 45 43 46 

61 57 35 50 
35 58 37 45 
43 48 54 49 
38 32 42 38 

36 38 39 38 
30 34 30 32 
33 34 47 38 
33 34 25 31 

3+ 40 38 38 
51 28 22 32 

45 42 37 42 
39 42 37 39 

17 15 29 20 

Mai 

55 57 65 60 
60 67 81 68 
61 61 78 67 
66 72 72 70 

48 69 78 62 
58 67 50 57 
75 84 88 83 

77 57 70 65 
53 62 72 64 

47 52 54 51 
51 54 64 57 
48 56 65 57 

48 57 61 56 
38 45 37 40 
44 32 52 44 
33 49 58 47 

30 47 60 45 

September 

47 55 55 52 
49 68 68 61 
50 60 66 58 
49 69 68 61 

46 55 65 55 
33 5067 47 
47 64 70 61 
60 50 69 57 

77 55 66 63 
40 43 54 45 
39 46 60 48 

40 47 44 44 
36 42 50 43 
28 44 33 35 
26 53 37 37 

35 52 49 45 

29 16 44 25 

Febru[l,r 

7h 14' 21h Mittel 

45 44 37 42 
48 47 53 49 
42 46 53 47 
41 37 38 39 
22 31 27 26 
53 32 39 48 
43 59 62 5+ 
50 38 47 43 

44 47 39 43 
35 45 41 40 

42 35 37 38 
41 38 35 38 

38 41 36 39 
40 33 31 34 
40 35 38 38 
38 40 42 40 
33 39 31 31 

JUDi 

54 62 72 63 
57 63 76 65 
67 64 80 70 
67 61 79 69 

72 72 69 71 
75 83 67 74 
57 60 75 63 
67 65 75 68 

57 65 74 66 
52 5 I 62 54 
47 46 61 52 
46 53 59 52 

42 45 56 48 

41 47 53 47 
52 56 42 49 
41 65 61 55 

30 33 56 39 

38 

49 
42 

49 
42 

73 
63 

41 

74 
46 

49 
36 

21 

Oktober 

56 49 
58 61 

53 44 
60 60 

48 63 
50 53 
76 52 
53 65 

57 65 
54 56 
50 51 
46 46 

39 41 
43 38 
34 32 
41 34 

33 44 

47 
55 
46 

55 

49 
58 
65 
54 
65 
52 
50 

43 

40 

38 
30 

37 
32 

Marz 

i' 14h 21h Mittel 

53 61 51 54 
44 64 65 58 
50 54 57 53 
47 72 70 61 

52 49 5 I 51 
67 65 42 57 
81 74 58 71 
70 67 80 72 

58 67 59 62 
42 50 62 51 
42 54 51 49 
49 53 54 52 

41 43 57 46 
45 36 33 35 
35 43 48 42 
45 51 45 47 
15 30 32 26 

Juli 

55 57 68 61 
63 63 69 65 
67 66 7' 68 
67 70 72 70 

73 54 70 66 
50 43 75 53 
44 55 79 58 
58 48 75 56 
71 56 64 62 
54 55 61 56 
39 39 53 43 

37 42 56 45 
29 32 43 34 
31 36 32 33 

38 37 54 43 
43 56 58 52 

28 34 47 36 

November 

5 I 40 50 
45 55 53 
38 45 42 
27 41 46 
26 30 32 

4.2 27 35 

45 4' 45 
50 54 35 
38 49 63 
46 48 32 

41 44 49 
37 43 43 

40 47 42 
40 48 39 
34 38 30 
34 34 36 

26 37 35 

April 

7' J4' 21h Mittel 

58 65 82 62 

57 77 83 7 1 

62 71 73 68 
56 66 74 65 
60 46 73 60 

67 79 73 72 

91 76 8 I 82 
82 77 81 79 

45 69 69 62 

50 75 52 61 
52 59 62 58 
5 I 61 63 57 

39 57 53 5 I 
43 70 46 50 
48 52 53 50 
65 61 5 I 58 

29 48 56 43 

August 

46 54 61 53 
55 62 68 61 
61 64 71 65 
5 I 38 76 56 

48 38 59 49 
50 50 67 54 
70 58 60 60 
40 62 58 57 

46 50 62 52 

46 44 56 48 

42 47 54 48 
38 46 56 46 

33 39 43 39 
19 43 33 31 
33 41 36 36 

39 54 45 45 
20 29 48 3 I 

Dezember 

47 46 52 
54 64 58 
50 50 49 
41 50 49 

43 44 35 
64 46 22 

57 68 55 
65 60 45 

50 46 53 
43 39 34 
4+ 40 38 
35 36 36 

39 46 36 
39 36 33 
40 38 34 
43 30 45 
24 28 16 

48 
59 
50 
47 
40 

45 
60 
56 

50 
38 
41 
36 

40 
36 

37 
40 
22 
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die Haufigkeitsverteilung del' Tab. 60. 1m November und Dezember scheint an ungefahr 
vier Fiinfteln del' triiben Tage, im Oktober, Janner und Februar an zwei Dritteln, im Juli 
abel' nul' an einem Drittel aller triiben Tage die Sonne iiberhaupt nicht. An 9% aller triiben 
Tage scheint die Sonne im Juli noch langeI' als 5 Stunden. Es sind also auch die triiben 
Tage nicht immer das, was ihre Bezeichnung besagt. 

1m Zusammenhang mit del' Bewolkung ist hier auch das Vorkommen von Nebel zu 
besprechen. Auf einem Berggipfel von del' Hohe des Sonnblicks haben wir es dabei meist 

N 

mit dynamischem Nebel zu tun, 
der sich auf dem der Stromung ent
gegenstehenden Hindernis des Berg
massivs im aufsteigenden Luftstrom 
bildet. Dann ist nur der Gipfel von 
Nebel umhiilIt. Oft kommt es aber W-~'-t-of--+-- ---f-to<C-f-,L-.f-- -{-,'-=-hl---j--[ 

auch vor, daB del' Sonnblickgipfel 
in eine weite Stratusdecke hinein
ragt und die Station so von Nebel 
umhiilIt ist. Die durchschnittliche 
Haufigkeit del' Tage mit Ne
bel ist in Tab. 46 angegeben. Es 
gibt auf dem Sonnblick beinahe 
fUnfmal soviel Nebeltage wie in 
Wien. Am haufigsten kommen Nebel 
im Sommerhalbjahr VOl' und am sel
tensten im Winter. In jedem Monat 
des Jahres ist es schon vorgekom
men, daB beinahe an allen Tagen 
Nebel beobachtet wurde. Wie stark 
in den verschiedenen Jahren die 
Zahl del' Nebeltage in den einzelnen 
Monaten variiert, zeigt die Haufig
keitsverteilung del' Tab. 61. Yom 
Marz bis September ist noch in je
dem Jahr an mehr als zehn Tagen 
del' einzelnen Monate Nebel beob
achtet worden. 

Zur Beurteilung des Tages
ganges des Nebelvorkommens 

5 J 5 

~----f!!vebe'liiiuflgkelf.Hj ~ NebelwahrJcheinlichl\eil.f..-J. 

geben die taglichen Beobachtungen Abb.10. Nebelwindrosen und relativeNebelwindrosen nlleh 50jiihrigen 

urn 7, 14 und 21 Uhr Anhaltspunkte. Beobnchtungen. 

Die durchschnittliche Haufigkeit zu 
diesen drei Tageszeiten ist wieder in Tab. 46 angegeben. 1m Winter ist zu den drei Tages
zeiten nicht viel Unterschied; am haufigsten kommt in dieser Jahreszeit Nebel am friihen 
Morgen VOl'. 1m Sommer sind Nebel am Morgen betrachtlich seltener als zu den anderen 
Tageszeiten; am haufigsten sind sie am spaten Abend. 

Da del' Nebel auf dem Berggipfel hauptsachlich dynamisch zustande kommt, ist es von 
Interesse zu untersuchen, welche Winde ihn vorwiegend verursachen. Ausgedriickt in Pro;
mille bringt fUr jede der 16 Windrichtungen die Tab. 62 die Haufigkeiten des Nebelvor
kommens urn 7, 14 und 21 Uhr und zusammengefaBt zum Tagesmittel. Man sieht dort, daB 
am haufigsten Nebel bei Winden aus Nord bis Nordost und dann auch bei Winden aus Siid-
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west oder Weststidwest vorkommen. Das Hliufigkeitsmaximum der Nebel aus Nord bis 
Nordost tiberwiegt in den lIiIonatcn Dezember bis Februar und im Juni und Juli; in den 
iibrigen lIiIonaten sind aber die Nebel, die aus Slidwest oder Westsiidwest kommen, am hliufig
sten, besonders im Oktober und November. Zwischen den drci Beobachtungsterminen zeigen 
sich keine bedeutenden Unterschiede. 

Die Hliufig'keitsverteilung der Nebelvorkommen auf die Windrose sagt 
aber noeh nichts Bestimmtes liber die spezifische Wirkung der einzelnen Windrichtungen aus, 
wenn nicht zugleich die Haufigkeit der Windrichtungen berticksichtigt wird. Es kann ja sein, 
daB Nebel aus bestimmten Richtungen nm deshalb haufiger vorkommen, weil eben diese 
Windrichtungen viel haufiger sind. Dies wird nun berticksichtigt, wenn man die Verhaltnis
zahlen der N ebelhaufigkeiten zu den Windrichtungshaufigkeiten berechnet. Die so in Pro
zenten der Windhaufigkeiten ausgedriickten Nebelhaufigkeiten sind wieder fUr die drei Be
obachtungstermin8 und fUr den Tagesdurchschnitt in Tab. 63 angegeben. Neben den aus 
den Hliufigkeitszahlen der Nebelvorkommen gebildeten Windrosen zeigt auch die relativen 
Nebelwindrosen die Abb. 10. In dieser Darstellung kommt zum Ausdruck, daB im all
g'emeinen bei Winden besonders aus dem Nordwest- und aueh aus dem Stidwestquadranten 
Nebel relativ seltener vorkommen als bei Wind en aus dem Nordost- und besonders aus dem 
Siidostquadranten. Bei Wind stille sind N ebelvorkommen verhaltnismatlig selten. 

* * * 
Eine Erganzung zu den Bewolkungsbeobaehtungen gibt die Registrierung der 

Sonnenscheindauer. Seit Griindung des Observatoriums wird auf dem Sonnblick ein 
Campbell-Stokes-Autograph der Firma J. Hicks, London, verwendet. Der Apparat steht auf 
einer VOl' dem Siidfenster des Beobaehtungsturmes angebraehten kleinen Konsole. 

Die Sonnenscheinaufzeichnungen yom Sonnblick wurden bereits mehrfaeh bearbeitet 
[40], vor kurzem erst wieder in groBerer Ausfiihrliehkeit von A. R 0 s e h k 0 t t [41]. Aus 
dieser Arbeit, der eine 46jahrige Rcihc zugrunde liegt, will ieh aueh hier Versehiedenes 
iibernehmen. Die lIiI itt e 1 w e r t e habe ieh flir die ganze 50jlihrige Reihe neu berechnet. Sie 
sind in Tab. 64 zusammengestellt. Die meisten Sonnenseheinstunden hat del' August, die 
wenigsten del' Dezember. In den einzelnen ~Ionaten konnen die Summen der Sonnensehein
dauer sehr stark schwanken, dies zeigen die Extremwerte (Tab. 64) und die Haufigkeits
verteilungen (Tab. 65). Die bisher meisten Sonnenseheinstunden hatte del' Juli 1928 
(252 Stun den) und die wenigsten der August 1896 (18 Stunden) .. Eine zahlenmaBige Be
schreibung del' Variabilitat der Sonnenscheindauer in den verschiedenen l\t[onaten gibt ihre 
durehschnittliehe Veranderlichkeit; sie ist, ausgedriiekt in Stun den und in Pro
zenten der mittleren Nionatssummen, aueh in Tab. 64 angegeben. Am groBten ist die Ver
anderlichkeit im Februar (32%) und am kleinsten im Juli (19%). Obwohl im Hoehsommer 
der Tagbogen der Sonne beinahe doppelt so lang ist wie im Winter, ist die Variationsbreite 
der monatliehen Sonnenscheinstunden doeh das ganze Jahr hindurch nahezu gleich (im 
Durehselmitt 160 Stunden). 

Die Sonnenscheinverhaltnisse eines Ortes lassen sieh erst richtig abschiitzen, wenn man 
beriieksiehtigt, daB die Sonnenseheindauer, abgesehen von der Witte rung, vor allem auch 
von astronomisehen und orographischen Verhliltnissen abhlingig ist. Wegen der verschiedenen 
Tagbogenlange ist im Winter die astronomisch miigliche Sonnenscheindauer - d. i. die Zahl 
der Sonnenseheinstunden bei vollig freiem Horizont - viel kleiner als im Sommer; fill' den 
Sonnblick ist sie in Tab. 64 angegcben. Die mogliehe Sonnenscheindauer hangt aber auch 
davon ab, ob der Horizont frei ist oder nicht, ob also orographisehe Hindernisse den Sonnen
aufgang verzogern oder den Sonnenuntergang verfriihen. Diedadmch bestimmte orographi
sehe oder effektiv mogliche SonnenscheindaU81' laBt sieh dureh Ausmessung des TIorizonts 
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Tabelle 64, Ubersicht tiber die Sonnenscheinverhiiltnisse (1887-1936), 

Janner Fehruar Milrz April Mai Juni Juli August Sept. Okt, Nov, Dez. Jahr 

Mittlere Monatssummen der Sonnenscheindaucr in Stunden: 

110'9 123'3 133'0 114'0 128'5 128'6 154'0 16T9 144'5 136'5 111'9 98'8 155 1'9 

Maximum der Monats- und Jahressummen in Stunden: 

194 208 '229 222 224 213 25 2 242 241 218 200 164 1874 

Minimum der Monats- und Jahressummen in Stunden: 

30 48 55 39 64 49 85 18 S3 50 40 34 1231 

Astronomisch mligliche Sonnenseheindauer in Stun den : 

279 289 37 1 410 469 475 479 440 376 336 281 266 4171 

Effektiv mligliche Sonnenscheindauer in Stunden: 

281 296 36S 396 430 405 428 439 377 347 290 268 4325 

Mittlere Dauer in '10 der astronomisch mliglichen: 

39'8 42'6 35'9 27'8 2j'3 2]'2 32'2 38'2 38'4 40'7 39'8 37'2 34'7 

Mittlerc Dauer in '10 dcr elfcktiv moglichen: 

39'4 41'7 36'2 28'8 29'9 31'8 36'0 38'3 38'4 39'4 38'6 36'9 35'8 

Mittlere Sonnenscheindauer in Stuuden pro Tag: 

3'6 4'1 4'3 3-8 4'1 4'3 5'0 5'4 4'8 4'4 3'7 3-z 4'2 

Durchsclmittliche Veranderlichkcit der Monats- nnd Jabressummen dcr Sonncnscheindaucr in Stunden: 

30'3 39'9 29'6 32'3 31'0 30'6 30'0 35'5 32'S 36'7 31-8 31' I 126'8 

Durchschnittliche Veranderlichkcit in % del' mittleren Monats', Itzw, Jahrcssummen: 

26'4 32'3 22'3 28'3 24'1 23-8 19'4 21'2 22'7 26'8 28'4 31'5 12'2 

Tabelle 65, H iiufig keitsvel'teilung del' Monats-Stundensummen der Sonnenscheindauel' 
1887-1936, 

Stunden Jtlnner Fobrunr Mil.rz April Mai Juni Juli August Sept, Okt. Nov. Dez. 

II bis 20 

21 30 

31 40 

41 50 

51 60 

61 70 4 

71 So 

81 90 4 6 4 

91 100 4 9 

101 110 5 7 4 4 4 
III 120 5 9 4 7 4 6 5 
121 130 3 7 6 S 6 4 5 6 7 4 
131 " 140 5 3 4 3 5 4 9 4 3 

141 
" 

150 4 5 3 4 2 2 

151 
" 

160 4 5 7 6 3 

161 fl 170 3 4 4 4 4 3 

17 1 180 6 4 4 4 
181 190 3 7 
19 1 200 

201 210 

211 220 4 4 
22I 230 4 
231 240 

241 25 0 

25 1 260 
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Tabelle 66, Mittlere Zahl der Tage mit Sonnenschein von bestimmter Dauer, 
Andauer in Stunden Jiinner Febrnar Mlirz April Mai JUDi Juli Augus! Sept. Okl, Nov, Dez. 

0'0 JO'5 8'1 9'9 10'1 8'8 7'7 5'8 6'4 T4 97 10'2 ll'6 

O'J bis 1'0 2'5 2'2 2'1 3'l 3'5 3'l 3'5 2'7 2'3 2'2 2'7 2'3 

1'1 2'0 1'5 1'3 1'8 1'8 2'4 2'2 2'1 2'0 1'9 !'3 1'2 1'6 

2'J 3'0 1'6 1'2 1'6 1'5 1'9 2'1 2'0 1'9 1'9 1'+ J'3 1'7 

3'1 
" 

4'0 J'6 1'4 J'3 17 1'5 1'8 2'2 1'7 I'G 17 1'5 1'6 

4'1 " 5'0 1'3 1'4 1'5 17 1'9 1'7 17 1'5 1'4 1'1 1'2 2'0 

5'1 
" 

6'0 17 1'4 1'5 1'5 1'4 1'4 1'6 1'9 1'6 1'7 1'2 1'5 

6'1 
" 

7'0 2'2 1'4 1'2 1'1 1'4 1'7 1'6 1'3 1'2 1'1 1'9 1'6 

1'1 " 
8'0 2°1 1'6 I'g 1'1 1'2 1'4 1'8 1'6 1'4 1'7 2'0 2'8 

8'1 
" 

9'0 4'5 2'1 17 1'4 1'2 1'0 1'7 1'5 1'6 I'S 4'0 4'3 
,9'1 

" 
10'0 1'5 3'7 2'1 1'2 1'1 1'1 1'3 1'4 2'1 3'4 2'8 

10'1 II '0 2'2 2'5 1'2 1'1 1'1 1'4 1'4 2'5 3'4 

II'I 12'0 0'0 1'9 1,3 1'2 1'1 1'2 1'5 2'1 0'5 

12'1 13'0 0'1 1'0 1'5 1'6 1'6 2'0 1'0 

13'1 
" 

14'0 0'3 0'9 1'0 1'5 2'l 0'0 

14'1 
" 

15'0 0'0 0'1 

oder' durch Bestimmung del' TagbogenliLnge del' Sonne mit einem entsprechenden Instrument 
(z, B. mit dem Tagbogenmesser nach W, Schmidt) ermitteln, Sie kann aber auch aus lang
jahrigen Registrierungen durch Bestimmung der Sonnenauf- und -untergange an wolkenfreien 
Morgen odeI' Abenden berechnet werden [42]" Die auf diese letzterwahnte Art ermittelte 
effektiv mogliche Sonnenscheindauer ist auch in Tab, 64 eingetragen [43]; sie unterscheidet 
sich auf einem so freien Berggipfel, wie es der Sonnblick ist, nattirlich nicht viel von del' 
astronomisch moglichen, Die angegebenen Werte der effektiv moglichen Sonnenscheindauer 
beziehen sich auf die Aufstellung des Autographen, mit dem die lange Beobachtungsreihe ge
wonnen worden ist, Es ist abel' schon seit langerem der Verdaeht aufgetaucht, daa der 
Sonnenscheinautograph im Sommer am frUhen Morgen odel' am spaten Abend durch den Be
obachtungsturm etwas abgeschirmt wird, ,Es wurde daher zur Kontrolle im Sommer 1932 
ein zweiter Sonnenscheinautograph ebenfalls vor dem SUdfenster des Turmes, aber auf einer 
weiter hinausl'agenden Konsole angebraeht, Die aus den Parallelregistrierungen von 1932 
bis 1935 abgeleitete mogliehe Sonnenseheindauer ergibt fUr die Neuaufstellung eine Verbesse
rung um 4% der astronomisch moglichen Sonnenscheindauer im Mai, um 11% im Juni und 
um 8% im Juli [43], Diese Werte geben zugleich auch an, wieviel Sonnenschein durch den 
Turmschatten bei der Registrierung an der aIten Aufstellung verlorengegangen ist, 

Die lange Reihe der Sonnenscheinbeobaehtungen und auch die in Tab, 64 angegebenen 
Monatssummen der effektiv moglichen Sonnenscheindauer beziehen sich abel' auf die aIte 
Aufstellung, Vergleiche del' Sonnenscheinverhaltnisse verschiedener Orte sind zur Beurteilung 
der Witterungsverhaltnisse nur sinnvoll, wenn man als Vergleichsmaa die Prozentzahlen der 
effektiv moglichen Sonnenscheindauer nimmt, weil dadurch die Verschiedenartigkeit der 
Horizontabschirmung ausgeschaltet wird, Dasselbe gilt aueh bei Beurteilung des Jahres
ganges der SonnenscheinverhaItnisse an ein und derselben Station, So zeigt sich, daa auf dem 
Sonnblick hinsichtlich del' Sonnenscheindauer del' Febl'uar am meisten begilnstigt ist, Del' 
ungiinstigste Monat ist del' April, der die kleinste Pl'ozentzahl aufweist, Hier zeigt sich aueh, 
daa die Beurteilung del' Sonnenscheinverhaltnisse naeh dem prozentuellen Anteil an der 
astronomiseh moglichen Sonnenscheindauer zu falsehen ResuItaten fUhren kann; denn danaeh 
ware nicht del' April, sondern del' Juni del' sehleehteste Monat, wie man frilher aueh tat
sachlich angenommen hat, 

Bei Beurteilung del' tatsachlichen monatlichen Sonnenscheinstundensummen wirkt die 
ungleiche Monatslange sWrend; um dies zu vermeiden, ist es notwendig, die mittlel'e Sonnen
scheindauer in Stunden pro Tag anzugeben, Die Werte sind ebenfalls in Tab, 64 zu linden, 
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Tabelle 67, Wahrscheinlichkeit einer tiiglichen Sonnenscheinclauer ~ n Stunclen, % 0 

(1887-1936), 

Janner Februar l\Htl'z April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 
0'1 661 710 679 665 717 744 81 4 795 754 689 660 626 
1'1 580 630 611 563 604 640 700 709 678 61g 569 55 I 
2'[ 532 584 553 503 528 565 631 6+6 616 576 528 499 
3'1 479 540 502 45 2 466 496 565 585 55 2 530 486 445 
4'1 426 492 460 396 418 435 493 529 500 474 437 392 
5'1 383 442 412 341 356 380 439 480 454 440 397 328 
6'1 330 394 365 291 310 333 387 420 399 384 356 280 
7'1 260 343 326 254 264 277 337 377 359 349 294 230 
8'1 194 285 270 21 7 224 230 280 327 31 4 294 227 140 
9'1 49 212 214 171 186 195 226 278 259 235 92 

10'1 81 145 130 150 160 185 231 Igo 125 
11'1 66 89 114 122 139 185 105 17 
12'1 4 44 77 85 99 137 35 
13'1 12 29 33 48 68 
14'1 3 

Mittlerc Dauer in StundeD 3'6 4'1 4'3 3-8 4'1 4'3 5'0 5'4 4'8 4'4 3'7 3'2 

Liingste Dauer in Stunden 9'6 1!'3 12'2 14'1 14'2 13'8 13'8 14'1 13'3 1[7 10'0 9'0 

Aus welchen Einzelwel'ten diese Mitte1wel'te resultieren, zeigen die Haufigkeits-
verteilungen in Tab, 66, Sio gob en an, an wicviel Tagen des Monats durchschnittlich die 
Sonne entwedel' Ubel'haupt nicht odeI' 0'1 bis 1 Stundc, 1'1 bis 2 Stunden, 2'1 bis 3 Stunden 
usw, scheint. Es ist bezeichnend, daB, abgesehen von den 80nnen108en Tagen, das Haufig-

Tabelle 68, Hiiufigkeitsverteilung cler Zaltl cler sonnenlosen Tage in clen einzelnen Monaten 
1887-1.936, 

Tag JIinner l Februar Milrz April Mail JunP Juli Augustl Sept.' Okt. Nov. Dez. 

1 3 

4 
4 8 

4 3 5 4 
5 4 4 4 G 

6 G G 4 
7 4 4 4 4 5 

G 10 G 11 6 3 6 5 4 
9 4 2 4 9 3 3 

10 4 10 3 10 

I1 4 2 2 4 4 
12 4 3 ·l 
13 4 3 

14 2 7 4 
15 4 4 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
----

I Nul' fill' 49 Jahre, 

Meteorologie des Sonnblicks. I. 6 
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Tabelle 69, Wahrscheinlichkeit einer Andauer sonnenloser Perioden uber mehr als n Tage, 0(,0' 

4 
5 
6 

7 
8 

Liingste Dauer in Tagen 
Mittlere Dauer in Tagen 

J~nn.r Febru.r Mar. April M.i 

460 467 435 472 446 
245 203 223 232 214 
101 85 115 134 96 
70 52 62 28 44 
31 19 38 16 22 
16 9 31 8 4 

9 19 4 4 
4 5 15 4 
4 

10 

1'9 

4 4 

9 10 II 

1'8 1'9 1'9 

Juni 

362 

143 
67 
18 

4 
4 
4 

Juli August Sept, Ok!. 

356 381 536 468 
190 I II 254 266 
81 42 138 146 
34 26 61 86 
6 16 33 47 
6 16 17 30 
6 II II 13 

6 II 4 

9 14 II 

1"7 \"6 2'1 
9 
2'1 

Nov, De., 

518 55! 
279 261 
130 134 
85 83 

53 40 

24 22 

12 7 
4 4 

4 

9 13 
2'1 2'1 

keitsmaximum von September bis Marz auf die Tage mit nahezu ununterbrochener Sonnen
scheindauer, von April bis August aber auf die Tage mit 0'1 bis 1 Stunde Sonnenscheindauer 
£alIt, 1m Sommerhalbjahr kommen Tage mit ununterbrochener Sonnenscheindauer selten VOl". 

An ungefahr der HaUte aller Tage oder noch 1ifter scheint die Sonne langer als 2 Stunden 
im Janner, April, Mai, November und Dezember, langer als 3 Stunden im Februar, Marz, 
Juni, Juli und Oktober und langer als 4 Stunden im August und September, An etwa einem 
Drittel aller Tage oder noch Ofter scheint die Sonne langer als 5 Stunden im April, Mai und 

Tabelle 70, 50jahrige Tagesmittel der Sonnenscheindauer in Stunden, 

Tag Jilnncr Februar Marz 

3'11 3'95 3'95 
2 3'08 3'03 3'37 

3'12 3'00 4'13 

4 2.'75 3'5 3 3'79 
5 2'iO 4'36 4'35 
6 3'51 3-68 488 

7 2"70 4'32 4'18 
8 3'41 4'38 4'05 
9 2'96 4'68 4'89 

10 2'54 4'33 3'48 

II 3-80 4'65 4'53 
12 3'71 3'77 470 
13 379 4'15 4'48 
14 3'00 4'22 4'28 
15 3-88 4'39 4'90 
16 3'06 4'88 4'45 

17 3'57 5'16 5'07 
18 2'63 5'28 6'08 

19 3'59 4'52 5'11 
20 4'04 5"46 4 '82 

21 4'41 4'69 3'66 
22 5'07 4'67 4'84 
23 4'54 5"70 4'02 
24 4'00 4"79 4'46 
25 4"41 5'25 3-82 
26 3'82 5 '09 3-69 
27 3-39 5'06 3'86 
28 4'39 3'93 4'21 

29 3'99 4'17 
30 4"29 3'36 
31 4'03 36. 

Mai 

4'22 
4'61 
4'20 
3'37 
3'61 

3'99 
2'84 
2'96 
3'33 
366 

3-28 

3-90 

4'33 

4"56 
4'92 
3'36 

3'98 
4'01 

4'92 

5'19 

4'89 
5'35 
3'83 

3'89 
4'30 
3'9 1 

3'4 1 

3'38 

399 
4'47 
5'30 

JUDi Juli 

4'35 4'86 
5'00 4'97 
4'81 + 3'90 
4'34 4'32 
5'08 471 
3'81 470 

3'5 2 4'35 
5"01 4"46 
3-87 4'65 
4'11 5"49 

3-26 3'81 

4'17 5'51 
374 4'32 
3'95 5'03 
4'0; 5'36 

4'52 5'35 

4"79 4'75 
475 4'56 
4'54 5'30 
4"70 5"61 

3'02 5'70 

474 5'65 
3-69 4"56 
4"73 5'00 
3-83 5'42 
3'71 5'31 
4'31 5'50 

5'40 4'99 
5'67 4'81 
4'45 4'88 

5'19 

August Sept. 

6'62 5'25 
5'55 5'18 
3'92 4'89 
5'32 5'26 

4'78 492 
5'36 4'85 
5'25 6'54 
5'92 6'77 
6'45 5'76 
5'46 4'29 

5'49 4'54 
4'64 3'95 
4'91 4'60 

5'75 4'27 
5'45 4'40 
4'59 5'39 
5'39 5'66 
6'40 5'14 
6'53 4'68 

5'50 4'55 

4'67 4'31 

4'59 4'59 
4'5 6 4'11 
5'14 4'58 

5"76 4'48 
5'19 4'88 
5'37 4'61 
5'30 471 
6'32 4'56 

5'27 3-88 

5'5 2 

Ok!. 

4'55 
4'37 
3'59 

4'24 
4'24 
3'40 
4'12 

3'47 
3'98 

3'85 

5'14 
5'60 

4'92 

5'03 
4'63 

5'°7 
570 

4'48 
4'31 
5'33 

4'15 

4'44 
4'21 

4'54 
4'21 

4'56 
4'37 
4'22 

4'02 

3'72 

4'01 
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Dezember, Hinger als 6 Stunden im Janner, Juni und November, langer als 7 Stunden im 
Februar, Marz, Juli, September und Oktober und langer als 8 Stunden im August (Tab. 67). 
An mehr als flinf Tagen scheint die Sonne im Dezember langer als 7 Stunden, im Janner 
und November langer als 8 Stunden, von Februar bis Juni und im Oktober Hi.nger als 
9 Stunden, im Juli und September langer als 10 Stunden und im August langer als 11 Stunden. 

Die Zahl der sonnenlosen Tage erreicht mit 11'6 ein Maximum im Dezember und 
mit 10'1 ein sekundares Maximum im April. Die wenigsten sonnenlosen Tage hat del' Juli. 
Die Zahl der sonnenlosen Tage pro Monat ist in den einzelnen Jahren sehr verschieden 
(Tab. 68). Die meisten sonnenlosen 'rage hatte der Oktober 1896. Nut' ein Tag ohne Sonnen
schein kam vor im April 1893, Juli 1904, August 1893, September 1900, 1917 und 1929 und 
im November 1897. Eine Aufeinanderfolge von mehreren sonnenlosen Tagen 
ist verhaltnismaJ3ig selten (Tab. 69). Nur im September, November und Dezember dauern 
mehr als die Ralfte aller sonnenlosen Perioden langeI' als einen Tag. Von September bis 
Dezember dauern mehr als ein Viertel aller sonnenlosen Perioden la,nger als zwei Tage. 
Die mittlere Andauer sonnenloser Perioden ist nul' vom September bis Dezember etwas 
groJ3er als zwei Tage, in den iibrigen Monaten abel' weniger als zwei 'rage. In jedem 1fonat 
kam abel' schon eine Folge von mindestens neun sonnenlosen Tagen VOl'. 

Die lange Beobachtungsreihe gibt uns die lVlOglichkeit, den Jahrcsgang der Sonnen
scheindauer durch Berechnung del' 50jahrigen mittleren tagliehen Sonnenschein-

Tabelle 71, TageshOchstwel'te del' Sonnenscheindauer in den Jahl'en 1887-1936 in Stunden, 

Tag 

2 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

Jl 
12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
zo 

21 
22 

23 

24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 
31 

Janner Februar :rtHirz 

8'6 9'5 1]'0 
8'9 9'6 Jl'I 
8'8 9'7 10'7 
8'9 10'0 10'9 
8'8 10'0 10'7 
8'6 10'2 10'7 
8'6 9'6 10'8 
8'6 9'8 Jl'O 
9'3 10'0 11'0 
8'6 10'7 10'6 

8'7 10'0 JJ'4 
8'9 10'1 11'2 
8'8 10'1 Jl'3 

8'7 10'1 I 1'5 
8'9 10'3 JJ '6 

9'0 10'5 11'4 
9'1 10'5 11'7 
9'5 10'6 11'7 
9'z 10'9 JJ'4 
9'5 JJ'I II'S 

9'Z 10'8 Jl'8 
9'6 10'7 11'9 
9'2 10'7 I z'o 
9'3 10'9 11'9 
9'3 11'0 12'0 
9'Z 10'9 I 1'9 
9'3 1!'3 12'2 
9'3 lJ'O 12'2 

9'6 II'S 
9'4 12'2 
9'6 12'1 

April M.i 

IZ'I 13'8 
Iz'3 12'2 
12'4 13'8 
12'6 14'2 
1['9 13'0 
12'3 14'0 
12'2 13'8 
lZ'2 13'6 

IZ's 12'5 
12'6 12'7 

[3'0 13'4 12'2 

[3'1 . 13'5 
Ih 13'[ 
[3-2 13'4 
[3'4 [3'5 
13-6 13'3 
[3'z 13'4 
12·8 12'9 
12'9 13-6 
13'5 [3'5 

13'0 13'3 

13'4 13'7 
12'5 13'6 
13'0 13'3 
Ih 13'4 
13'0 12'9 
13'7 13'1 
13'7 13'0 
Ih 13'4 
14'1 13'6 

13'5 

Juli August Sept. 

13'4 13'9 13'3 
13'z [3'9 12'6 
13'2 13-3 12'5 
13'0 [3'5 12'8 
13'3 13'9 [2'6 
13'2 14'0 [3'[ 
13'3 14'0 [2'7 
[3'5 14'[ [Z'4 
13'4 14'0 [2'4 
13'6 14'1 12'1 

[2'8 [4'[ [2'5 

13'5 13'7 [2'S 
13'6 [4'0 [2'3 

13'4 13'7 lJ'8 
13'7 13-8 [Z'I 
13'5 14'1 12'1 
13'5 13'9 [2'2 
J3'G [3'4 lJ '9 
13'z 13'7 12'2 
[3'5 [3'5 [1'9 

13-6 13'8 JJ'9 
[3'2 [3'1 [1'9 
[3'6 [3'4 [1'9 
[3'7 [3-2 12'3 

13-6 13'7 lJ'7 
13'4 13-5 Jl'7 
13-6 IH Jl'4 
13'7 13'3 11'Z 
11'9 13'Z 11'4 
13'S 13'5 JJ'4 
13'5 13'7 

Okt, 

Jl'4 
1 ['6 
Jl'4 
Jl'4 
lJ'3 

11'7 
II '0 

10'8 
JO'9 

10'8 

11'1 
10'9 
IIOO 

10'8 
JO'9 

11'1 

10'7 
10'8 

11'5 
lIo3 

10'6 
10'5 
10'7 
10'5 

10'5 
10'5 
10'5 
10'3 
10'2 
10'Z 
10'2 

Nov. Dez. 

10'0 9'0 

9'9 9'0 
9'S 8'9 

9'8 8'9 

9'9 8'S 
9'9 8'7 
9'7 8'8 

9'6 8'6 

9'7 8"7 
9'6 8'8 

9'6 8'7 
9'4 8'6 

9'7 8'7 
9'5 8'7 
9'8 8'6 
9'5 8'6 
9'5 8'6 
9'Z 8'8 

9'4 8'7 
9'4 8'7 

9'4 S'7 
9'3 8'5 
9'[ 8'5 
9'[ 8'5 
9'0 8'7 
9'1 8'7 
9'0 8'5 
9'1 S'7 
8'9 8'5 
8'8 S's 

8'3 

6' 
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stunden genauer, als er durch die Monatsmittelwerte zum Ausdruck kommt, darzustellen. 
Diese Normalwerte der Sonnenseheindauer gibt flir jeden Tag des Jahres die Tab. 70. Da
naeh hat der 8. September mit 6'8 Stunden die Hingste und der 30. Dezember mit 2 Stunden 
die ktirzeste Sonnenscheindauer. Die charakteristischen Verhiiltnisse werden aber erst wieder 
deutlich, wenn man die mittlere Sonnenseheindauer in Beziehung zur efIektiv moglichen 
setzt. Es wurde fUr jeden Tag die bisher Hingste Sonnenscheindauer aus den 50jiihrigen 
Registrierungen entnommen (Tab. 71). Die graphische Darstellung dieser Werte gibt nattir
lieh noch keine ausgeglichene Kurve. Wenn man aber tiber die Hochstwerte eine solche zieht, 
so kann aus dieser mit ziemlicher Genauigkeit die unter Bertieksichtigung der Horizont
abschirmung effektiv mogliche Sonnenscheindauer fUr jeden Tag entnommen werden. Die 
Mittelwerte wurden nun in Prozenten dieser so gewonnenen Hochstwerte ausgedrtickt und 
nach fiInftagig tibergreifenden Mitteln in Abb. 11 als J ah res g an g de r reI a t i v enS 0 nne n
s c h e i n d a u e r dargestellt. In der ersten Jannerwoche hat die relative Sonnenscheindauer 

~tffi1~tHltffffl\l~ 
~mf_+m1fff11m~ 

Januar. februar I'1lirz Apnl Nal ]UI1I Juli August September Ohlober /lbvember. Derember ( 

Abb.l1. Jahresgang der relativen Sonnenscheindauer und der Hliufigkeiten von Tagen ohno Sonnenschein in 
iibergreifenden 5tagigcn Mittelwerten naeh 50jiihrigen Beobachtungen. 

verhiiltnisma6ig niedrige Werte, erreicht aber zu Beginn der dritten Dekade, also im bereits 
mehrfach festgestellten WinterhOhepunkt am 23. Janner, den JahreshOchstwert (47%). Ahn
Heh hohe Werte werden auch in der zweiten Februarhiilfte erreicht. Nach einem Hohepunkt 
am 17. Marz nimmt die relative Sonnenscheindauer raseh ab, erreicht am 9. Mai den niedrig
sten Wert (23%) des Jahres und steigt dann den Sommer Uber bis zum Herbstbeginn mit 
geringeren Schwankungen wieder an. 1m Herbst und Winter zeigen sich wieder gro6ere 
Schwankungen in langeren Wellen. So fallen besondere Hohepunkte der relativen Sonnen
scheindauer Mitte Oktober und zu Beginn del' dritten Novemberdekade und Tiefpunkte am 
8. Oktober, 10. November und 29. Dezember auf. Diese Wellenstl'uktur des Jahresgange~ ist 
auch bereits bei der Betraehtung des J ahresverlaufes von heiterem Wetter aufgefallen, ebenso 
wie der ungegliederte Verlauf im Sommer. Hier ist auch wieder darauf hinzuweisen, da6 
zufolge der gro6eren Stabilisierung del' Atmosphare im Winterhalbjahl' auf dem Hochgebirgs
gipfeJ die mehr oder minder regelma6igen Anderungen del' Gr06wetterlage im rhythmischen 
Verlauf der BewOlkung oder Sonnenscheindauer deutlicher zum Ausdruck kommen konnen 
als im Sommer, wo die durch die Unregelma6igkeiten der um diese Jahreszeit stark ent
wickelten Vertikalkonvektion verursachten mehr odeI' minder gr06en Zufalligkeiten in der 
zeitlichen Verteilung der Bewolkung und die Haufigkeit starker BewOlkung ausgleichend 
wirken. 

Das Gegensttick zum Verlauf der Sonnenscheindauer bildet der J a h res g an g de r 
H au fi g k e its 0 nne n los e r Tag e, der ebenfalls in tibergreifenden fUnftagigen Mittelwerten 
in Abb. 11 dargestellt ist. FUr die einzelnen Tage gibt die in del' 50jahrigen Beobachtungs
zeit vorgekommenen Haufigkeiten sonnenlosen Wetters die Tab. 72. 1m Sommer ist wegen der 
langen Tagesdauer einerseits und wegen der gro6eren InstabiliUit der Atmosphare anderer-
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seits die Wahrscheinlichkeit, daB die Sonne im Laufe des Tages auch bei Schlechtwetter 
wenigstens flir kurze Zeit herauskommt, erhiiht, wahrend geschlossene Wolkendecken in der 
winterlichen stabileren Atmosphare weniger Veranderlichkeit zeigen und daher geringere 
Moglichkeit zum Durchbruch von Sonnenschein geben. Dies ist die Zeit der extremen Witte
rungsverhaltnisse, die sich auch darin schon zeigte, daB im Winter in der Haufigkeitsver
teilung der taglichen Sonnenscheinstundenneben dem Haufigkeitsmaximum der sonnenlosen 
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Abb. 12. Prozentuelle Haufigkeitsverteilungen der titglichen Sonnenscheindnner auf dem Sonnblick nnd in Wien, 
1887-1932 (nach A. Roschkott). 

Tage ein lIIaximum bei Tagen mit nahezu ununterbrochener Sonnenscheindauer auftrat. In 
den kleineren Schwankungen verlauft die Jahreskurve der sonnenlosen Tage im allgemeinen 
gegensinnig zu der der relativen Sonnenscheindauer. 

Einen sehr schiinen Einblick in den Jahresverlauf der Sonnenscheinverhaltnisse hat 
A. Roschkott durch Darstellung der Haufigkeitsverteilungen der taglichen Son
nenscheindauer fiir die einzelnen Pentaden gegeben, die in Abb. 12 hier iiber
nommen wird. Als Ordinateneinheiten sind Mindestsonnenscheinstunden eines Tages gewahlt. 
Die einzelnen Kurven beziehen sich auf Haufigkeitsintervalle von 5 zu 5%. Es hatten z. B. 
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Tabelle 72. Haufigkeiten sonnenloser Tage in den Jahren 1887-1936. 

Tag Jiinner Februar l\Hirz April 

18 15 I I 19 

2 21 25 17 15 

16 23 16 12 

4 22 22 21 13 

5 22 16 17 17 

6 15 16 II 15 

7 18 J3 14 18 

8 18 15 17 21 

21 12 13 15 

10 20 12 20 15 

II 15 14 18 21 

12 16 17 18 II 

13 16 15 13 18 

14 20 14 15 13 

15 16 j 5 14 21 

16 17 10 13 21 

17 18 13 13 19 

18 18 14 12 18 

19 17 14 16 20 

20 18 10 13 15 

21 13 j 2 20 13 

22 12 13 16 19 

23 15 14 16 17 

24 13 8 14 19 

25 14 21 19 

26 16 14 17 16 

27 21 14 18 IG 

28 10 14 22 18 

29 IS 19 19 

30 13 19 15 

31 II 15 

Mai 

13 

13 

14 

17 

11 

18 

21 

18 

18 

II 

14 

14 
II 

13 

12 

14 
17 
10 

12 

II 

10 

17 
10 

17 
16 

18 

15 

16 

12 

Juni 

13 

10 

12 

10 

If 
13 

7 
II 

13 

20 

12 

13 

10 
12 

12 

17 

Jl 

13 

13 

19 

13 

IS 

IS 
16 

12 

II 

J3 

Juli August Sept. 

8 

10 10 

JO 15 14 
13 13 10 

10 II ] 2 

II 14 14 

14 9 5 
10 8 6 

14 II 7 
8 11 

12 I I 15 

13 10 2:2 

J I 12 12 

12 

I I 14 

JO 14 7 
10 9 
10 6 12 

8 9 
6 7 II 

14 

14 18 

12 J3 17 
10 9 14 

9 . 18 

12 13 

10 6 14 

7 II 

12 17 
10 15 16 

11 

Okt. 

16 

19 

17 

18 

14 

22 

18 

14 

16 

17 

13 

10 

12 

13 

18 

14 

10 

14 

10 

II 

17 

14 
18 

IS 
16 

15 

13 

23 

17 

18 

20 

Nov. 

20 

12 

19 

14 

JO 

19 

20 

19 

20 

21 

19 

19 

17 

18 

23 

16 

IS 
17 
19 

14 

12 

15 

17 
19 

15 

16 

17 
16 

Dez. 

2'~ 

15 

13 

20 

17 

24 

23 

16 

20 

18 

18 

15 

14 

19 

23 

19 

21 

23 

16 

19 

18 

23 

16 

2 I 

18 

16 

17 
24 

20 

in der ersten Pentade vom 1. bis 5. Janner auf dem Sonnblick 55% aller ausgewerteten Tage 
(1887-1932) wenigstens 1 Stunde Sonnenschein, 50% wenigstens 2 Stunden, 30% 6 un~ 
mehr Stunden. In der Penta de vom 21. bis 25. Janner, in die, wie bereits mehrfach erwafmt, 
der Winterhohepunkt fallt, hatten schon 46% aller Tage mindestens 6 Stunden Sonnenschein 
und 63% mindestens 2 Stun den. Roschkott weist auf die Singularitaten in der 5., 7., 11., 
16. und 21. Penta de hin. Vor Beginn des sommerlichen Witterungsriickschlages zeigt sich 
anfangs Juni eine kurze, aber ausgepragte Schi:inwetterperiode. Besonders auHallend ist die 
Schonwetterperiode in der Pentado vom 13. bis 17. Oktober (Altweibersommer) und del' den 
Winter einleitende Wettersturz in der Pentade vom 7. bis 11. November. 

Der tagliche Gang der Sonnenscheindauer wurde auch schon mehrfach be
handelt. Roschkott hat den aus 46jahrigen Beobachtungen abgeleiteten mit dem von 
Obermaier aus einer 13jahrigen Reiho abgeleiteten Tagesgang verglichen und keine wesent
lichen Untersehiede feststel!en konnen. Die Tagesglinge der 46jlihrigen Reihe sind in der 
zitierten Arbeit von Rosehkott angegeben. leh habe aus den 20 Jahren 1914-1919 und 
1923-1936 die Tagesg~inge neu berechnet und gebe hier diese Werte wiedel' (Tab. 73), da 
ich sie spater zum Vergleieh mit Haufigkeitsauszahlungen derselben Periode noch brauche. 
Die .r ahre 1920-1922 wurden wegenUnvol!standigkeit und UnverlaJ3lichkeit del' Beobachtungen 
ausgeschlossen. Die Werte sind in Tab. 73 in Stunden pro Monat unll in Prozenten der mog
lichen Stunden angegeben. Die Darstel!ung in Prozenten ist wegen der ungleichen Monats
lange flir Vergleiehszwecke besser. 
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Tabelle 73, Dauer des Sonnensckeins in Stunden nack 20jiikrigen Registrierungen, 

Mon.1 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1) 13-14 14-15 15-16 16-17 J7~[8 18-19 19-20 
Vorm. - Nacbm. 
----''--
SIunden 'I, 

Jiinner, 3'1 9'5 12'3 14'3 15'0 14'6 13'8 Ih II'5 4'1 - 2'9 -2'6 
Februar 0'5 7'6 11'0 13-2 14'7 15'4 15'1 14'5 14'l 12'7 9'4 o'S -4'2 -3'3 
Miirz 0'0 4'6 10'0 12'5 14'4 15'6 15'4 14'9 13'9 Ih 12'1 10'7 5'6 0'1 2'0 1'4 
April 0'0 2'3 6'2 8'7 10'3 II'4 II '4 11'0 10'0 9'2 8'5 7'S 77 S'S 1'9 10'4 8'3 
Mai, 0'0 5'2 10'1 12'8 13'5 13'6 12'3 II'3 11'1 11'1 10'7 9'6 8'3 6'7 3'0 18'3 13'1 
Juni 5'8 10'9 12'6 12'g 12'8 II'] 10'8 10'4 1J'7 10'9 g'8 g'l T4 3'1 15'1 10'8 
Juli , 0'0 8'5 13-3 14'5 14'1 13'7 13'1 12'8 12'0 12'2 11'1 10"1 9'5 7'8 4'0 0'0 23'0 14'6 
August, 0'0 9'7 13'9 15'9 16'7 16'6 16'0 15'6 14'5 13'5 12'6 II'] 11'0 9'2 5'9 0'1 25'9 14'2 
September, 1'2 8'3 13'5 15'3 16'0 15'3 14'9 13'9 12'9 11'9 11'3 10'3 ]'2 0'8 16'2 10'6 
Oktober 2'9 10'8 13'3 14'5 15'2 14'9 14'5 14'1 13'4 12'5 10'3 2'7 4'1 2'9 
November, 4'1 9'5 II '7 12'8 13'2 Ih 12'7 11'7 10'2 4'5 0'0 -0'9 -0'9 
Dezember , 1'3 7'9 10'6 12'4 13'; 13'9 13'1 12'1 10'1 1'7 -5'2 -5'4 

Dauer des Sonnensckeins in Prozenten nack 20jiikrigen Beobacktungen, 
Monal 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Jt-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Janner, 9'9 30'5 39'6 46'1 48'S 4To 44'6 42'3 3TI lJ03 
Februar 1:8 27'0 39'0 46'6 52'0 54'6 53'6 51'3 49'9 45'1 33'4 3'0 
Miirz 14'8 32'2 40'3 46'6 50'3 49'] 48'0 45'0 42'S 39'1 34'6 IS'I 0'3 
April 7'5 20'S 29'1 34'2 3n 38'0 36'6 33'4 30'5 28'4 26'1 25'7 19'2 6'2 
Mai, 16'9 32'S 4 1'2 43'4 43'9 39'8 36'4 35'9 35'8 34'4 30'9 26'7 21'6 9'6 
Juni. 19'2 36'4 42'2 42'9 42'S 39'2 36'1 34'6 37'3 36'5 32'5 30'2 24'8 10'4 
Juli , 27'4 42'9 47'0 45'6 44'1 42'1 41'2 38'7 39'6 35'7 337 30'6 25'3 12'8 
August, 0'3 31'4 44'9 51'S 53'8 53'6 51'] 50'4 46'7 43'7 40'8 37'7 35'5 29'8 19'2 0'3 
September, 4'0 27'6 44'9 50'9 53'4 51'1 4)'6 46'5 42'9 39'6 3]'6 3!'2 24'1 2'] 
Oktober 9'4 34'8 42'9 46'9 49'1 48'0 46'] 45'5 43'3 40'5 33'3 8'8 
November, 13'6 31'8 38'9 42'S 44'1 43'] 42'2 39'1 34'0 14'9 
Dezember, 4'1 25'6 34'3 40 '1 43'4 44'7 42 '3 39'0 32'4 5'6 

1m Tagesgang fallt die groJ3te Sonnenscheinwahrscheinlichkeit im Winter auf die 
llIittagsstunde, sie riickt aber gegenden Sommer zu immer mehr auf die Vormittagsstunden 
vor und findet sich im Juli schon um 7 bis 8 Uhr, Das Tagesmaximum der Sonnenschein
wahrscheinlichkeit ist am groJ3ten im Februar und am kleinsten im April; sehr hohe Werte 
nimmt es auch wieder im August und September an, In den beiden letzterwahnten Monaten 
wie auch im Februar und Marz betragt sie mehr als 50%, Die Sonnenscheindauer ist vom 
Marz bis September am Vormittag groJ3er als am Nachmittag, in den Wintermonaten ist es 
aber umgekehrt, ,Der UberschuJ3 an Sonnenscheindauer von Vormittag gegen Nachmittag 
steigt im Juli und August bis iiber 14% der mittleren Monatssummen. 

Eine anschauliche Darstellung der Tagesgange gibt die Abb. 13, die der Arbeit von 
Roschkott entnommen ist, In dieser Abbildung ist nicht nur der mittlere Tagesgang, 
sondeI'll auch der Tagesgang fiir den bisher giinstigsten und den bisher schlechtesten Monat 
und fUr Janner und Juli auch noch der haufigst vorkommende Tagesgang dargestellt, Rosch
kott weist darauf hin, daB in einer SchOnwetterperiode die Unterschiede zwischen Vor
mittag und Nachmittag zwar recht betrachtlich sind, praktisch aber nicht von zu groJ3er Be
deutung werden, weil auch die Mittags- und Nachmittagsstunden reichlich Sonnenschein 
haben; in einer Schlechtwetterperiode sind die Unterschiede aber wieder so gering, daB ihnen 
auch keine groJ3e Bedeutung zukommt, 

Der mittlere Tagesgang der Sonnenscheindauer gibt noch kein vollstandiges Bild von 
den tatsachlichen Verhaltnissen, Es kommt dabei nicht zum Ausdruck, wie haufig in den 
einzelnen Stunden Sonne scheint, Diese Erganzung bringt die Tab, 74. Sie gibt im 
ersten Teil, ausgedriickt in Pro zen ten der Monatstage, wie oft in den einzelnen Stunden 
mindestens 0'1 Stunde, im zweiten Teil, wie oft mindestens 1h Stunde, und im dritten Teil, 
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wie oft die volle Stunde hindlll'ch die Sonne geschienen hat. Del' Ausz1Lhlung wurden wiedel' 
dieselben 20jahrigen Beobachtungen zugrunde gelegt, die bei del' Bestimmung des mittleren 
Tagesganges verwendet worden sind. 

Besonderes Interesse beansprucht ein Vergleich zwischen den Tagesgangen del' prozen
tuellen Haufigkeiten und den in Pro zen ten ausgedriickten mittleren Tagesgangen. Auch im 
Tagesgang del' prozentuellen Haufigkeiten von Sonnenschein zeigt sich im Sommer eine Asym
metric durch Verschiebung des Maximums auf die Vormittagsstunden; sie ist abel' wesentlich 
geringer als die del' mittleren Tagesgange. Die prozentuellen Haufigkeitszahlen von Sonnen
schein iibertreffen die Prozentzahlen del' mittleren Sonnenscheindauer besonders im Sommer
halbjahr nachmittags viel mehr als am Vormittag, so z. B. im Juli zwischen 8 und 9 Uhr um 
14%, zwischen 15 und 16 Uhr abel' um mehr als 22%. Die Tagesg1Lnge del' prozentuellen 
H1Lufigkeiten del' Stunden mit Sonnenscheindauer von mindestens einer halben Stunde sind 
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Abb.13. Tagesgang des Sonnenscheins in den Monaten JUnner, Milrz, Mai, Juli, September und November (anch 
A. Roschkott). Oberste Kurve: taglicher Gang flir den bisher gUnstigsten Monat. Unterste Kurve: tilglicber Gang 
flir den bisher schlechtesten Monat. Mittlere !Curve: mittlerer tUglicher Gang. Gestricheite Kurve: hllufigst 

vorkommender taglicher Gang. 

Leinahe genau gleich den Tagesgangen del' prozentuellen mittleren Sonnenscheindauer. Dies 
ist ein bemerkenswertes Ergebnis, und es ware interessant festzustellen, ob es auch an an
deren Stationen, besonders an solehen del' Niederung, gefunden wird. Die Tagesgange del' 
prozentuellen Haufigkeiten del' Stunden mit~ ununterbrochenem Sonnenschein 'zeigen ahnliche 
Abweichungen von den mittleren Tagesgangen, abel' in entgegengesetztem Sinne, wie wir 
sie bei den 'ragesgangen del' Haufigkeiten del' Stunden mit Sonnenschein iiberhaupt gefunden 
haben. Die Prozentzahlen der Haufigkeiten. der Stunden mit ununterbrochenem Sonnen
schein sind am Nachmittag besonders im Sommerhalbjahr um viel grol3ere Betrage als am 
Vormittag niedriger als die der mittleren Sonnenscheindauerj die Unterschiede betragen z. B. 
im Juli zwischen 8 und 9 Uhr 11 %, zwischen 15 und 16 Uhl' aber mehr als 15%. 1m Sommer
halbjahr sind am Nachmittag Stunden mit wenig Sonnenschein haufig'er mid Stunden mit 
ununterbrochenem Sonnenschein seltener als am Vormittag. In den Wintermonaten ist die 
Verteilung zum Mittag nahezu symmetrisch. Die Unterschiede zwischen den Haufigkeiten der 
Stunden mit Sonnenschein iiberhaupt und den Haufigkeiten del'Stunden mit ununterbrochenem 
Sonnenschein sind im Sommer bedeutend grol3cr al8 irn Winter, so z. B. zwischen 12 und 
13 Uhr im Janner 17'8% und im Juli 34'1%. 
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Tabelle 74. Prozentuelle litlutigkeit von Sonnenschein Zit den einzelnen Taycsstunden. 

:f!.lonat 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 '15-16 IG-J7 Ii-IS 18-19 19-20 

0) Stunden mit Sonnellscheindauer ;:: 0'1 Stunde: 

.Tiinner. 27'6 39'2 48'0 54'3 56'9 57'4 54'4 51'0 46'7 34'S 

Februar 29"f 37'9 45'2 5303 59'7 63'7 61'6 61'6 57'4 52'1 45'0 12'9 

Thliirz 0'7 28'4 38'9 47'3 54'5 59'9 60'7 587 57'3 54'7 5l'3 42'9 33'1 3'4 

April 16'8 27'4 35'2 44'0 49'2 50'0 49'0 47'3 44'0 41'9 40'2 360 29'8 16'3 

ilIai , 0'5 26'6 40'4 48'4 53'9 54'3 54'1 52'S 527 52'4 52'0 46'8 41'S k9 20'0 

Juni. 34'7 46'7 53'S 56'2 58'S 56'8 5+'2 52'2 55'5 56'0 50'S 46'S 37'5 24'8 

.luli , 44'8 55'0 57'3 59'4 58'7 60'7 59'0 57'8 57'9 57'5 56'2 49'1 40'7 29'1 
August, 2'9 46'S 56'3 62'0 64'2 66'S 65'6 65'8 63'0 61'2 607 53'9 52'3 45'2 35'7 17'7 

September, I+'S 40'9 55'9 60'7 63'6 63'1 62'3 61'8 58'0 54'6 52'7 4S'3 387 12'3 

Oktober , 25'2 43'1 49'9 55'9 57'0 57'S 56'0 53'1 52'2 49'2 43'3 27'3 

November, 29'S 39'2 45'1 49'4 52'0 51'S 49'4 46'7 41'7 32'S 

Dezelllber , 20'5 33'9 41'4 48'4 52'9 52'9 52'2 48'S 41'8 24'2 

b) Stullden mit SOllnenscheilluauer ;;; 0'5 Stulluen: 

.Tiiuller , 9'2 31-0 39'9 47'S 48'1 4i'4 45'4 43'4 38'6 14'2 

Februar 0'4 30'8 39'S 47'7 52'3 54'5 54'7 51'4 50'5 45'7 37'4 0'4' 
lVIiirz 0'3 16'6 33-1 40'5 46'S 52'3 So'S 49'4 45'S 42'9 39'4 35'8 20'7 
April 8'2 217 30'5 34'5 38'6 38'2 3S'2 34'4 31'S 29'2 26'4 24'9 20'2 6'0 

Mai, 20'0 33'9 42'S 43'9 45'0 41'S 36'2 37'0 36'S 36'0 32'0 27'3 21'S 10'6 

,luni. 26'7 37'0 43'S 43'8 43'7 39'4 36'8 36'5 39'2 37'0 34'5 31'0 25'4 12'3 

Juli , 25'0 44'2 48'4 47'1 45'2 42'8 4"6 39'7 38'9 36,3 32'6 31'3 257 14'5 

August, 35'4 45'4 52'9 55'0 54'4 53'1 52'1 48'6 45'6 41'8 3S'2 35'7 30'6 21'2 

September, 07 29'0 46'S 52'3 53'9 52'4 51'4 46'7 44'1 40'6 37'9 35'1 25'S 0'7 

Oktober , 9'0 37'0 44'3 48'0 49'7 48'1 47'3 46'3 44'1 41'S 34'6 7'4 

November, 14'3 327 40'4 44'2 44'9 4+'7 43'9 40'2 35'2 17'0 

Dezernber , 0'5 27'4 347 41'3 44'4 46'0 43'9 40'3 34'0 

c) Stunden llIit ullunterbrochenem Sonnenschein: 

Jlinner , 23'9 32'5 37'6 40'5 39'6 37'3 35'2 29'6 

Februar 11'9 33-8 39'0 44'S 47'0 46'1 44'S 41'4 3S'I 15'4 

Mlirz 2'4 25'7 337 40'2 40'8 407 3S'4 33'9 34'4 31'2 26'9 3'7 

April 0'5 14'0 23-2 26'7 29'7 28'0 24'7 22'2 19'2 ITS IS'S 15'3 10'0 0'5 

Mai , 1'6 24'9 34'1 35'2 33'9 27'3 24'l 20'S 20'4 19'7 II'I 15'3 11'1 o'g 
Juni. 0'2 28'0 3o,? 32'3 29'0 27'2 22'S 21'8 21'4 20'8 18'0 IS'O 14'5 0'2 

Juli • 1'1 32'4 35'0 3n 31'3 28'7 26'8 23'7 20'S 19'7 18'4 15'6 14'5 

August, 9'2 35'8 42'6 44'1 41'9 38'2 36'S 32'0 28'6 24'6 23'2 23'4 18'4 4'0 

September, 14'8 33'4 41'6 43'3 40'6 38'1 34'1 30'7 27'5 25'2 22'5 11'0 

Oktober , 0'2 23'9 35'2 39'9 40'7 40'7 3S'4 31'3 35'0 31'8 22'S 0'2 

November, 0'2 23'7 31'S 35'2 36'9 36'S 34'7 30'0 25'6 0'5 

Dezern!>er, ITI 21'S 31'8 34'S 34'8 32'9 29'7 22'3 

BewoIkungsgroJ~e und Sonnenscheindauer ergltnzen einander. In Prozenten 
ansgedruckt, sollte ihrc Summe 100 ergeben. Fitr den Sonnblick lindet man fUr das 50jlthrige 
.JIittcl den Wert 103. Genau denselben Wcrt hat A, Wagner [44J aus einer 40jlihrigen Be
obachtungsreihe auch fUr Wien gefunden, Wagner hat auch darauf hingewiesen, daB die 
Prozcntsummen von Sonnenscheindauer und Bewiilkung' dazu benutzt werden konnen, etwaige 
Inhomogenitaten in der Bcobaehtungsreihe del' Bewolkung aufzuclecken, Da auf dem Sonn
blick die Heihe cler Sonnenscheinbcobachtungen in clem Sinne, claB immer classelbe Instrnment 
in gleicher Aufstellung verwenclet worden ist, aIs homogcn angesehen werden kann, so ist zu 
vermuten, daB clurch die Reihe del' Prozentsummen von Sonnenschein und Bewolkung eine 
Kontl'olle fitr die BewoIkungsbeobachtung geg'eben ist, Tab, 75 enthlilt flir jedes Jahl' del' 
ganzen Beobachtungszeit diese Prozentsummcn (vgl. auch Abb, 15), i.ibel'ma6ig hohe Werte 
linden sich in den JaIn'en 1903-1906, 1914-1918, 1926-1928 und ab 1933; fUr cliese Jahre 
besteht demnach der Vel'dacht, duB clie BewOlkung etwas zu hoch geschlitzt worden ist, 
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Tabelle 75. JahTeswerte del' Summe von Bewolkungsgro[Je (Prozentej und Sonnenscheindauer 
(Prozente del' ettektiv moglichen Dauer j. 

0 

1888 bis 1889 103 100 
1890 1899 102 99 101 102 104 113 III 105 103 103 

1900 
" 1909 96 94 96 9 I 96 98 100 101 103 101 

1910 
" 1919 100 103 102 106 107 110 106 109 109 101 

1920 
" 1929 97 95 98 106 103 105 I I 2 106 107 105 

1930 
" 1936 103 ]05 105 108 108 109 107 

Mittlerer JahTesgang del' Summe der Prozentzahlen von BewOlkung uneZ Sonnenschein. 

Jiinncr Februar Mlirz 

97 102 103 

April 

104 

Mai 

106 

Juni 

109 

J uli August Sept. 

I II 107 103 

Okt. 

101 

Nov. 

100 

Dez. 

98 

Jahreswerte del' Sonnenscheindauer in PJ'ozenten del' effektiv moglichen Dauer. 

0 8 
1888 bis 1889 37 30 
1890 

" 1899 37 36 39 39 40 34 29 35 37 39 
1900 

" 
1909 33 33 34 31 3. 34 34 32 38 3 I 

1910 " 19 19 28 38 31 38 38 35 32 41 3-
) 32 

1920 
" 1929 39 43 35 36 37 36 37 38 39 41 

1930 1936 39 38 42 36 39 39 34 

Bemerkenswert ist abel' dabei, da13 auch in einer Foige von Jahren, in denen immer derselbe 
Beobachter die Schittzungen machte, verhaltnisma13ig gro13e Schwankungen in den Prozent
zahlen vorkommen, wie z. B. in dol' Periode 1923-1933, in del' ein sehr gewissenhafter Beob
achter tatig war. Ab Zeiten mit zu geringeu Prozontzahlen, die abo fUr oiue Unterschatzung 
del' BewOlkungsgra13on sprechen wurden, finden sich die Jahre 1900-1905 und 1920-1922. 

Del' sail. ular eVe rl auf del' Be walle un g s g I' a 13 e, dargestellt durch iibergreifende 
fiinfjahrige :Mittel, zeigt wirklich auch :Minima in den beiden letztorwahnten Perioden und 
Maxima in den Lustrcn 1895/99 und 1915/19. Die wintorliche und die sommerliche Bewalkung 
unterseheiden sieh in ihrem sakularen Verlauf untel'einauder und auch von dem Verlauf del' 
Jahresmittel del' BewOlkung nicht. Zur Beur
teilung del' Realitat dieses Verlanles habo ieh 

Abb. 15. Siikulare Scbwunkungen der Sonnen
sebeinduuer. (Oben: Jubressummcn; Mitte: Winter 
und Sommer.) Untersle Kurve: Summe von Sonnen-

scbeindauer und Bew61kung in °/0' 
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noch die Bewolkungsbeobachtungen von der Zugspitze, dem San tis und dem Obir herangezogen 
(Abb. 14). Auf der Zugspitze zeigt sich das Maximum im Lustrum 1915/19 auch bestatigt, das 
l\finimum 1920/24 ist dort aber nur schwach angedeutet und das eigentlichc Minimum der letz
ten Zeit findet sich erst 1928/32, wo auch auf dem Sonnblick ein Bewolkungsminimum zu 
sehen ist. 

Auf dem Santis gehen die Schwankungen der Bewolkung seit 1906/10 mit denen vom 
Sonnblick parallel, haben aber .geringere Amplituden. Das Sonnblickmaximum um 1895 wie 
auch das l\linimum urn 1900 finden sich auf dem Santis wie auch auf dem Obir nicht. Dieso 
Extreme scheinen daher nicht ree11 zu sein. Die BewOlkungsscMtzungen vom Obir wei sen 
cinen Sprung um 1908 auf, der sicherlich auch nicht ree11 sein wird. In der Folgezeit ist der 
Verlauf der Bewolkungsanderungen denen del' anderen Berge ahnlich; die Schwankungcn 
sind aber noch mehr gemaBigt als auf dem Santis. 

1m sakularen Gang der Jahressumme der Sonnenscheindauer (Abb. 15) 
zeigt sich auf dem Sonnblick ein Maximum im Lustrum 1890/94; hernach nahm die Sonnen
schcindauer ab bis zum l\Iinimum 1906/10, und seither stieg sie mit kleineren Unterbrechungen 
wieder stark an bis zum absoluten Maximum 1928/32 (Zunahme urn 23% des Minimums!). Wenn 
man abel' die sommerlichen Sonnenscheinstunden von den winterlichen trennt, zeigen sich 
merkwiirdige Unterschiede: ab 1900/04 laufen beide Kurven ziemlich im gloichen Sinne; vor 
1900 war die Sonnenscheindauer im Winter relativ zum Sommer bedeutend hOher als nach 
1900. Vie11cicht ist dies ein AusfluB der schon mehrfach festgeste11ten Klimaverwerfung urn 
die Jahrhundertwende. Ais Stiitze fUr die Realitat der Zunahme der Sonnenscheindauer seit 
der Jahrhundertwende sei auch darauf hingewiesen, daB Ekhart auch in Innsbruck von 1900 
bis 1933 eine Zunahme urn 13% festste11en konnte. 
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DIE N lED E R S C H LA G S V E R HALT N ISS E. 
Ein besonders schwieriges Problem stellt die Messung del' Niederschlage auf einem Berg

gipfel dar. Es ist beinahe unmoglich, auf einem Gipfel, wie es der Sonnblick ist, einen Auf
stellungsort filr das Ombrometer zu find en, dcr den durch die orographischen Bedingungen 
komplizierten Stromungsverhaltnissen in der Weise entsprechen wiirde, dan die filr das Gebiet 
charakteristischen Niederschl1ige auf eine horizontale Flache einwandfrei erfant werden 
];:onnen. 

Auf. dem Sonnblick werden die Niedcrschlagsmongen seit 1891 mit einem Ombrometer ge
messen, das knapp oberhalb del' Nordwand des Berges steht und das, soweit bckannt ist, 
seine Aufstellung in der ganzen Beobachtungszeit beibehalten hat. Bei Beriicksiehtigung aller 
Unsieherheiten der Niederschlagsmessung mit diesem Ombrometer, auf die wir noeh zurliek
kommen, habcn seine Ergebnisse doch einen gewissen Wert zur Beurteilung der sakularen 
Anderungen und del' jahreszeitlichen Verteilung' der Nicderschlagsmengen. Eine Dbersicht 
liber die wiehtigsten Ergebnisse bringt die Tab. 76. Aus den 10jahrigen lVIittelwerten fallt 
zunachst auf, dan sie seit Beginn del' Beobachtungen betrachtlieh abgenommen haben. Erst 
in den letzten Jaluen zeigt sieh wieder oine Zunahme. Dabei ist die Abnahme del' Niedcr
sehlage im Sommer nur gering, im Winter aber viel groner. Diese sakulare Sehwankung der 
Niederschlagsmengen ist um so auffallender, als sie sieh in der Niederung der Umgebung nicht 
in ahnlicher Weise zeigt. Flir die Abnahme der Niederschlagsmengen auf dem Sonnbliek 
scheinen zunachst auch Berichte liber Ausaperungen im Gipfelbcreich [45] wie auch ahnliche 

Tabelle 76. NieclerschZagsverhiiltnisse. 

Janner Februar l\Hirz April Mai Juni Juli August. Sept. Okt. Nov, Dez. Jabr 

N ieucrschIagsmcngen, Will: 

18g1 bis Igoo 142 140 190 189 197 147 175 128 I I 5 135 95 135 1788 

1901 
" 

19IO 116 152 174 167 156 132 126 142 109 139 Ilg 142 1674 
191 I 

" 1920 106 IOI 146 149 139 138 148 118 12 I 112 126 135 15 39 

19 21 
" 1930 112 83 101 155 138 134 107 128 107 99 101 103 1368 

1931 
" 1936 IIS 13+ 106 182 186 126 124 108 99 158 129 129 1596 

1901 
" 1930 III IIZ 140 157 144 135 127 129 112 117 115 127 15 26 

1890 " 1936 116 121 147 167 161 136 137 126 III 126 113 122 1583 

hochste . 222 243 349 302 34 1 25 6 342 233 213 369 279 318 225 3 

nierlrigstc . 2g 38 29 47 42 41 52 58 33 14 15 31 10+6 

hocbstefmittlcrc . 1'9 1 2'OI 2'37 "SI 2'12 ,'88 2'49 1'85 1"9 2 2'g3 2'+7 2'60 1'42 

n iedrigstefmittlerc . 0'25 0'31 0'20 0'28 0'26 0'30 0'38 0'46 0'30 0'11 0'13 O'2j 0'66 

Zahl dcr Niedcrscblagstage: 

mittlere. 19'9 19'3 22'6 24'2 23'6 23'7 22'6 21'1 In I S'5 18'0 19'6 25 O' S 

grUBtc 30 26 29 29 27 28 27 26 23 26 26 27 281 

kleinste . 6 4 12 13 14 II 13 8 J 55 

NiedersclilagsIVaitrsclieinlichkeit dcr Monate 'I,: 
6+ 68 73 81 76 79 73 6S 59 60 60 63 69 

Niederschlagsdichte: 5'S 6'3 6'5 0'9 6'S 5"7 6'1 6'0 6'3 6'8 6'3 6'2 6'3 

ilIonatsmcngen des Niederschlngs in 0/00 der JulJrcsrnenge: 

73 76 93 106 102 86 86 80 70 80 71 77 1000 

I\Ionatlidw Niederschlagsmcngen in %u bci gleichmiiDiger Vcrtcilung: 

85 77 85 82 85 82 85 82 82 85 1000 

Helativcr ExzeB: % 0 : - 12 - I - 5 - 12 -, 5 - II - 8 

Pluviometrischer Quotient: 0'86 0'99 1'09 1'29 1'20 1'05 1'01 0'94 o'S5 0'94 0'87 0'91 ['00 
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Beobachtungen Paschingers [46] aus dem oberen Pasterzengebiet Zll sprechen. Andererseits 
konnen, wenn auch die Aufstelillng des Ombrometcrs nicht geandel'twOl'den ist, doch auch 
Andel'llngen der Umgebung die Niederschlagsmessung beeinflussen. So konnon Zubauten zum 
Schutzhans, anch wenn sie die Freiheit der Ombrometerstation scheinbar nicht heeintrachtigen, 
Anderllngen des ganzen Stromlinicnverlaufes hewirken, was sich in Anderungen der Nieder
schlagsmengen moglichcrweise auswirken konnte. Vor kurzem hat A. Wagner [47] dal'auf 
hingewiesen, da1.\ allch das Ahhrockeln von Felsmassen oder Verschiebllngen der Gletscher
fHichen solche Anderungen verursachen konnen. Dem steht allerdings wieder gegeniiher, daf;\ 
E. Reichel [48J, del' meine Bearbeitung der Niederschlagsmessungen auf dem Sonnhlick zum 
Anla1.\ einer Untorsuchung del' Homogenitat del' Sonnhlickreihe genommen hat, 
feststellen konnte, da1.\ cine solche Homogenitat seit 1896 angenommen werdon kann. Fur 
diese Untersuchungen standen aus der Umgehung des Sonnhlicks allerdings branchhare Statio
nen nur aus wesentlich nieclrigeren Lagen zur Verfiigung. Die Hohenstationen, die zum Ver
gleich herangezogon werden konnten, sincl schon recht weU entfernt. Der Vergleich mit an
deren Hochstationen ist ahcr, worauf hier hingewiesen werden mu1.\, auch eine sehr unsiehel'c 
Angelegenheit. Ich hahe die einzelnen Jahressummen der Periode 1901 bis 1930 von Sonn
blick und Zugspitze verglichen. Bei einer mittleren Niederschlagsmenge von .1526 mm auf dem 
Sonnhlick und 1360 mm auf der Zugspitze hatte del' Sonnhlick in den Jahren 1910, 1920, 1921, 
192'i, HJ29 und 1930 noeh weniger Nicder8chlag als die Zugspitze. Die Extremworte der 
Quotienten Sonnblick : Zugspitze waren 1'55 im Jahre 1905 und 0"61 im Jahre 1930. Schon in 
diesen Vergleiehszahlen kommt die groIJe Unsicherheit cler Niedersehlagsmessullg'en au]' hohan 
Borggipfeln zum Ausdruck. 

Noeh deutlieher konnte ieh aher die Unsichcrheit und die lokale Beclingthait 
de r N i e del' s eh I a g s me s sung auf dem Sonnhlickgipfel aus dreijailrigen Vergleichsmes
sungen mit zwei Omhrometern zeigen [45]. Omhrometer 1, das ist das, ~it dem die langjithrige 
Heihe gewonnen wurde, steht nOl'dwestlich vom Ohservatorium knapp an der Nordwand des 
Sonnblicks und zugleich auch am Ende des ehcnfalls sehr steilcn Westhang·es. Es werden also 
die Winde aus W und N bis ENE, die zum Aufsteigen liher die Steilhange gezwungen sind, als 
Aufwinde den Niederschlag Will gl'oJJen Teil tiher das NIe1.\geritt hinwegtragen, und dies ist 
auch die Hauptursache, warum auf dem Sonnhlick verMltnismaBig so geringe Niederschlags
mengen gemessen werdon. Dazu kommt noeh, da1.\ haufig Schnee - auf dem Sonnhlick fallen 
nur wenige Prozent der Gesamtniederschlagsmenge als Regen -, der schon einmal im Omhro
meter drinnen war, wieder herausgeweht werden kann. Zur Kontrolle del' Niederschlagsmesslln
gen wurde noch ein zweites Omhrometer etwa 15 m sUdlich vom Schutzhaus auf einem weni
ger steil ahfallenden Hang aufgestellt. Eine Ordnung der Niederschlagsmengen nach den ver
schiedencil Windrichtungen, aus denen sie kamen, zeigte nun das interessante Ergehnis, daf;\ 
bei Winden aus nordlichen Richtungen (W-ENE) im sucllichen Omhrometer an 436 Tagen 
insg'esamt 1'52mal mehr Niedel'schlag gcmessen worden ist als mit dem nordlichen Omhro
motm:. Bei Winden aus sUdlichen Richtungen (E-WSW) war es umgekehrt; da \vtude an 
166 Tagen der gleichen Periode im nordliehen Omhrometer nOmal soviol Niedersehlag wie im 
sUdlichen gemessen. Es zeigt sich also in jedem Faile die Leeseite begunstigt und clie Luvseite 
henachteiligt. In cinzolnen Fallen waren die Unterschiede oft sehr groIJ. Von den 602 Nieder
schlag stag en der Vergleichszeit wurde im si.idlichen Ombrometer an 202 Tagen mehr als zwei
mal soviel, an 100 Tagan mehr als dl'eimal soviel, an 40 ragan mohr als fUnfmal soviel und an 
13 'ragen mehr als zehnmal soviel Niedersehlag gemessen wie mit dem nordlichen. 

Eine wesentliche Enveiterung unseror Kenntnisse von den Niederscblagsverh1tltnissen 
anf dem SOllnhlick erfuhren wir aus don :lrIessnngsergehnisson eines Niederschlags
~ammlers (Totalisators), dor scit 192fJ ctwas sUdlich vom zweiton Ombromctcr aufgestellt 
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Tabelle 77. Jahressurmnen del' Niederschliige am Sonnblick nach Totalisatormessungen, mm. 

Sonnblick~ Mittlerer Bruch Untercr Bruch 
Maschine Rojocherhlitte gipf.l Brett des Kleinen FleiBkeeses 

2120m 2570m JoHom 2860m 28lOm 2560m 

1927 1953 1836 
1928 2144 2345 2132 
1929 1380 15 23 1520 15 23 1192 
1930 1688 181 5 2373 ISOO 1900 1590 
1931 2274 2235 2368 2021 2080 181 9 
1932 1530 1649 2026 1664 (1431) 1363 
1933 201 9 (2090) (2850) (2040) 2000 (17 80) 
1934 1846 2000 25 19 1881 (1930) 1810 
1935 1458 1675 21 70 1540 1797 161 7 
1936 1847 (19 10) 2449 (1700) (1740) 1,62 

und in Betricb ist. Die Ablesungen erfolgen dort nUl' monatlich einma!. In del' oben erwahnten 
Vergleichsperiode mit den beiden Ombrometern ergab dieser Niederschlagssammler noeh urn 
27% mehr Niederschlag als der siidliche Regenmesser. Dies ist wohl hauptsachlich darauf 
zUl'Uckzuflihren, daB del' Niederschlagssammler im Gegensatz zu den Ombromctern mit Wind
schutz versehen ist und daB andererscits del' in das AuffanggefaB gefallene Schnee in del' 
OhlorkalziumfiHlung sogleich gelOst wird und nicht mohr hcrausgcweht werden kann. Die 
einzelnen J ahressummen del' NiederschHige llringt zugleich mit den Ergebnissen von woiteren 
flinf in vcrschiedenen mihen des Sonnblickmassivs aurgestellten Niedcrschlagssammlern die 
Tab. 77. Die auf die 10jahrige Reihe 1927 bis 1936 umgerechneten Mittelwerte wie auch die 
jahreszeitliche Verteilung sind in Tab. 78 zu finden. Von den sechs in diesen Tabellen angeflihr
ten Totalisatoren stchen der bei der ~Iaschine und bei der Rojacherhtitte im Nordanstieg vom 
Raurisertal her, der auf dem mittleren und auf dem unteren Bruch des Kleinen FleiBgletsehers 
im Westanstieg von Heiligenblut her und der auf dem Brett im Siidanstieg durch das GroBe 
Zirknitztal. Genaucres tiber die Aufstellung wie auch Uber die Konstruktion und BedieilUng 
der Instrumente ist in meiner friihercn Arbeit im Jahresbericht des Sonnblick-Vereins fUr 1932 
zu finden [45]. Als wesentliches Ergebnis diesel' Totalisatoren sei hie I' nur erwahnt, daB da
mit einwandfrei festgestellt worden ist, daB es auch in den Ostalpen keine Zone maximaler 
Niederschlage gibt, sondern daB die Jahresmengen des Niederschlages bis tiber Gipfel110he 
zunehmen. Aus den Totalisatormessungen ergibt sich bei Reduktion mit Hilfe del' lang
jahrigen Niederschlagsreihe als mittlere Niederschlagsmenge fUr den Sonnblickgipfel in del' 
Periode 1901 bis 1930 eine Jahressumme von 2500 mm und fUr die Periode 1891 bis 1936 
eine Jahressumme von 2580 mm. Das sind also wesentlich 11Ohe1'e Wel'te, als bisher auf Grund 
der Ombrometermessungen angenommen worden ist. 

Was die jahreszeitliche Verteilung der Nicderschlage auf dem Sonnblick 
anlangt, so sieht man aus Tab. 76, daB der Jahresgang illl Verhiiltnis zu dem der Niederung 
sehr ausgeglichen ist. Yom Marz bis Juli fallt ein wenig mehr und in den Ubrigen Monaten 

Tabelle 78. Mittlere Jahressummen del' Niederschliige und ihre jahreszeitliche Verteilung nach 
Totalisatormessungen in den JahTen 1927-1936. 

Station 
SeehOhe Jahresmittel Prozentanteil von 

m mm Winter Fl'uhling Sommer Herbst 

Maschine 2120 1805 16 25 31 28 
Rojacherhiitte 2570 19 18 20 25 31 24 
SonnhlickgipfeJ . 3080 2366 23 26 26 25 
Brett 2S60 IS03 19 24 31 24 
Mittlercs FleiBkccs 2810 1849 I7 26 30 27 
Unteres FlciJJkces . 25 60 160S 17 25 33 25 
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etwas weniger Niedersehlag, als einer gleiehmaBigen Verteilung auf aUe ~Ionate entsprechen 
wiirde, Die groBte positive Abweiehung hat der April (2'4%) und die groBtennegativen 
Abweichungen weisen September und Janner (je 1'2%) auf. Naeh Jahreszeiten zusammen
gefaBt, zeigt sieh cine iihnliehe Verteilung aueh naeh den Ergebnissen der Totalisatoren 
(Tab, 78), 

Trotz del' Unsicherheit del' Niederschlagsmessungen mit dem Ombrometer ist es doeh von 
Interesse, wieviel Niederschlag anden einzelnen Tagen auf dem Sonnblick gemessen 
wird; wenn auch die absoluten Betrage unsicher sind, so zeigt die jahreszeitliche Verteilung im 
Vergleiche zur Niederung del' Umgebung bemerkenswerte Erscheinungen, Die Tab, 79 bringt 
nach 25jahrigen Beobachtungen, ausgedriickt in Fromille, die Wahrscheinliehkeiten, daB an 
einzelnen Niedersehlagstagen bestimmte Schwellenwerte iiberschritten werden, Es ist daraus 
ersichtlich, daB im Jahresdurchsehnitt nicht einmal an der Halfte del' Niedersehlagstage ein 
Betrag von 5 mm pro Tag iiberschritten wird, An etwa einem Zehntel aller Niederschlagstage 
wurde mehr als 15 mm gemessen, Ieh habe an anderer Stelle eine ahnliche Haufigkeitsvertei
lung fiir Badgastein angegeben, Dort zeigt sieh, daB Niedersehlagsmengen, die groBer als 
15 mm pro Tag sind, in Badgastein im Sommer und Herbst viel haufiger vorkommen als auf 
dem Sonnblick, Tagliehe Niederschlagsmengen von mehr als 5 oder mehr als 10 mm sind auf 
dem Sonnbliek vom Dezember bis Mai haufiger und von Juni bis September seltener als in 
Badgastein, Dies stimmt auch mit Wagners [49] Ansicht iiber die Ursache del' Verschiebung 
del' NIaximalzone del' Niedcrschlage Uber die nach theoretischen Uberlegungen berechnetc 
Hohenlage hinaus gut iiberein, N ach Wag n e l' soU diese Vel'schiebung dar auf zuriickzufiihren 
sein, daB im Luv del' Gebirge die Kondensationsprodukte im aufsteigenden Luftstrom empor
getragen werden, Das muB natiirlich zu Zeiten, wo der Niederschlag hauptsachlich in Sehnee
form flint, also im Winter und Friihling, leichter moglieh sein, als wenn 81' in schweren 
Regentropfen niedergeht, Er konnte zur Stiitzung diesel' Ansicht auf Grund meiner Zusammen
stellung der Ergebnisse der Totalisatormessungen aus den Jahren 1927/1932 sogar zeigen, 
daB es im Sommer wirklich eine Zone maximaler NieclerschHi.ge in 2600 bis 2800 m Hohe gibt 
und daB in den iibrigen Monaten abel' wie in den Jahressummen die Niederschlage bis i.iber 
Gipfelhohe hinaus zunehmen, 

In Tab, 76 ist auch filr die einzelnen Monate die durchschnittliche Zahl der Nieder
schlagstage angegeben. Die Zahl von 251 Niederschlagstagen pro Jahr 1st sehr groB, 1m 
Jahresgang ist die Niederschlagswahrscheinlichkeit im April am groBten (81%) und im Sep
tember am kleinsten (59 %), In den einzelnen J ahren schwankt dio Zahl der Niederschlagstage 

Tabelle 79, Prozentuelle Wahrscheinlichkeit, da{3 an einem NiederschZagstag auf dem Sonn-
bUck eine Menge von ;;;;'n mm gerrwssen wird (nach 25jahrigen Beobachtungen), 

n Janner Febl'uar Marz April J\lai Juni Juli August Sept. Ok!. Nov. Dez. 

0'1 mm ]00'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 

0'5 " 92'8 93'1 87'7 94'3 93'1 92'6 91'0 90'S 91'7 95'1 91'9 93'0 

1'0 84'S 85'9 85'4 87'9 86'S 84'S 84'0 83'1 83'S 84'8 83'6 83'1 

2'0 67'5 71'3 71'4 74'9 /2'4 67'l 73'7 68'S 70'6 69'6 j2'Z 71'3 
3'0 57'8 61'0 62'0 67'5 59'8 56'6 6302 60'5 60'0 58'6 62'9 5S'S 
4'0 " 5°'7 50'2 52'! 59'1 51'g 47'S 53'S 51'g 53-6 5 I' I \2'8 51'3 
5'0 " 41'0 43'6 44'6 51'5 44'2 4°'2 47'0 46'S 45'9 46'1 46' I 45'2 

10'0 19'8 22'S 22'0 25'0 25'1 21'2 21'8 23'2 21'8 26'0 26'1 22'9 

15'0 " 
8'0 II ,3 7'7 13'7 13-8 8'8 8'7 Il'2 11'7 14'7 11'7 8'4 

20'0 3'0 5'7 3'0 6'4 6'8 3'4 2'5 4'7 6'1 8'3 5'4 4'4 
25'0 

" 
0'4 2'9 1'5 3'1 3'2 2'0 1'4 \'8 2'1 4'0 2'6 2'5 

30'0 0'2 1'5 0'8 1'3 1'3 1'3 0'6 1'0 O'S 2'4 I "I o'S 

40'0 1'1 0'4 0'2 0'4 0'6 0'2 1'2 0'5 0'6 

50'0 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 
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Tabelle 80. Haufigkeitsverteilung del' Zahl del' Niedel'schlagstage in den einzelnen Monaten 
1891-1936. 

'l'age 

4 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 
15 
1G 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 

Jannel' Febrnal' 1Hir:r. A})ril 

4 
4 
6 

4 
4 

4 
4 
4 
3 

4 

4 

4 

Mai JUlli 

9 
8 

4 
4 
3 

Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 

4 

,3 4 
G 4 7 
2 5 5 4 4 
2 4 
7 
3 4 

3 

4 4 
8 
2 

4 
3 

3 

der iVIonate sehr stark, wie die IHufigkeitsverteilung der Tab. 80 und die Angaben del' Extrem
werte in Tab. 76 zeigen. Abgesehen von einem ~ra]'z gab os noeh in koinem der FrUhlings- IllHl 

Sommermonatc weniger als 11 Niedersehlagstage. Dagegen ist die lVIaximalzahl del' Nierler
sehlagstage in jedem Monat sehr hoeh. 

Einen genaueren Einblick in den Jahresg;ang der Niedersehlagswahrscheinlichkeit be
kommt man, wenn man aus del' ganzen 46jahrigon Beobachtungsreihe auszahIt, wie oft es 
an jedem Datum vorgekommen ist, daB Niederschlag gefallen war. Diese lIaufigkeiten in 

d \oJ , 
,;)/inner 

Abb. 16. J ahresgang der Niederscblagsbercitschait aui clem Sonnblick nud in Badgastein nach iibergreiienden 

iiinitagigen Mittelwerten (1891-1930). 
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Tabelle 81. Prozentuelle NiederschlagswahrscheinUchkeit (1891-1936). 

Tag Janner Februar ~Hirz April Mai Juni Juli August Sept. Okl. Nov. Dez. 

67 70 76 65 65 72 63 61 57 48 54 61 
65 72 76 63 63 72 70 61 57 54 52 61 

59 76 76 70 76 76 61 76 52 63 50 57 
4 67 59 76 73 78 65 70 65 59 .5 2 43 67 
5 63 52 70 80 65 64 72 78 63 46 37" 72 

6 61 54 67 67 72 78 72 63 59 57 43 59 
7 65 63 67 83 74 67 74 63 59 61 52 61 
8 65 63 76 78 74 59 65 48 61 63 6-, 61 

61 52 67 72 74 80 70 52 48 65 65 54 
IO 63 52 72 61 76 76 67 63 59 52 67 57 

II 54 57 63 70 78 74 61 76 63 39 63 57 
12 59 72 59 74 74 85 63 72 61 43 61 57 
J3 63 70 65 85 67 85 70 57 63 46 57 54 
14 63 67 67 80 61 74 72 59 63 48 52 57 
IS 54 67 61 6-, 67 78 72 63 57 37x 54 63 
16 59 72 59 72 70 63 63 72 48 So 61 63 
17 6-, 63 52 74 72 61 61 54 57 54 63 59 
18 67 59 59 74 70 63 67 43 48 57 52 65 
19 57 54 50 74 76 74 72 54 52 46 52 57 
20 50 59 63 74 61 83 65 70 52 41 52 63 

21 57 63 61 78 61 74 63 65 54 54 50 43 
22 39 57 57 76 65 72 70 65 57 54 52 57 
23 46 57 67 85 67 72 65 72 67 43 54 50 
24 46 59 70 74 65 67 57 72 59 63 63 63 
25 48 54 74 33 65 80 65 65 43 59 61 41 
26 61 65 72 67 74 74 65 70 50 59 48 59 
27 52 67 61 70 78 61 67 59 59 59 52 59 
28 61 67 61 70 63 63 74 59 54 54 48 65 
29 59 80 67 67 59 80 54 50 57 65 74 
30 61 70 65 65 ,'0 61 59 43 65 54 63 
31 59 72 61 63 54 50 67 

Prozent umgerechnet, geben die Niederschlagswahrscheinlichkeit odeI' Niederschlags-
bereitschaft fiir jeden Tag. Sie sind in Tab. 81 zusammengestellt. N ach fiinWig'igon 
iibergreifenden Mittelwerten ist del' Jahresgang del' Niederschlagsbereitschaftin Abb. 16, die 
aus einer friiheren Arbeit von mil' [50] iibernommen wurde und zugleich auch einen Vergleich 
mit der benachbarten Talstation Badgastein bringt, dargestellt. Nach der Tab. 81 fallen 
Maxima del' Niederschlagsbereitschaft (85%) auf den 13. und 23. April und auf den 12. und 
13. Juni, :Minima del' Niederschlagsbereitschaft (37%) abel' auf den 15. Oktober und 5. Novem-
ber. Die Niederschlagsbereitschaft ist auf dem Sonnblick am groBten im FrUhling zur Zeit dol' 
starksten vertikalen Konvektion und am kleinsten im Herbst. In Badgastein ist im Winter 
die Niederschlagsbereitschaft nul' ein wenig groBer als die Halfte del' Niederschlagsbereitschaft 
auf dem Sonnblick, wahrend im Sommer die Unterschiede nur gering sind. 

In del' graphischen Darstellung del' Niederschlagsbereitschaft zeigen sich betrachtliche 
und bemerkenswerte Schwankungen, die wir zum Teil auch schon in ahnlichen Darstellungen 
anderer Elemente gefunden haben. So sei auf das relative :Minimum zu Beginn del' dritten 
Jannerdekade hingewiesen, das mit einem :Maximum del' Tempcratur und del' heiteren Tage 
zusammenfallt. Die einzelnen Schwankungen hie I' eingehender zu erortern, wiirde zu weit 
fiihren. Es sei nul' auch wieder davor gewarnt, die Niederschlagswahrscheinlichkeit einzelner 
Tage zu Prognosen fUr einen bestimmten E i n z elf all, z. B. fiir die giinstigste Aussicht fUr eine 
Bergtour, zu verwenden. Nutzbar verwerten lassen sich mit Berechtigung solche Wahrschein-
lichkeiten nul', wenn sie zur Beurteilllng oiner groBeron Zahl von Flillon, also z. B. fUr don-

Meteorologie des Sonnblicks. I. 7 
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Tabelle 82, Mittlel'e Anzahl von Niederschlags- und Tl'Ockenperioden bestimmter Andauer pro 
Jahr, 

Andauer in Tagen 

4 
5 
6 

7 
8 

IO 

I Ibis 12 
13 IS 

16 n 20 

21 " 25 
> 25 

Mittlerc Anduucr 

in Tagen 
Uiugste Andaucr 

in Tagen 

Niederschlagsperioden 
Winter Friihling Sommer Herbst Jahr 

3'1 

2'4 

17 
1'5 

1'1 

0'8 

0'4 

0'5 

0'2 

0'2 

0'3 

0'2 

0'1 

0'1 

4'2 

40 

1'9 
1'6 

1'4 

1'6 

0'9 

0'6 

0'5 

0'0 

0'4 
0'2 

0'4 

0'5 
0,3 

0'2 

5'{ 

47 

3'0 

3'1 

2'1 

"4 
1'1 

0'7 

0'8 

0'6 

0,3 

0'2 

0'4 

0'4 
0'2 

0'1 

24 

2'0 

"2 

0'9 

0'8 

0'6 

0'5 

0'3 
0'1 

0'3 

0'2 

0'1 

0'0 

3'S 

24 

II '4 
9'5 
7'2 

57 
4'0 

2'9 
2'3 
2'2 

1'0 

07 
1'3 

1'4 

0'8 

0'2 

0'3 

47 

Trockenperioden 
Winter Frlihiing Sommer Herbst 

5'1 

2'4 
I'S 
0'8 

0'6 

0'4 
0'3 

0'2 

0'2 

0'1 

0'1 

0'2 

0'1 

2'9 

18 

5'0 

2'6 

1'6 

07 
07 

0'3 
0'2 

0'0 

0" 

0'1 

0'0 

0'1 

0'0 

0'0 

2'5 

22 

0'0 

0'1 

0'0 

0'1 

2'2 

12 

4'7 
2'S 

1'4 

1'0 

09 

O'S 
0'5 

0'3 
0'2 

0'3 

C" 

0'2 

0'0 

0'0 

3'2 

25 

Jabr 

21'4 

II'S 

6'5 
3-8 
2'6 

1'4 

1'2 

0'5 

0'6 

0·5 

0'3 

0'5 

0'0 

0" 

2'7 

25 

Tabelle 83, Pl'ozentuelle Wahrscheinlichkeiten der Andauer von Niederschlags- und Trocken
perioden uber mehr als n Tage, 

n Janner Februar Mlirz 

Niederschlagsperioden: 

77 

3 

4 
5 
6 

7 
S 

9 
10 

II 

12 

13 
14 

21 

53 
40 

29 
21 

16 
10 

IO 

4 
3 

Trockenperioden: 

64 
45 
31 

4 
5 
6 

7 
S 

9 
IO 

II 

12 

13 

14 

21 

14 

II 

4 
3 

77 
60 

47 
31 

20 

IS 

13 
12 

8 

7 
6 
6 

5 

20 

IS 

12 

9 
7 
5 
5 
4 
4 
4 
3 

79 
66 

57 
44 
33 

28 
23 
16 
13 

12 

57 
38 

IS 

14 

10 

4 
3 

April 

83 

75 
60 
42 
36 

32 
26 

24 
20 

IS 

17 
15 

13 

12 

50 

27 
21 

13 
6 
3 

rtrai 

S5 
64 
51 
38 
31 

25 
22 

15 

10 

8 

7 
6 
3 

56 
32 
IS 

II 

G 
3 

Juni 

81 

57 
44 
36 
29 

25 
19 
16 

14 

12 

9 
8 

5 

46 
26 
12 

Juli 

81 
63 
5 I 
39 
31 

27 
18 
12 

7 
5 
3 

58 
29 
IS 

7 
5 
3 

August 

76 
54 
36 

27 
IS 

13 

9 

5 
5 
4 
4 
3 

56 
29 
18 
8 

5 
4 
2 

o 

Sept. 

71 

53 
40 

29 
22 

17 
II 

6 

6 

3 

2 

66 

43 
31 
21 

17 
12 

Okt. 

72 

50 

35 
28 
23 
17 
Jl 

9 
5 
3 

61 

41 

31 
25 
16 
II 

4 
2 

Nov. 

77 
60 

43 
32 
23 
16 

12 

7 

4 
3 

63 
42 
31 
24 
16 

IS 
10 

Dez. 

73 
55 
41 

31 

24 

17 
15 
10 

4 
3 

53 
37 
21 

16 

12 

9 
6 

5 
3 

2 
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selben Tag in einer langeren Aufeinanderfolge von Jahren verwendet werden, 1m Einzel
falle geben sie uns nur die Chancen, die wir in dem Gliicksspiel haben, das die Spekulation 
auf bllstimmte Witterungsverhaltnisse eines Tages fUr lang ere Zeit VOraus immer bleibt, 

Besondere Bedeutung kommt aueh del' unmittelbaren Aufeinanderfolge von Nicder
schlags-, bzw, Trockentagen zu, Man charakterisiert sie durch die Angabe von N i e d e r
schlags- oder Trockenperioden, Diese wurden aus den Beobachtungen der 40jahrigen 
Reihe 1891 bis 1930 ausgeziihlt, Nach Jahreszeiten zusammengefaBt, bringt die Tab, 82 die 
jahrlichen Haufigkeiten von Niederschlags- und Trockenperioden bestimmter Dauer, Ver
einzelte Niederschlagstage gibt es auf dem Sonnblick aul3erordentlich selten, 1m Friihling 
nicht einmal zwei und im Jahr nur elf, Die Niederschlagstage sind so hiiufig, daB meist gleich 
mehrere unmittelbar aufeinanderfolgen mUssen, Die liingste Niederschlagsperiode dauerte 
47 Tage und war im Friihling 1917, wo vom 12, Marz bis 28, April taglich Niederschlag fiel. 
Wahrend die Niederschlagstage mehr zur Bildung von liingeren Perioden neigen, kommen 
niederschlagsfreie Tage nur in kurzen Perioden vor, Vereinzelte niederschlagsfreie Tage sind 
ungefiihr doppelt so hiiufig wie vereinzelte Niederschlagstage, Langere Trockenperioden 
kommen am hiiufigsten im Herbst VOl'. Die liingste niederschlagsfreie Periode war vom 
12, November bis 6, Dezember 1921 und erreichte mithin eine Andauer von 25 Tagen, FUr 
die einzelnen ~!fonate gibt die prozentuelle Wahrscheinlichkeit, daB eine Niederschlags- oder 

Tabelle 84, WahrscheinUchkeit, dafJ an Niederschlagstagen die Sonne zanger als n Stunden 
scheint, 0/00-

Janner Februar Marz April Mai Juni Juli August Sept, Okt, Nov. Dez. 

0'0 500 57! 564 573 623 693 745 712 561 494 431 433 
1'0 388 45 2 469 436 490 570 608 580 455 396 316 349 
2'0 311 378 394 362 400 480 517 489 375 330 27 2 290 
30 254 324 336 296 339 393 425 405 279 276 225 240 

4'0 200 260 284 231 280 31 7 348 342 21 5 204 164 182 

5'0 158 202 221 184 227 258 276 285 168 164 129 125 
6'0 119 168 177 138 182 205 2lJ 214 121 113 90 78 

7'0 72 ]25 136 III 130 144 164 175 88 95 59 48 
8'0 37 83 86 79 94 106 lI8 127 59 68 37 21 

9'0 49 49 5 I 68 76 78 79 ~3 41 8 

10'0 Il 27 34 43 50 50 55 20 12 

lI'O 6 24 24 36 21 27 10 

12'0 7 Il 17 10 12 

d·o Il 

Prozentuelle Wahrscheinlichkeit, dan an einem Niederschlagstag die Sonne nicht scheint: 

50'0 42'9 43'6 42'7 37'7 30'7 25'5 28'8 43'9 50'6 56'9 56'7 

Mittlere Andauer des Sonnenscheins an Niederschlagstagen in Stunden: 

1'8 2'4 2'5 2'3 2'6 3'0 3'2 h 2'1 2'0 1'5 1'6 

Mittlere Andauer des Sonnenscheins an Tagen ohne Niederschlag in Stunden: 

6'1 8'2 8'5 8'0 8'4 8'4 8'6 9'4 8', 1'6 6'1 5'1 

Mittlere Sonnenscheindauer an Tagcn mit Nicderschlag und Sonnenschein in Stunden: 

3'6 4'1 4'2 4'0 4'2 4'4 4'4 4'5 3-8 4'0 3'5 3-6 

Miltlere Sonnenscheindauer pro Tug im Monatsdurchschnitt in Slunden: 

3'6 4'4 4'3 3'7 4'5 4'5 5'0 5'5 4'8 4'6 3'4 3'0 

Prozenluelles Verhliltnis der mittleren Sonnenscheindauer an Niederschlagslagen zur mittleren Sonnenscheindauer 
an Tagen ohne Niederschlag: 

30 29 29 29 31 36 37 34 25 26 25 31 

Prozentuelles Verhltltnis der mittleren Sonnenscbeindauer an Niederschlagstagen zur mittleren Sonnenscheindauer 
pro Tag im Monatsdurcbschnitt: 

50 55 58 62 58 67 64 58 44 43 44 53 

7* 
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Trockenperiode Hinger als eine bestimmte Anzahl von Tagen dauert, die Tab. 83. Daraus ist 
z. B. ersichtlich, daB im April noch ein Viertel aller Niederschlagsperioden Hi.nger als cine 
W oche dauert, wahrend in dies em Monat der gleiche Prozentsatz fiir die Andauer del' Troeken
perioden von nur mehr als zwei Tagen gilt. Bei der Auszahlung wurdendie iiber einen Monat 
hinausreiehenden Perioden immer dem :liIonat zugeteilt, dem ihr groBerer Teil angehorte. 

Wenn man die Zahl der NiedersehIagstage vom Sonnbliek erfahrt und dabei mit einem 
solehen Tag die Vorstellung von einem unfreundliehen sonnenlosen Wetter verbindet, so 
wiirde das ein erschreekend betriibliches Bild erg eben. Wie es aber in Wirklichkcit hinsicht
lieh des Wetters um die Niedersehlagstage bestellt ist, wird ersichtlieh, wenn man die Sonnen
scheinverhaltnisse an solchen Tagen untersucht [51]. Wieviel Sonnenschein es an Nieder
sehlagstagen geben kann, zeigt die Tab. 84, die, ausgedriickt in Pro mille, die Wahrsehein
lichkeiten, daB die Sonnenscheindauer an Niederschlagstagen bestimmte Schwellenwerte iiber
schreitet, bringt. Man ersieht daraus, daB im Juli nur ein Viertel antir Niederschlagstage 
ohne Sonnenschein bleibt; im Winter ist die Zahl del' sonnenlosen Niederschlagstage wesent
lich groBer; vom Oktober bis Janner sind es mehr als die Halfte del' Niedorschlagstage. Die 
mittlere Sonnenscheindauer an Niederschlagstagen betragt im Herbst etwa ein Viertel und im 
Jahresdurehschnitt ungefahr ein Drittel der mittleren Sonnenscheindauer an Tagen ohne 
Niedersehlag. Sie ist im Juni zwei Drittel und im Jahresdurchsehnitt mehr als die Halfte der 
mittleren Sonnenscheindauer im Durchschnitt aller Tage. An mehr als einem Viertel aller 
Niederschlagstage schien die Sonne im November und Dezember langer als zwei Stunden, im 
Janner, April, September und Oktober langer als drei Stunden, im Februar, lVIarz und .Nlai 
langer als vier Stunden und vom Juni bis August langer als fiinf Stunden. In mehr als einem 
Zehntel aller Niederschlagstage schien die Sonne im November und Dezember langer als fiinf 
Stunrlen, im Janner, September und Oktober langer als seehs Stun den, von Februar bis lVIai 
langer als sieben Stunden und vom Juni bis August langer als acht Stunden. Wenn auch die 
Zahl der wirklich unfreundlichen und sonnenlosen Niederschlagstage im Hochgebirge im all
gemeinen groBer ist als in der Niederung, so gibt es doch auch verhaltnismaBig viele Nieder
schlagstage, an den en das Wetter nieht durchweg's schlecht ist und an denen noch geniigend 
schOne Wanderzeit iibrigbleibt. 

Von Interesse ist noch die Herkunft del' Niederschlage auf dem Sonnblick. Aus 
den Terminbeobachtungen der ganzen 50jahrigen Reihe wurde ausgeziLhlt, wie haufig bei den 
verschiedenen Windrichtungen Niederschlag gefallen ist. Umgerechnet auf Promille, bringt 
diese Haufigkeiten fiir die einzelnen Termine und in del' Zusammenfassung del' drei Termine 
die Tab. 85. Es ist daraus zu sehen, daB es ein Haufigkeitsmaximum bei N-NE-Winden gibt, 
das besonders im Winter und im Sommer sehr iiberragend ist. Ein sekundares Haufigkeits· 
maximum £alit noch auf die SW- und WSW-Winde; dieses tritt besonders in den 'Obergangs
jahreszeiten Friihling und Herbst in Erseheinung. 

Aus dem Quadranten NNW bis NE kommen im Winter 44, im Friihling 40, im Sommer 
49 und im Herbst 37% aller NiedCrschlage; aus dem Quadranten SSW bis W kommen im 
Winter 25, im Friihling 29, im Sommer 23 und im Herbst 33%. 1m Juli und August kommen 
mehr als die Halfte aller Niederschlage aus dem Quadranten NNW bis NE, im Oktober und 
November aber nur unge£ahr ein Drittel. 1m Juli kommen aus dem Quadranten SSW bis W 
nur etwa ein FUnftel aller Niedel'schlage; im Oktober und November kommen abel' aus diesem 
Quadranten sogar mehr als aus dem Quadranten NNW bis NE. 

Diese in Promille dargestellten Niederschlagswindrosen sagen noeh nichts aus liber die 
spezifische niederschlagbringende Wil'kung bestimmter Windrichtungen, wenn nicht die 
Haufigkciten der Windricht.ungen selbst mitbel'Ucksichtigt werden. Dies kommt zum Aus
druck, wenn man relative Niederschlagswindrosen bildet, die in Prozenten das Ver-



Richtung 

32 N .. 
02 NNE. 

0+ NE . 
06 ENE. 

08 E .. 
10 ESE. 
12 SE 

14 SSE. 

16 S .. 
18 SSW. 
20 SW . 
nWSW 
24 W .. 
26 WNW 
28 NW . 
30 NNW 

Kalmcn. 

32 N .. 
02 NNE. 

04 NE . 
06 ENE. 

08 E .. 
10 ESE. 
12 SE . 

14 SSE. 

16 S .. 
18 SSW. 
20 SW . 
22 WSW 

24 W .. 
26 WNW 
28 NW . 
30 NNW 

Kalmen . 

32 N .. 
02 NNE. 
04 NE . 
06 ENE. 

08 E .. 
10 ESE. 
12 SE 

14 SSE. 
16 S .. 
18 SSW. 
20 SW . 
22'WSW 

24 W .. 
26 WNW 
28 NW . 
30 NNW 

Kalmcn . 

N iederschlagsw indrosen. 

l'abelle 85. Niederschlagswindl'osen, "/00' 
Jlinner 

7' 14h 21h Mittel 

'44 I16 '47 135 
103 u6 108 I10 
117 110 129 117 
53 43 40 43 
35 33 22 30 
16 34 24 25 
27 20 3. 26 
8 15 26 17 

19 34 30 27 
'9 24 27 24 
68 75 73 73 
79 77 57 69 
43 84 61 66 
4' 32 24 31 

120 lOS 
103 72 

10 21 12 

Mai 

126 90 134 124 
153 106 95 116 
Il2 82 108 100 

67 51 64 61 
28 37 32 32 

25 ·4 4 10 
17 30 28 25 
11 28 15 19 

19 70 57 50 
30 31 28 29 

91 94 59 8 I 
81 160 100 lIS 

57 85 54 65 
18 31 30 31 
67 28 52 44 
6; 38 64 55 
33 35 56 43 

September 

152 lO6 130 129 
1I0 97 127 I12 
1'4 93 96 100 
50 50 70 57 
38 30 27 32 
12 10 6 8 

II 13 24 17 
27 23 13 20 

27 57 38 42 
49 56 14 38 
99 100 70 86 
83 76 79 80 

46 89 60 65 

49 5 I 40 47 
72 56 95 76 

50 77 95 76 

II 16 16 15 

Februar 

7h 14" 2Ih Mittel 

167 150 126 148 
112 125 121 119 
113 98 138 117 

43 44 52 47 
27 16 27 22 
14 15 14 13 
26 39 30 33 
28 28 17 2t 

32 39 58 43 

'4 29 44 29 
78 65 72 71 
55 90 54 68 

45 83 44 59 
So 31 23 34 

81 74 75 77 
95 56 74 74 
20 18 29 22 

Juni 

159 115 62 110 
lO9 101 136 122 
'40 109 124 123 
86 74 82 81 
23 23 18 2 I 
6 6 

7 12 7 
10 17 18 15 

27 40 30 32 
26 49 26 34 
69 82 71 74 
53 85 65 69 

58 37 52 48 
39 58 63 53 
76 66 70 7 I 

106 92 II I lO3 

6 31 50 31 

Oktober 

108 113 137 120 

79 85 97 87 
93 80 86 86 

76 35 42 So 
24 20 24 23 
II 7 9 10 
15 33 24 23 
17 35 24 26 

33 37 59 43 
59 53 33 48 

1'4 135 88 III 
102 102 124 112 

go 100 83 91 

53 63 53 56 
37 25 52 38 
71 60 5 I 61 

16 17 14 IS 

Marz 

7" 14h 21' Mittel 

156 112 135 132 
84 94 1I8 107 
84 86 96 90 
36 35 39 33 
29 3; 25 29 
24 24 15 21 

31 27 24 26 
38 35 46 40 
53 81 43 59 
2t 54 56 46 
86 90 77 83 
87 112 109 103 
68 62 5; 61 
57 27 28 35 
58 51 51 53 
79 64 67 69 
6 II 16 II 

Juli 

191 III 181 163 
158 '42 172 15g 
121 98 109 109 
54 61 65 60 

25 2S 33 29 
16 5 6 

17 10 
13 

21 34 10 20 
30 55 23 3; 
5t 8 I 66 67 
62 6g 73 68 

50 48 25 40 
37 '7 31 27 
63 76 71 71 
90 82 90 88 

20 66 37 40 

November 

142 77 127 lIS 
74 96 105 92 
80 66 71 72 
30 33 28 31 

16 22 20 19 
12 9 II 16 
22 13 17 18 
28 22 II 19 

33 55 61 51 
53 61 28 47 
89 lO7 96 97 

116 II 5 122 119 

71 99 liZ 95 
74 104 61 80 
68 60 38 54 

70 45 56 56 
22 16 36 25 

101 

April 

7h 14" 21h Mittel 

129 112 137 126 
112 105 ]05 107 

129 96 119 114 
59 60 56 59 

40 17 27 27 
27 16 18 20 
26 23 8 18 

17 35 8 24 

22 5 I 45 4 I 
39 72 31 47 
52 84 65 67 
96 106 106 104 

50 93 74 73 
53 3 I 63 49 
61 46 49 51 

73 40 54 55 
IS J3 25 '18 

August 

194 120 173 163 
118 125 121 

131 125 131 

34 41 59 
21 8 20 

6 

4 13 7 
8 28 9 

122 
128 

46 
16 

9 

7 
IS 

30 So 27 34 
37 37 20 3 I 
60 79 68 69 

93 96 72 85 
42 87 82 72 
30 9 23 21 
88 75 66 74 
89 74 91 87 
12 24 25 21 

Dezember 

129 III ISO 131 
97 132 112 114 

98 99 92 96 
36 44 42 41 

22 15 18 18 

II 13 9 . 
13 2\ 20 19 
29 26 23 26 

38 43 46 42 
35 32 34 34 
99 96 78 90 
85 90 76 86 
80 82 70 78 
38 37 47 41 

107 87 88 92 

72 47 83 68 

I I 15 
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Tabelle 86. Relative Niederschlagswindrosen (Niederschlagshaufigkeit/Windhaufigkeit), %. 

Richtung 

32 N .. 

02 NNE 
04 NE . 
06 ENE 

08 E .. 
10 ESE. 
12 SE . 
14 SSE. 

16 S •. 
18 SSW 
20 SW . 

22 WSW 

24 W . 
26 WNW 

28 NW. 
30 NNW 

Kalmen 

32 N •. 
02 NNE 

04 NE . 
06 ENE 

08 E .. 

10 ESE. 
12 SE . 
14 SSE. 

16 S .. 
18 SSW 
20 SW . 
22 WSW 

24 W . 
26 WNW 
28 NW. 

30 NNW 

Kalmen 

32 N .. 
02 NNE 
04 NE . 
06 ENE 

08 E •. 
10 ESE. 
-12 SE . 

14 SSE. 
16 S _ . 

18 SSW 
20 SW . 

22 WSW 

24 W 
26 WNW 

28 NW. 
30 NNW 

Kalmen 

Jllnner 

7h 14h 2lh Mittel 

25 25 26 25 
29 38 36 34 

27 35 32 31 

29 32 24 28 

46 44 22 36 

35 43 33 39 
33 28 32 3 [ 

13 18 26 20 

17 23 22 21 

13 16 19 16 

IS 
[8 

19 
33 

29 

35 

20 18 17 

19 14 17 

29 27 26 

24 16 24 
31 28 30 

37 31 34 

19 10 

Mai 

29 33 45 36 

37 42 43 40 

32 32 37 34 

40 38 43 4[ 

20 46 59 38 
38 22 [3 27 

30 52 56 47 
18 30 35 28 

[0 34 4 [ 32 

[5 16 24 18 

[9 21 16 19 

16 28 23 23 

21 28 23 24 

20 24 25 23 
21 24 32 26 

29 28 35 3 I 

14 19 40 23 

September 

20 23 30 24 

29 38 44 37 

22 34 34 29 
2 [ 36 49 35 

36 41 39 38 

50 38 67 47 
18 18 45 27 

35 21 46 28 

13 19 24 [9 

20 17 9 16 

17 14 13 15 
13 12 IS 13 

[I 17 IS 
16 22 18 

IS 21 24 

16 34 35 

18 

IS 
19 
20 

29 

8 

Februar 

7h 14h 2Ih Mittel 

30 38 29 32 

37 40 42 40 

29 29 33 3 I 

23 23 24 24 

16 19 24 20 

29 40 22 30 

24 47 38 36 

42 30 40 36 

27 28 38 3 [ 
10 2 [ 33 21 

22 18 18 19 

IS 27 17 20 

18 30 19 23 

43 20 18 25 

24 28 26 26 

33 30 32 32 

18 [7 31 22 

Juni 

46 27 10 19 

24 34 42 33 
27 26 33 28 

36 36 35 36 

28 32 32 30 

So So Il 32 

29 20 17 
20 23 38 26 

27 23 24 24 
16 21 19 19 

17 17 IS 16 

10 19 16 IS 

16 10 16 14 

15 24 31 23 

24 26 21 24 

28 45 31 33 

J3 26 14 

Oktober 

24 41 36 33 

30 47 48 41 

25 34 31 41 

38 47 38 40 

24 35 42 32 
36 30 27 3 I 

32 39 40 38 

27 44 38 38 

27 25 42 31 
35 28 23 29 

21 20 17 19 
18 17 21 19 

22 20 21 2 I 

2[ 30 25 25 

IS [2 23 [7 

29 30 24 28 

14 [3 [8 IS 

Marz 

7h I4h 21h Mittel 

34 41 40 38 

29 49 52 43 

23 35 43 33 

24 41 48 36 

33 40 38 37 

36 40 38 43 

50 38 50 45 
46 52 59 53 

37 48 34 40 

17 27 42 29 
22 21 

22 25 
25 23 
41 21 
2; 32 

36 38 

7 12 

24 
32 

29 
28 

33 
38 

22 

22 

27 

25 
30 

30 

37 

14 

Juli 

26 19 30 25 
23 28 36 29 
20 20 20 20 

21 25 28 25 

23 21 28 24 

50 14 26 
6 18 14 13 

5 [0 17 JO 

16 10 7 II 

15 17 16 16 

9 13 14 12 

9 15 I I 

10 7 7 
13 .I 14 JO 

I I 20 19 16 
20 26 20 21 

9 IS 18 J4 

November 

31 21 33 29 

24 36 38 33 

24 26 29 26 
29 31 30 30 

16 24 29 23 
33 27 20 26 

24 23 26 24 

So 3 I 17 31 

21 31 44 32 

23 27 20 24 
13 17 18 16 

21 19 24 2 I 

15 21 28 21 

26 42 28 32 

21 31 20 24 

26 25 29 27 

IS 20 33 23 

April 

7h 14h 21h Mittel 

36 47 44 42 

43 57 60 52 

43 48 50 47 

45 5 I 54 50 

57 35 52 49 
62 64 67 64 

62 45 31 47 

36 45 63 46 

23 48 41 38 

26 40 27 32 
20 

25 
22 

32 

27 

47 

17 

25 
28 

34 

35 
33 

45 
29 

August 

31 
36 

31 

44 
28 

22 23 32 25 
23 32 39 3 I 

25 32 33 30 

17 18 31 22 

20 22 17 

50 14 33 25 
10 9 13 10 

20 2 I 25 2 I 

[; 16 18 16 

14 JO II 

9 II 12 11 

12 12 13 12 

12 16 12 

10 4 8 
16 22 13 16 

17 22 25 21 

18 9 

Dezember 

26 27 37 30 

31 52 50 44 
26 37 36 33 

31 36 39 35 

22 19 20 20 

36 39 II 30 

24 46 45 38 
38 44 32 38 

27 25 35 29 
24 19 20 21 
17 18 20 [8 

18 21 19 19 

22 

19 
28 

31 

][ 

23 

24 
26 

22 

19 

23 

25 

25 
38 

21 

23 

23 

26 

31 

17 
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Tabelle 87. Anteil der verschiedenen Niederschlagsformen am Gesamtniederschlag, "100' 

• .... '" .* * .*+* 
Menge Tage Menge Tage Menge Tage Menge Tage Menge Tage 

Mai 6 993 985 994 987 
Juni 40 70 72 73 55 46 833 81 I 888 857 
Juli 142 ,61 124 121 '44 128 590 607 734 718 
August 149 195 118 100 169 105 564 600 733 705 
September 59 77 39 40 78 67 824 816 902 883 

Jahr 33 44 30 29 38 28 899 898 937 926 

hliJtnis von Niederschlagshaufigkcit zur Haufigkeit der cntsprechenden Windrichtung dar
stellen. Diese relativen Niederschlagswindrosen bringt die Tab. 86. Als wesentlich zeigt sich 
darin, datl die Winde aus dem SW-Quadranten 
verhaltnismatlig am wenigsten niederschlag
fordernd sind. 

Eine Frage, die noch einer besonderen Er

N N N 

orterung bedarf, ist die nach der For m de r w-,..<;'----+--I---'r--~ -k---L..4-- -rl"'-W---'-[ 

N i e d e r s c h Ia g e. In Hohen liber 3000 m fallt 
in unseren Gebirgen der Niederschlag weitaus 
liberwiegend in Schneeform. Daneben kommt 
auch ein Gemisch von Schnee und Regen, dann 
auch reiner Regen und schlietllich ein Gemisch 
von Regen und Graupel, bzw. Hagel, oder von 
Schnee undGraupel vor. Es ist sehr schwer, W'-k--f-/---i- ,4'--f,-'-+- ----;~_i_<~-[ 

die wirklichen Hagelfalle, die im Gebirge nur 
mehr sehr ,selten vorkommen, von den Graupel
fallen zu trcnnen, da die Beobachter haufig zwi
schen beiden keinen Unterschied machten. Auf 
dem Sonnblick fallt von Oktober bis April fast 
durchwegs nur Schneeniederschlag oder hOch
stens noch Graupel mit Schnee. Flir die librige 
Z".eit, in der auch in merkbarer .Menge Regen
niedel'schlage vorkommen, sind, ausgedrHckt in 
Promille, die Anteile von Regen, von Regen ge
mischt mit Graupel oder Hagel, von Regen ge
mischt mit Schnee und von reinem Schnee an 

dem Gesamtniederschlag in Tab. 87 zusammen- W_~-+'.L-1- f-"-+.L-!-

gestellt [52]. In dieser Tabelle ist der Anteil 
der verschiedenen Niederschlagsformen nicht 
nur mengenmatlig, sondern auch der Zahl der 5 5 5 

E 

Tage nach, an denen sie gefallen sind, ange-
geben. Aus der Tabelle ist ersichtlich, datl90 % L......-.IOO Niedemhlags· o_-~o NiederschlagJllo/i" 

%. haufigAe{[,{~1 Jchem!lchAeil(--) 
der Jahresniederschlagsmengen als Schnee, 4% 

Abb.17. Niederscblogswindrosen und relative Nieder-
als Gemisch von Schnee und Regen und schlagswindrosen (1891-1936). 

nur etwas mehr als 3% als Regen fallen. 
Verhaltnismatlig am grotlten ist der Anteil des Regens an der klonatsniederschlagsmenge mit 
15% im August; im Juli ist er auch noch liber 14%. 1m August fallen noch 56% der lIfonats
niederschlagsmenge, also mehr als die Halfte als Schnee. 1m Juni ist der Schneeanteil noch 
etwas gro13er als im September. 
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Tabelle 88. Mittlere Tagesmenge (Dichte) del' verschiedenen Niederschlagsformen in mm. 

• • AlI •• • e*+* Gesamtniederschlag 

Mai 1'9 4'5 4'0 7'4 7"4 1'3 
Juni 3'6 6'1 7'3 6'4 6'5 6'3 
Juli • 6'1 7'1 g'O 6"7 7'1 6'9 
August 5'3 S·j 11'1 6'5 1'1 6'9 
September 5'4 6'5 S'I 7'0 TI 7'0 

Jahr 5'3 7'1 9'2 TO TI 6'9 

Aus Tab, 87 ist aueh noeh ersiehtlieh, da.6 auf dem Sonnbliek die Regentage einen im 
Vergleieh zur Regenmenge etwas hOheren und die Tage mit Regen und Schnee einen etwas 
geringeren Prozentanteil ausmaehen, Es ist demnaeh die mittlere Tagesmenge, also die Diehte 
des Regenfalles geriuger als die des Gemisehes von Regen und Schnee (Tab. 88). 1m Jahres
mittel findet man fUr die Diehte der Sehneefalle den Wert von 6'9 mm; urn diesen Wert sehwan
ken die mittleren Tagesmengen der Sehneefalle in den einzelnen Monaten nieht viel. Die 
Diehte der Sehneefalle ist in den Monaten Marz bis Mai und im Oktober nur ein wenig hOher, 
in den iibrigen Monaten aber ein wenig niedriger als der Jahresmittelwert, Die Diehte der 
Niedersehlage, die aus einem Gemiseh von Schnee und Regen bestehen, ist am gro.Bten im 
August und iibersehreitet da einen Wert von 11 mm, Die Diehte der Regenfalle ist im Jahrds
durehsehnitt 5'3 und erreieht im Juli einen Hoehstwert von 6'1 mm, Bei Beurteilung der aus 
den Ombrometermessungen abgeleiteten Niedersehlagsdiehten ist aber noeh als ganz wesent
lieh zu beriieksiehtigen, da.6, wie bereits erwahnt, die so gewonnenen Niedersehlagswerte 
bedeutend zu niedrig sind. Daraus folgt aber, da.6 aueh die Niedersehlagsdiehten zu niedrig 
sein miissen. Naeh den aus den Totalisatormessungen gewonnenen Niedersehlagsmengen mii.6te 
man vielleieht eine durehsehnittliehe Tagesniedersehlagsmenge von etwa 11 mm annehmen. 
Durch die falsehen Ombrometerwerte wird vermutlieh verhaltnisma.6ig am wenigsten die 
Regendlehte und am meisten die Diehte des Sehneefalles bcriihrt werden, 

* * * 
1m Rahmen dieses Absehnittes solI nun aueh noeh die Gewittertatigkeit auf dem 

Sonnbliek behandelt werden, Eine Ubersieht der mittleren Zahl der Tage mit Gewittern und 
der bisher beobaehteten Hoehstzahlen und Mindestzahlen von Gewittertagen in jedem Monat 
gibt die Tab, 89, Darnaeh wurden auf dem Sonnbliek von Dezember bis Marz keine Gewitter 
beobaehtet, Die meisten Gewitter kommen im Juli vor. 1m Juli 1928 gab es auf dem Sonn
bliek sogar an 13 Tagen Gewitter. Eine durehsehnittliehe Jahressumme von 18 Gewittertagen 
mu.6 als reeht niedrig bezeiehnet werden. Sie ist aber eharakteristiseh fUr die inneren Alpen
gebiete.~ Zum Vergleieh sei erwahnt [53], da.6 z, B, die Zugspitze pro Jahr dtirehsehnittlieh 30, 
der Santis 21 und der Obir 35 Gewittertage aufweisen. Wahrend auf dem Sonnbliek 82% 
der Gewittertage auf die Sommermonate entfallen, ist dies auf der Zugspitze nur fUr 71% 
der Fall. 1m inneren Alpengebiet setzt die Gewittertatigkeit erst spater intensiv ein als im 
Randgebiet, 

Tabelle 89, Zahl del' Tage mit Gewittel', 

JH.nner Februar Miirz April Mai Juni Jun August Sept, Ok!. Nov. Dez, Jahr 
Mittel, 0 0 0 0'1 1'5 3'6 6'2 5'2 1'5 0'2 0'1 0 IS'4 
Maximum 5 II 13 10 6 2 33 
Minimum 6 

Wenn den Beobaehtungen der Hagelfalle Vertrauen geschenkt werden darf, so gibt es 
auf dein Sonnblick durehschnittlich 5'3 Hageltage pro Jahr. Davon entfallen 0'1 auf den Mai, 
1"2 auf den Juni, 2'0 auf den Juli, 1"7 auf den August und 0'3 Tage auf den September. 
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Schon immer seit Einfiihrung des telegraphischen Wetterdienstes wurde den Wind

beobachtungen von hohen Bergen besonderer Wert beigelegt, und es sind die Falle gar nicht 
selten, wo diese Windmeldungen entscheidenden EinfluB auf die Wetterprognose genommen 
haben. Obwohl heute dank zahlreicher Pilotstationen, Flugzeugaufstiege und Radio
sonden schon von verhaltnismaBig vielen Orten Windbeobachtungen aus der freien 
Atmosphare fast taglich zur Verfiigung stehen, so haben die Bergobservatorien als standige 
Kontrollstationen del' Wettervorgange in hOheren Luftschichten noch nichts von ihrer Be
deutung eingebiiBt. Wahrend eine mehrmalige Sondierung der Atmosphare ansonsten eine 
kostspielige Angelegenheit ist und auch nicht immer durchgefiihrt werden kann, konnen wir 
von den Bergobservatorien beliebig oft und ohne viel Kostenaufwand Auskunft erhalten. 
Und gerade was die Luftstromungen anlangt, sind die Verhaltnisse del' hOheren Schichten 
fiir die Prognose oft viel wichtiger als das, was man aus den Bodenbeobachtungen erfahren 
hnn. Es ist dabei allerdings eine gewisse Vorsicht notwendig, wenn es sich urn Berge, die 
einem Gebirgszug eingebaut sind, handelt, da man da nicht so ohne weiteres die am Berg 
beobachtete Windrichtung und Starke auf die freie Atmosphare iibertragen darf, wenn man 
nicht die durch die Umgebung bedingten Veranderungen del' Luftstromungen kennt. Diese 
Xnderungen lassen sich abel' heute durch Vergleiche von Bergbeobachtungen mit Pilotierun
gen aus del' freien Atmosphare schon hinreichend genau feststellen. 

Ich will daher zunachst das mitteilen, was die Beobachtungen am Sonnblick iiber die 
Windverhliltnisse am Berge ergeben, und dann anschlieBen, was wir bereits iiber Abweichun
gen diesel' von den Stromungen del' benachbarten freien Atmosphare wissen. 

Auf dem Sonnblick wird seit Bestehen des Observatoriums nicht nul' dreimal taglich 
Windrichtung und Windstarke geschatzt, sondern auch registriert. Die Windschatzung ist 
natiirlich auf einem Berggipfel in einer Hohenlage iiber del' Eis- und Schneeregion sehr 
schwierig, da aIle Anhaltspunkte, auf die die Erlauterungen del' Windstarkeskala Bezug 
nehmen, fehlen. Die Beobachter haben daher haufig auch die Registrierung zu Hilfe ge
nommen. Auf dem das Haus weit iiberragenden Turm des Observatoriums ist eine Windfahne 
und ein Schalenkreuz aufmontiert. Die Registrierung erfolgt im Innern des Turmes nach 
dem System Kew durch Aufzeichnung mit je einer Spirale fUr die Windrichtung und fUr die 
Windstarke. Manchmal kommt es auch VOl', daB durch Anlagerung von betrachtlichen Mengen 
von Rauhreif Windfahne und Schalenkreuz in ihrer, Bewegung behindert werden und Regi
strierungen unbrauchbar werden. Dies geschieht abel' verhaltnismaBig selten, da die Be
obachter, sobald sich merklicher Rauhl'eifansatz zeigt, diesen sogleich wieder abschlagen. 
Die Ergebnisse del' beiden ersten Jahre del' Windregistrierungen auf dem Sonnblick wurden 
bereits von J. P e rn t e r [54] ausfiihrlich bearbeitet. Auch Han n [54] und andere haben Er
gebnisse von Windregistrierungen auf dem Sonnblick in verschiedenen Arbeiten verwendet. 
Ich komme gelegentlich darauf zuriick. 

Windrichtung. 

Vorerst sollen die Beobachtungen del' Windrichtung behandelt werden. Nach den drei 
Terminen 7, 14 und 21 Uhr und fiir das aus diesen drei Werten gebildete Tagesmittel gibt 
die Tab. 90, ausgedriickt in Promille, die Haufigkeiten del' 16 Windrichtungen an. 
Es ist daraus zu entnehmen, daB auf dem Sonnblick die Winde am haufigsten aus den Rich~ 
tungen NNW, N, NNE und NE einerseits und SW, WSW und W andererseits kommen. Die 
Scheitelwerte der Haufigkeitsverteilungen Hegen dabei in del' N-Richtung, bzw. in del' WSW-
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Richtung 

32 N . 
02 NNE 

04 NE . 
06 ENE 

08 E . 
10 ESE 
12 SE . 

14 SSE 

16 S . 
18 SSW 
20 SW. 

22 WSW. 

24 W .. 
26 WNW. 
28 NW. 
30 NNW 

Kalmen 

32 N . 
02 NNE 

04 NE . 
06 ENE 

08 E . 
10 ESE 
12 SE . 

14 SSE 
16 S 
18 SSW 
20 SW • 
22 WSW 

24 W .. 
26 WNW. 
28 NW. 
30 NNW 

Kalmen 

32 N . 
02 NNE 
04 NE . 
06 ENE 

08 E . 
10 ESE 
12 SE . 
14 SSE 
16 S 
18 SSW 

20 SW. 
22 WSW. 

24 W .. 
26 WNW 
28 NW . 

30 NNW. 

Kalmen . 

Die Windverhaltnisse. 

Tabelle 90. Htlufigkeiten der Wlndrichtungen, %0' 

Jttnner 

7h 14" 
141 126 
86 83 

21" Mittel 

139 135 

77 82 
104 8; 100 96 

43 37 42 41 

18 21 25 21 

II 20 18 17 
20 20 25 22 

IS 21 25 21 

28 40 3; 34 

36 42 35 38 

Il2 104 107 107 

103 109 94 102 

54 79 61 65 
29 36 38 34 

97 90 82 90 

71 53 68 64 

105 

99 
86 

40 

33 

16 

13 

15 

29 

48 

114 

127 
65 
38 

59 

54 

59 

Mai 

80 I II 99 

74 72 82 

74 95 85 
40 48 43 

22 18 24 
6 10 II 

17 16 IS 
29 15 19 

58 45 44 
55 39 47 

133 124 124 

164 132 141 

88 78 77 
34 38 37 

36 52 49 
40 60 51 

50 47 52 

September 

136 95 197 113 

69 51 72 64 

95 55 70 73 
42 28 36 35 

20 15 18 18 

4 3 
12 IS 14 14 
14 22 9 IS 
32 61 39 44 
45 67 37 50 

106 144 119 124 

120 134 132 127 

77 105 98 94 

54 46 58 53 
89 53 98 80 

56 45 68 56 

29 59 24 37 

Febru"r 

7" 14" 21" Mittel 

142 114 1:20 125 

77 88 79 82 

99 96 115 103 

52 .II 60 54 

37 23 30 30 

12 II 14 13 

27 23 22 24 

18 28 12 19 

30 40 42 38 

38 39 37 37 
92 106 108 103 

94 97 88 93 

66 79 

29 46 

84 78 

74 ;1 

65 70 

39 38 

78 80 

65 63 

29 30 26 28 

.Juni 

144 99 146 130 

95 70 86 84 
109 100 89 99 

50 49 55 51 

17 16 12 IS 

3 4 
14 

10 18 I I 13 

2 I 41 29 30 

35 55 33 41 
83 144 106 102 

109 109 92 103 

73 90 75 79 
56 56 48 53 

64 59 77 67 

79 49 83 70 

47 57 46 50 

OUober 

108 71 103 94 

63 46 55 55 

89 61 74 75 
47 19 30 32 

24 15 15 18 
6 10 8 

12 21 16 16 

14 21 16 17 

30 38 39 36 

40 49 39 43 

130 175 141 147 

133 158 159 ISO 

97 127 108 III 

61 54 56 57 
59 56 60 58 

60 49 58 56 

26 34 21 27 

Miirz 

7h 14" 2Ih Mittcl 

128 87 123 113 

80 74 85 79 
102 75 83 87 
43 28 29 33 

23 28 25 26 

13 18 IS IS 
17 23 17 19 

23 2 I 29 24 

40 54 48 47 
41 63 48 51 

III 132 118 120 

110 143 123 125 

76 86 70 77 
39 37 38 38 

66 49 57 57 
61 54 66 62 

27 28 26 27 

Juli 

119 91 124 III 

108 81 95 95 
96 76 106 93 

40 37 48 42 

18 19 23 20 

5 3 4 
10 IS 
13 21 

20 51 

32 53 

98 102 

114 122 

83 101 

47 5 I 
88 61 

9 II 

8 14 

28 33 
29 38 

97 99 
95 I I I 

83 89 

46 48 

76 75 
71 49 9 I 70 

38 65 39 47 

November 

98 91 105 98 

65 66 75 69 
73 63 67 68 

22 26 25 24 

21 23 20 21 

4 10 

19 15 18 17 
12 IS 16 IS 

34 44 38 38 

49 55 38 47 
154 153 145 151 
123 152 139 Il8 

103 1I5 108 109 

62 60 60 61 

68 48 51 56 

59 44 5 I 51 

30 20 30 27 

April 

i' 14" 21" Mittel 

120 86 124 110 

86 67 70 74 
101 27 96 90 

43 43 41 42 

24 17 22 21 

14 9 10 II 

14 19 II IS 
IS 28 12 18 

32 39 45 39 

49 64 47 53 
90 123 

127 139 

73 97 
56 32 

77 51 
50 32 

104 ro6 

138 135 

83 84 
63 50 

52 60 

56 46 

August 

139 84 112 112 
82 61 62 68 

81 63 81 75 
3 I 36 40 36 

17 16 17 17 

10 5 
22 10 13 

7 22 13 

31 49 30 37 

42 64 40 48 
100 123 118 Il4 

123 125 112 120 

85 120 105 103 

49 36 56 47 
88 55 100 81 

81 54 75 70 

35 60 29 4 I 

Dezember 

120 108 118 115 

73 68 65 69 

91 70 73 78 
28 33 32 31 

24 21 26 24 

7 6 7 
14 IS 13 14 
17 17 20 18 

34 45 39 39 

35 45 48 43 
140 144 112 132 

III 124 116 117 

86 

49 

92 

55 

94 
40 

88 

55 
91 101 

89 

48 

95 
58 

24 21 24 23 
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oder SW-Richtung. In den :M:onaten Dezember bis :M:arz und im Juli und August sind die 
Winde aus dem N-Abschnitt Mufiger als die aus dem SW-Abschnitt. Von April bis Juni und 
von September bis November ist es umgekehrt. AufIallend ist die geringe Haufigkeit der 
NW-Winde. Sie ist wohl darin begriindet, daJ3 im NW dem Sonnblick del' um 150 m hOhere 
Hocharn vorgelagert ist, der den Wind abMlt, bzw. eine Xnderung seiner Richtung ver
ursacht. Ganz bemerkenswert ist die groJ3e Seltenheit dor Winde aus dem SE-Quadranten. In 
dieser Richtung liegt wohl in einiger Entfernung das Schareck dem Sonnblick vorgelagert; 
da dieses ihn aber nur um 20 m iiberragt, ist wohl anzunehmen, daJ3 die Seltenheit der SE
Winde nicht dUl'ch dieses verUl'sacht ist, sondern daJ3 sie hauptsachlich darin begriindet ist, 
daJ3 eine solchen Winden entsprechende Druckverteilung nur sehr selten vorkommt. 

1m groJ3en und ganzen wird man wohl sagen konnen, daJ3 die Winde aus dem SW
Quadranten del' Vorderseite von Zyklonen zuzuordnen sind, wahrend die aus dem N-Ab
schnitt in der Hauptsache Riickseitenwinde darstellen. Die Winde aus NE, bzw. ENE gehOren 
wohl vielfach auch kontinentalen Antizyklonen an, wie die W-Winde zum GroJ3teil auch del' 
Allgemeinstromung unserer Breiten entsprechen. Es wirkt abel' in dem Gegenspiel zwischen 
don Winden aus dem N-Abschnitt und denen aus dem SW-Absehnitt aueh noeh etwas mit, 
was mit einem taglichen Gang del' Windrichtung zu tun hat, wie ebenfalls aus Tab. 90 zu 
sehen ist. Bildet man namlich die Summen del' Haufigkeiten von NNW- bis NE-Winden und 
die von SW- bis W-Winden fUr die drei Tagestermine, so sieht man deutlich, was ja meist 
auch in den einzelnen Riehtungen schon bemerkbar ist, daJ3 die Winde aus dem N-Abschnitt 
zum :M:ittagstermin seltener sind als am :M:orgen und am Abend, wahrend es boi den Winden 
aus dem SW-Abschnitt umgekehrt ist; diese sind zum :M:ittagstermin Mufiger als zu den 
beiden anderen Terminen; die Unterschiode sind im Sommerhalbjahr groJ3er als im Winter
halbjahr. 

Wahrend die Terminbeobachtungen nur Stichproben aus dem Ablauf del' Luftstromungen 
geben, wird mit den Regis trie rung e n ihr kontinuierlicher Verlauf erfaJ3t. Wahrend bei 
Augenbeobachtungen die Nebenwindrichtungen hiiufig unterschatzt werden, werden durch den 
Registrierapparat genauere Angaben gewonnen. Die Registrierstreifen werden stiindlich aus-

Tabelle 91. H{1u{igkeiten del' Windrichtungen nach stilndlichen Auswertungen del' Registrie-
rungen, %0 (1927-1936). 

Jiinner Februar l\mrz April M.i Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 

N III 129 101 116 104 118 108 124 123 107 8j 112 

NNE 109 106 127 80 80 81 112 99 82 82 72 82 
NE 90 107 92 61 90 91 101 93 75 61 64 102 

ENE 50 69 46 35 62 52 46 60 34 28 26 39 
E 18 29 25 8 15 19 II 18 15 16 12 15 
ESE 17 7 4 5 5 4 4 10 
SE II J3 14 5 II 4 4 4 4 12 
SSE 20 24 25 13 15 6 19 18 14 7 22 19 
S 22 30 22 14 17 20 44 34 26 18 21 25 
SSW 33 30 35 24 31 32 42 43 38 29 29 26 
SW 62 5 I 68 53 88 69 63 73 76 62 88 57 
WSW 166 91 163 214 217 167 129 125 154 174 253 153 
W 116 83 124 173 120 13 5 126 127 140 194 153 123 
WNW 55 48 48 79 42 69 81 71 81 91 57 74 
NW 37 69 34 62 42 53 50 45 52 43 41 49 
NNW. 91 99 61 54 57 63 56 55 74 78 56 88 
Kalmen 8 5 5 16 4 5 4 14 

NNWbis NE 401 441 381 31 J 331 353 377 371 354 328 279 384 
SW bis W . 344 225 355 440 425 37 1 318 325 370 430 494 333 
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gewertet. In Tab. 91 sind nun auf Gl1md dieser stlindlichen Auswertungen der zehnjlthrigen 
Beobachtungszeit 1927/36 die mittleren Hltufigkeiten der verschiedenen Wind
richtungen fiir jeden Monat wiedergegeben. Zum besseren Vergleich und um die durch 
zeitweise Unterbrechung der Registrierung entstandenen kleinen Liicken in gerechter Weise 
auszugleichen, sind die Hltufigkeiten in Promille ausgedriickt. Ein anschauliches Bild der 
Verteilung der Windrichtungen auf dem Sonnblick gewinnen wir aus Abb. 18. 

N N 

Ja,nner. 

W-~r----¥-

----Windhauflgfrell. L-.....,AMr. 
____ 1.1· d l@ 
--win weg. ~m 

N 1m Jltnner iiberwiegen 
wei taus die Winde aus WSW an 
Hltufigkeit; daneben kommen 
auch W- und SW-Winde ver
MltnismltBig oft vor. Der zweite 
Teil der Windrose, der die nord
lichen, bzw. nordostlichen Win
de umfaBt, ist breiter als der 
WSW-Teil. Er erstreckt sich 
iiber die Richtungen NNW bis 
ENE. 1m Februar ist der WSW
Fliigel der Wind rose sehr stark 
zuriickgegangen, wahrend der 
N-Fliigel machtig und breit ge
worden ist. Aber schon im Mltrz 
engt sich der letztere wieder 
stark ein - iiberwiegend sind 
jetzt NNE-Winde - und die 
Hltufigkeit der WSW - Winde 
steigt wieder rasch an und er
reicht besonders hohe Werte im 
April und Mai. In den letzter
wlthnten Monaten sind die nord
lichen Winde wieder viel selte
ner geworden. 1m Juni beginnt 
der WSW-Fliigel wieder zuriick
zugehen, und dementsprechend 
wltchst der N-Fliigel wieder 

Abb. 18. Windrosen nach stlindlichen Auswertungen der Registrierungen 
von 1927-1936. stark an. Diese Entwicklung 

dauert bis zum August. 1m 
September zeigt sich wieder eine Zunahme der WSW-Winde, im Oktober erreichen die 
W-Winde und im November die WSW-Winde ihre maximalen Hltufigkeiten. 1m gleichen 
Tempo, in dem sich der WSW-Fliigel der Windrose in diesen Monaten vergroBert, nimmt der 
N-Fliigel ab. 1m Dezember vollzieht sich rasch der Vbergang zur Jltnner-Windrose; starke 
Abnahme der WSW-Winde und ebenso starke Zunahme der Hltufigkeit der N-Winde. 

Der Ausgleich der beiden Fliigel der Windrosen und ihre Xnderungen von Monat zu 
Monat kommen sehr anschaulich zur Darstellung, wenn man aus den Hltufigkeiten der ein
zelnen Windrichtungen Res u It i ere n d e berechnet und diese als Vektoren von einem Ko
ordinatenursprung aus zeichnet. Aus den Auswertungen der zehnjahrigen Registrierungen 
von 1927/36 ergab sich so die in Abb. 19 dargestellte jlthrliche Winddrehung. Die Winkel, 
die der resultierende Vektor mit der N-Richtung einschlieBt, bringt fiir die einzelnen Monate 
die Tab. 92. Die Winkel sind dabei von N gegen E als positiv gezlthlt. Die gesamte Streuungs-
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weite der Vektoren betragt 62' 17'. Die GroBe dieses Winkels ist aber nur darauf zuriickzu
fUhren, daB die Resultierende des Februar so weit nach N und die des November. so weit 
nach W ausschHigt. Abgesehen von diesen beiden Monaten vollziehen sich die Schwankun
gen der resultierenden Windrichtungen der iibrigen N 

Monate nur in dem Bereich von 294 0 56' bis 313 0 56', 
also nur in einemWinkel von 19°. Der aus den Monats
vektoren resultierende Jahresvektor der Windrichtungen 
weist in die Richtung 305 0 47'. So lebhaft der Luftaus
tausch aus N und aus WSW ist, so resultiert daraus doch 
eine schlieBliche Luftversetzung aus NW. 

Die Windrosen geben uns ein sehr schOnes Bild 
von den Anderungen im J ahresverlauf der allgemeinen JJ 

Zil'kulation im Bereich del' Hochgipfel unserer Alpen. Zur 
Beurteilung der tatsachlichen Bedeutung der Sonnblick- \II----------=:::::OO~ 
Windrichtung sind nun, wie bereits erwahnt, ihre lokalen 
Beeinfiussungen und ihre Abweichungen gegeniiber 
den Stromungen del' freien Atmosphare zu be
riicksichtigen. Wahrend fruher eine derartige Unter
suchung nur mit Hilfe der Pilotaufstiege in dem 308 km 
vom Sonnblick entfernten Wien oder in dem 112 km ent
fernten Udine gemacht werden konnte, stehen jetzt auch 

N 

Pilotaufstiege unter anderem aus dem nur 27 km entfern- A~:-!!'d~-><::--r~ '-0 

ten Lienz zur Verfiigung. A. Roschkott [55] hat vor 
kurzem die Windrichtung in 3100 m absoluter HlIhe iiber 
Lienz mit den gleichzeitigen Aufzeichnungen des Sonn
blick-Anemometers verglichen und kam zu dem Ergebnis, 
daB die Ablenkung des Windes der freien Atmosphare Abb.19. JllhrlicheWinddrehung, dargestellt 

durchaus nicht einheitlich ist, sondern daB die Winde der dureh monatliche Resultierende naeh stOnd· 

freien Atmosphare in oft sehr verschiedener Art auf dem lichen Auswertungen der Registrierungen 
von 1927-1936. Oben: naeh Hiiufigkeiten 

Sonnblick registriert werden. Allerdings ist bei dieser 
der einzelnen Windricbtungen. Unten: 

Untersuchung auch zu beriicksichtigen, daB auch die Daeh stiindliehen Windwegen. 

Winde iiber Lienz durch das umliegende Gebirge beein-
fiuBt sein konnen und daher wahrscheinlich auch nicht immer die Verhaltnisse der freien 
Atmosphare reprasentieren. 

Tabelle 92. Resultierende Windrichtungen und Windwege nach stundlichen Auswertungen 
der Registrierungen (nach Jahresmitteln aus 1927-1936). 

Jiinne, Februa, Marz April Mai Juni Juli August Sept. Ok!. Nov. Dez. Jab, 

ResultiereDde RiehtuDg, auf Grund der Hiiufigkeiten der Windrichtungen berechnet: 

313' 56' 342012' 3120 00' 294' 56' 296' 30' 306' 50' 310'41' 312' 32' 301' 49' 302' 16' 279' 5~' 31lo 46' 305' 47' 

Resultierende Richtung, auf Grund der registrierten Windwege bereehnct: 

306052' 342' 42' 299' 59' 288003' 283' 55' 283' 07" 296' 56' 304' 30' 2890 36' 286000' 272' 42' 300'5 1' 294' 59' 

Resultierende N·Komponente, km: 

4443 65 17 2816 2578 1443 1431 1973 3119 2491 2809 418 3748 33786 

Resultierende W·Komponente, km: 

5923 2029 4881 7908 5907 6146 3883 4540 6992 9186 8859 6274 72528 

Resultlerende Windversetzung, km: 

7404 6823 5635 831 7 6083 6311 4355 5509 7422 9578 8868 7307 80013 
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Nach den Untersuchungen von Schumacher [56], der die Windrichtungen des 
Sonnblicks mit dem gleichzeitigen Wind in derselben Hohe iiber Wien, Miinchen und Fried
richshafen bei einheitlicher Stromung verglichen hat, ergibt sich, daJ3 auf dem Sonnblick die 
N-, NE- und SW-Winde viel haufiger, die W-, NW- und E-Winde aber viel seltener als in der 
freien Atmosphare vorkommen. Die NW-, NNW- und N-Winde der freien Atmosphare wer
den nach rechts abgelenkt, so daJ3 sie auf dem Sonnblick als Winde, die mehr aus N oder 
NNE kommen, beobachtet werden. Die NNE-Winde erfahren keine Ablenkung, die NE-, 
ENE- und E-Winde werden nach links abgelenkt, und so kommt die groJ3e Haufigkeit der 
NNE- und NE-Winde auf dem Sonnblick zustande. WNW- und SSW-Winde erscheinen nahezu 
nicht abgelenkt. Dagegen drehen W-Winde starker und WSW-Winde nur schwach nach links, 
SW-Winde aber schwach nach rechts. Daraus erklart sich die iiberragende Haufigkeit der 
WSW-Winde. 

ZahlenmaJ3ig kommt die Art und das AusmaJ3 der Abweichungen der auf dem Sonnblick 
registrierten Windrichtungen von den gleichzeitig in der freien Atmosphare vorhandenen, in 
den in Tab. 93 zusammengestellten GroJ3en der Winkel, die die resultierende Windrichtung 
mit der jeweiligen Windrichtung in der freien Atmosphare einschlieJ3t, zum Ausdruck. Die 
Zahlen sind aus den Abbildungen in den erwahnten Arbeiten von Roschkott und Schumacher 
entnommen. Als positive Abweichung wird dabei eine Ablenkung des Windes auf dem Sonn
blick nach rechts und als negativ eine Ablenkung nach links gezahlt. 1m groJ3en und ganzen 
geben beide Zahlenreihen dasselbe Bild. Die Abweichungen bei ESE- und SE-Winden sind 
wegen der geringen Zahl der vorhandenen FaIle unwesentlich. 

Um einen genaueren Einblick in den Wechsel der vorherrschenden Windrich
tung en im Jahresablauf zu erhalten, als es die monatlichen Windrosen ermoglichen, 
habe ich wieder aus der 30jahrigen Periode 1901-1930 fUr jeden Tag die Haufigkeiten der 
verschiedenen Windrichtungen ausgezahlt. Um einen besseren Vergleich mit dem Ablauf an
derer Elemente zu ermoglichen, wurde hiezu der 7-Uhr-Termin gewahlt. ZusammengefaJ3t 
nach den vier Quadranten N-ENE, E-SSE, S-WSW und W--NNW bringt die Tab. 94 
die Haufigkeitswerte. Wie wir aus der Darstellung der Windrosen wissen, fallen die meisten 
und die charakteristischesten Winde auf den NE- und SW-Quadranten. Der NW-Quadrant ist 
durch den Hocharn gestlirt, und aus dem SE-Quadranten kommen nur sehr wenig Winde. 1m 
wesentlichen besteht ein Austausch zwischen Windrichtungen aus NE und solchen aus SW, 
wie die Abb. 20 zeigt, in der nach iibergreifenden fUnftagigen Mittelwerten die Haufigkeiten 
der entsprechenden Windrichtungen dargestellt sind. Fast durchwegs ist die eine Kurvedas 
Spiegelbild der anderen, und be ide bringen so die ZugehOrigkeit der WindrichtUligen dieser 
beiden Quadranten zu kontraren Wetterlagen zum Ausdruck. Der Wechsel der Windrichtun
gen tritt sehr markant in Erscheinung. Die Wellen sind im Winter und im Sommer schOner 
und regelmaJ3iger als in den Ubergangsjahreszeiten, in denen die Folgen der verschiedenen 
Wettertypen unregelmaJ3iger vor sich zu gehen scheinen. 

Tabelle 93. Durchschnittliche Abweichung der Winde am Sonnblick von denen der freien 
Atmosphiire in gleicher Hohe. 

Windrichtllng der Ireien A tmosphilre: 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

Abweichung nach Roschkott (Lienz): 

+10' -19' _100 _38' -42' -39' _280 0' 0' +9' 0' +7· _120 0' +11' +26' 
Abweichung nach Schumacher (Wien, MUnchen, Friedrichshalen): 

+9' 0 _23· -30' -36' +35· +17' - +10' -7' +4' -5· _220 -7° +22' +17' 
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Ieh will kurz die bedeutendsten Singularitaten der Windkurven mit denen von anderen 
im Vorhergehenden besproehenen Elementen zusammenhalten. Sehr auffaIlend ist die gro13e 
Haufigkeit der NE-Winde am 21. Janner. Sie fliIlt beinahe ganz mit dem Maximum der 
heiteren Tage zusammen (siehe Abb. 9). In der Temperaturkurve zeigt sieh zunaehst ein 
Rliekgang, dem aber sofort ein gro13erer Anstieg folgt, der offenbar mit dem Hohepunkt der 
winterlichen Hochdrucklage zusammenfallt. Mit fortschreitender Ausbildung dieser Anti
zyklone nehmen die NE-Winde ab und die SW-Winde zu. Dem Haufigkeitsmaximum der 
SW-Winde zu Beginn des Februar entsprieht ein relatives Minimum heiterer Tage und 
aueh ein relatives Temperaturminimum. Es ist vielleieht auffallend, da13 das Temperatur
minimum gerade mit slidliehen Winden zusammenfallen solI; das erklart sieh aber dadureh, 
da13 nun der Sehrumpfungsproze13 der vorhergehenden Antizyklone, der bekanntlieh eine 
Erwarmung der hOheren Luftsehiehten bewirkt, vorlibergehend' zu Ende ist. Es fliIlt auf diese 
Zeit aueh eine verhaltnisma13ig starke Zunahme der Windstarke (siehe Abb. 22), was eben
falls flir die eben erwahnte Ansieht sprieht. Mit dem Haufigkeitsmaximum der NE-Winde 
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Abb.20. Jahresgang der Haufigkeiten der N-ENE· und der S-WSW·Winde urn 7 Uhr (1901-1930). 

gegen Ende der ersten Februardekade flillt aueh wieder ein Haufigkeitsmaximum heiterer 
Tage bei relativ hohem Luftdruck zusammen. Die slidliehen Winde gegen Ende Februar 
bringen bei relativ hohem Luftdruek heiteres Wetter und TemperaturerhOhung. Zum Unter
'sehied yom Hoehwinter beginnt jetzt die Zeit, wo die nordliehen Winde schon mehr Ab
klihlung bringen. Dies ist z. B. schon in dem Haufigkeitsmaximum gegen Mitte Marz der Fall. 
Die liber Mitteleuropa lagernde Luft wird jetzt durch die um diese Zeit betrachtliehe Ein
strahlung schon so stark erwarmt, da13 die aus N herbeistromende Luft auch bei heiterem 
Wetter relativ abklihlend wirkt. Die starke Zufuhr slidlieher Luft in der Mitte der dritten 
Marzdekade, die eine betrachtliehe Erwarmung bringt, flillt zeitlieh aueh mit dem Ende der 
Periode heiteren Winterwetters auf dem Sonnbliek zusammen. Besonders interessant sind 
dann wieder die deutlieh ausgepragten Sehwankungen der Windriehtungshaufigkeiten, die 
mit einem plotzliehen Abfall der slidliehen Winde gegen Ende der zweiten Maidekade be
ginnen. Der zu Beginn der dritten Maidekade folgende Anstieg der nordliehen Winde hemmt 
schon betraehtlieh den vorhergehenden starken Temperaturanstieg. Der eigentliche Tempera
turrliekschlag erreieht mit dem Maximum nordlieher Winde am 7. Juni seinen tiefsten Punkt. 
Slidwestliehe und westliche Winde bringen mit Beginn der zweiten Junidekade wieder eine 
Temperaturerhohung, worauf in der zweiten Junihalfte mit einem starken Anstieg der Haufig
keit nordlieher Winde wieder ein Temperaturrlieksehlag erfolgt. Relative Temperaturminima 
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Tabelle 94. Hau/igkeiten besiimmtel' Windrichtungen an jedem Tag del' 30 Jahl'e 1901-1930 
um 7 Uhl'. 

N bis ENE: 

E bis SSE: 

Tag 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

13 
14 
IS 

16 

17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 
04 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

10 

II 

12 

13 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 

Janner Februilf 

II 9 
12 8 
10 10 

II 10 

II 

13 
10 16 

II 13 
10 IS 

12 12 

9 II 

13 12 

13 II 

II 
I I 15 

13 
I I 16 

I I 9 
15 II 

19 9 
IS 10 

16 11 

13 10 

12 10 

15 II 

14 6 
I I 10 

12 10 

12 

10 

12 

2 

o 

o 

o 
3 

4 

4 
3 

1 

2 

3 

4 
4 
3 

4 
3 

2 

4 
3 

Marz 
10 

6 

II 

14 
12 

13 

14 
13 

12 

IS 

14 
IS 

II 

14 
14 
10 

8 
10 

II 

7 
8 

9 
II 

10 

II 

12 

15 

4 
4 

o 
3 

4 

4 
3 

o 

o 

April 

8 
14 
9 
9 
8 

JO 

IG 

12 

J3 
9 

10 

II 

7 
16 
10 

8 
13 
16 
10 

9 
II 

12 

13 

10 

8 

9 
12 

12 

10 

10 

4 
4 

2 

4 

2 

4 

1 

o 

6 

4 
o 

4 

2 

4 
2 

4 
o 

Mai 

10 

12 

II 

II 

12 

10 

10 

10 

10 

12 

9 
10 

10 

II 

14 
13 
12 

16 
12 

12 

9 
10 

10 

9 
5 
8 

o 

o 

o 

o 

4 

4 

Juni 
12 

9 
8 

7 
13 
16 
IS 

10 

10 

8 

9 

9 
5 
8 

14 
16 
14 
II 

14 
15 
17 
12 

13 
10 

9 
II 

17 
IS 
8 

II 

2 

o 

I 

o 
I 

o 

2 

o 
2 

o 
I 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 

Juli 

14 
12 

10 

9 
13 
II 

12 

13 
15 
13 

13 
13 
IS 
'4 
12 

15 
1I 

10 

II 

10 

12 

1I 

10 

7 
7 
7 

12 

12 

15 

o 

o 

o 

o 

o 

5 
4 
o 

o 
o 

2 

o 
o 

o 
2 

August 

II 

10 

JO 

10 

10 

10 

10 

II 

10 

18 

14 
J3 
8 

7 
9 

7 
8 
6 

10 

10 

14 

10 

8 
13 
12 

II 

12 

o 

o 

o 

o 

o 

I 

o 

o 

I 

o 
o 

Sept. 

II 

10 

8 
13 
16 

16 

16 
12 

10 

3 
10 

8 
10 

10 

8 
10 

8 

9 
8 

II 

13 
II 

12 

15 
9 

10 

9 

9 
II 

o 

o 

o 
3 

o 

2 

o 

o 
o 

o 

o 

Ol<t. 

9 
12 

9 
7 
7 
9 

13 

7 
9 

10 

10 

II 

10 

8 
14 
13 
8 

10 

10 

9 
13 

9 
9 
8 

7 
7 
4 

o 

o 
4 
3 

o 

o 

Nov. 

6 

7 
4 
6 
8 
6 

4 
6 

8 
10 

10 

10 

10 

7 
9 
6 

10 

8 
12 

10 

6 

7 
10 

10 

o 

o 
o 
o 
I 

o 

4 
3 
2 

Dez. 

4 
9 

II 

13 
10 

5 
9 
8 

10 

7 
9 
7 
7 

12 

9 
13 
II 

10 

II 

13 

9 
12 

8 

9 

5 
4 
8 

10 

12 

II 

2 

3 

5 
4 

4 
3 



S bisWSW: 
Tage 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

II 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

W bis NNW: I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

II 

12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Jiinner Februar 

6 9 
8 II 

7 10 

10 9 
12 7 
10 7 
7 8 

II 7 
12 7 
7 6 

11 8 
7 8 
7 9 
8 8 
6 6 

II 5 
12 2 

II 8 

7 6 
6 5 

10 

4 7 
7 10 

5 9 
9 10 

6 14 
9 II 

9 9 
4 
6 

12 

9 
II 

5 
7 

10 

7 
4 
6 
7 
7 
8 
6 

10 

II 

9 
6 

5 
6 

8 
6 

5 
10 

3 
9 
6 

5 
11 

10 

7 
9 
8 
8 
8 
7 
4 
8 
4 
9 
8 
7 
8 

12 

7 
6 
G 
9 
9 
9 

7 
8 
7 
6 
6 

4 
5 

10 
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Tabelle 94 (Fortsetzungj. 
Miirz 

8 
9 

14 
4 
7 
9 
9 
8 

5 
10 

7 
5 
6 
6 

4 
10 

10 

12 

8 

7 
12 

13 
14 
I3 
12 

9 
7 
9 
8 

8 

4 
II 

8 
6 
3 
9 
6 

4 
7 
5 
8 
7 
8 
5 
9 
7 

10 

10 

6 
6 

5 
5 
5 
8 
8 

9 

April 

10 

8 
10 

9 
13 
II 

4 
8 

7 
7 

10 

7 
13 

7 
5 

11 

II 

6 
8 

10 

12 

7 
6 

10 

9 
I3 
10 

10 

12 

II 

9 
4 
6 
9 
6 

5 
8 
8 
6 

13 

7 
9 
9 
6 

9 
6 
4 
3 
6 

7 
5 
8 
6 
8 
8 
8 
6 
6 

5 
4 

Mai 

\0 

\0 

10 

9 
13 

7 
9 

14 
8 

15 
9 
9 
8 
6 

14 
12 

15 
8 

II 

9 
3 
3 
8 
9 
8 

II 

6 
9 
6 

II 

7 

7 
4 
7 

12 

6 
8 
5 
8 

10 

8 

8 
7 
7 
6 

5 
5 
4 
8 
6 

5 
6 

II 

2 

7 
7 
4 
8 
8 

7 
8 

7 

Juni 
10 

8 

7 
10 

8 
7 
5 

II 

8 
9 

II 

6 
13 
8 
3 
8 
6 
5 
8 

5 
4 
6 

5 
8 

II 

13 

5 
8 
7 
7 

9 
7 

11 

8 

4 
5 
6 
6 

10 

7 
9 

IO 

IO 

9 
4 
4 

10 

4 
8 

7 
9 
8 

II 

10 

5 
8 
6 

13 
.8 

Juli 

\0 

1\ 

10 

1\ 

8 
10 

II 

8 

7 
8 

5 
2 

3 
5 
6 
6 

5 
IO 

6 
7 
4 
7 

12 

7 
10 

10 

II 

6 
9 
9 
8 

7 
6 

7 
8 
8 
7 
6 
7 
9 

7 
9 
7 

\0 

5 
7 

12 

6 
10 

9 
II 

13 
9 
9 
6 

II 

6 
II 

7 
5 
6 

August 

11 

12 

\0 

8 
8 
9 
5 
4 

7 
7 

IO 

4 
5 
4 

IO 

9 
II 

10 

10 

13 

8 
12 

8 

9 
8 

7 
10 

15 
12 

13 
6 

7 
8 

10 

10 

9 
9 

15 
12 

8 

7 
8 

10 

10 

10 

12 

8 
9 

II 

1\ 

14 
9 

12 

10 

Sept. 

10 

II 

\I 

9 
4 
4 
4 
6 
9 

12 

13 
13 
9 

10 

7 
7 
7 
7 
II 

4 

5 
8 
6 

10 

10 

10 

II 

7 
\0 

II 

7 
8 
7 
7 
7 
9 
9 

1\ 

13 

3 

5 
7 

10 

II 

8 
II 

12 

6 
12 

9 
IO 

9 
3 
4 
7 
7 
8 
7 
8 

Okt. 
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finden sieh zugleieh mit Haufigkeitsmaxima von nordlichen Winden, ferner noeh urn den 
10. Juli, gegen Mitte August, in del' ersten und in del' dritten Septemberdekade, in del' 
dritten Oktoberdekade, etwas nach Mitte November, in del' ersten Dezemberdekade und urn 
Mitte Dczember. Zugleieh mit den Haufigkeitsmaxima slidlieher Winde treten relative Tem
peraturmaxima ein: in del' ersten Julidekade, zu Beg'inn des August und urn den 22. August, 

---Winter: 

Abb. 21. Silkul"re i\uderungeu der 
lIiiufigkeiteu der Windrichtuno'en 

(7 + 14 + 21 Uhr) nneh iiberg~ei
feuden flinfjlihrigen Mittelwerten. Die 

Werte sind immer bei dem Julir 
eingetragen, das das Ende des be-

trefrenden Lustrums bezeithncL 

urn den 10. September und urn den 20.0ktober, eine be
traehtliehe TemperaturerhOhung Ende Oktober und anfangs 
November, an del' Monatswende von November zu Dczember, 
Ende del' ersten Dezemberdekade, vor Weihnaehten und in del' 
ersten Jannerdekade. So sehen wir innig'e Beziehungen zwi
schen den Singularitaten des Temperaturverlaufes und denen 
der Windrichtungen. Besonders zeigen sieh diese bei den 
haufigen slidliehen Wind en im Herbst. Nordliche Winde gehen 
haufig dem Eintritt relativer Druckmaxima unmittelbar vor
aus, wie spater beim Jahresgang des Luftdruekes zu sehen 
sein wird. 

Die lange Reihe del' Sonnbliekbeobaehtungen bietet auch 
die Moglichkeit, sa k ul a I' e And e run g e n zu verfolgen. 
Wahrend bei den Windstarken wegen Unsieherheit del' 
Schatzungen'durch verschiedene Beobachter die Zuverlassig
keit del' moglieherweise feststellbaren Schwankungen nieht ge
siehert erscheint, wird dieses Bedenken bei den Windrichtun
gen, die an einer Windfahne bestimmt werden, eher wegfallen. 
Getrennt nach Sommer und Winter ist fUr die Hauptwindrich
tung en N, NE, S, SW, W und NW in libergreifenden fUnf
jahrigen Mittelwerten der Gang der lULufigkeiten in Zusam
monfassung der dr~i Terminbeobachtungen in Abb. 21 darge·, 
stellt. Wie ersichtlieh ist, linden sich tatsachlieh ganz be
trachtliche Schwankungen del' Windrichtungen. Die Anderun
gen gehen nicht im Sinne einer allmahlichen Drehung der 
Windrose nach einer Richtung vor sich, sondel'll es folgt auf 
eine einige Zeit lang anhaltende Drehung einzelner Kompo
nenten nach einer Hichtung wieder eine Rlickdrehung. Am 
deutliehsten ist dies bei den N- und NE-Winden zu sehen. 
Seit Beginn der Sonnbliekbeobachtungen erfolgten bis etwa 
1920 in zwei langen Wellen Drehungen del' Windrose von N 
gegen NE und wieder zuriiek. Den Hauligkeitsminima der N
Winde urn 1901/05 und 1920/24 entsprechen lHiuligkeitsma
xi rna der NE-Winde. In den letzten 15 Jahren war diese 
GegenULufigkeit nieht mehr so gut ausgepragt und zum Teil 
liberhaupt nicht vorhanden. In diesel' Zeit Mlt sich die Hau
figkeit del' NE-Winde in groBer Hohe. Beim Vergleieh zwischen 
Sommer und Winter ist merkwlirdig', daB die Sehwankungen, 

obwohl sie im groBen und ganzen ahnlich verlaufen, zeitweise mit einer gewissen Phasen
ycrschiebung erfoIgen, die aber nicht immer konstant bleibt. So 8ind z. B. die Wellen dol' 
N-Wind-Sehwankungen im Winter gegenUber dem Sommer Ende des zweiten Jahrzehnts 
unseres Jahrhunderts veffriiht, nachher aber verspatet. Bei den NE-Winden erfolgte die 
Hanfigkeitszunahme bis 1903/08' im Winter im Verhaltnis zum Sommer verspiLtet. Nachhar 
erfolgten die Sehwankungen abel' eher etwas verfriiht. Auffallend sind die sakularen Ande-
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rungen der SW-Winde. Sie erfolgten wohl auch bis Ende 1920 in zwei langen und deut
lichen Wellen, aber sie blieben durchaus nicht im Gleichlauf mit den Schwankungen der N
Winde, und iiberdies zeigt sich im vorigen Jahrhundert merkwiirdigerweise ein nahezu spiegel
bildlicher Verlauf von Sommer und Winter. Haufigkeitsmaxima der SW-Winde finden sich im 
Sommer 1887/91 und 1908/12, im Winter aber 1899/1903 und 1912/16. Die Haufigkeits
minima fallen im Sommer auf 1897/1901 und 1921/25 und im Winter auf 1890/94, 1905/09 und 
1923[27. In den letzten 15 Jahren war die Haufigkeit der SW-Winde im Winter und im 
Sommer recht gering. Die Haufigkeiten der W-Winde zeigen keine Schwankungen in verhalt
nisma13ig regelma13igen Wellen, wie sie bei den N-, NE- und SW-Winden vorgekommen sind. 
Seit 1905/09 zeigt sich eine betrachtliche Zunahme von 25 auf 58 W-Winde im Winter und im 
Sommer eine Zunahme von 35 bis zum Maximum von 75 im Lustrum 1927/31, seither bis 
zum letzten Lustrum aber wieder eine starke Abnahme auf 46. Die NW-Winde zeigen eine 
allmahliche Abnahme ihrer Haufigkeiten, die in kleineren Schwankungen vor sich geht; 

1m sakularen Verlauf der Windrichtungen finden sich also sehr bedeutende Schwan
kungen, die aber nicht aIle Richtungen in gleicher Weise betreffen, so da13 es sich durchaus 
nicht um Drehungen der gesamten Windrose handelt. Es sind vielmehr recht komplizierte 
Vorgange, die die einzelnen Richtungen in ungleicher Weise beeinflussen und die schwer zu 
erklaren sind [57]. 

Auf Grund der Windregistrierungen ist auch die Moglichkeit gegeben, den taglichen 
Gang der Windrichtungen zu untersuchen. Diese Frage wurde schon mehrfach be
handelt, so z. B. von Pernter, Hann, Kleinschmidt [54] und anderen, auch mit Hilfe 
des Sonnblick-Beobachtungsmateri;tls. Rier will ich auf Grund der Registrierungen. von meh
reren Jahren die wesentlichen Tatsachen zusammenstellen. 

Nach Auszahlung der Haufigkeiten der verschiedenen Windrichtungen zu jeder Tages
stunde aus achtjahrigen Registrierungen wurden die in Tab. 95 wiedergegebenen taglichen 
Gange berechnet. Sie sind zur besseren Vergleichbatkeit in Promille angegeben. Die letzte 
Spalte enthalt die durchschnittliche Haufigkeit der verschiedenen Windrichtungen in Stunden 
pro Jahr. Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dilJ3 tagsi.iber siidliche Winde und nachts nord
liche Winde iiberwiegen. Einen anschaulichen Einblick in die ta,gliche Winddrehung be
kommt man durch Berechnung 'der resultierenden Richtungen nach Eliminierung der vor-

Tabelle 95. Tagesgang der Hiiufigkeiten der Windrichtungen, Ofoo. 
Ih 2h 3h 4h 5h 6h 7' 8h 9h JOh lIb 12h 

N ... 43 43 44 44 44 43 46 45 42 40 37 37 
NE. 38 38 39 40 40 43 44 46 49 43 44 39 
E 41 35 43 S2 47 43 41 45 37 43 40 42 
SE . 39 41 43 44 38 47 44 39 52 61 41 49 
S 36 36 34 3S 32 30 36 41 41 51 60 60 
SW. 42 40 41 33 40 36 38 40 42 43 45 47 
W. 44 43 41 47 42 42 39 45 31 38 38 40 
NW 44 47 51 46 50 48 47 43 40 37 37 35 

Hiiufigkeiten der Wind-
13h 14h ISh 16h 17' 18h 19h 2011 21h 22h 23b 24h richtungen pro Jahr 

Slunden 

N 37 35 35 39 40 39 50 42 48 42 42 43 1890 
NE. 39 39 38 44 43 45 44 43 45 40 41 39 1298 
E 41 40 35 45 45 41 41 38 49 43 40 43 327 
SE. 46 42 36 36 34 37 41 38 36 32 44 40 143 
S 58 S9 51 47 38 38 37 39 31 36 36 38 482 
SW. 47 46 44 42 43 39 42 42 41 44 41 42 2026 
W. 43 44 48 42 41 49 40 41 40 41 43 38 1666 
NW 34 33 39 38 40 38 43 42 43 41 44 40 928 

S* 
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l'abelle 96. Tiigliche Winddrehung. 
3h 6h 9h 12h I5h 1811 21h 24h 

Richtung der 'LUS den ITliufigkeiten der Windrichtungen berechncten Zusatzvektoren zum mittleren resultierendeu 
Tagesvektor (Winkel vou N gegcn E geziihlt): 

332' 36' 12' 32' 80°47' 176' 08' 205' 43' 9' 43' 22' 03' 302' 40' 

Aus dem Windweg bcrcehnctc Zusatzvektoren zum mittleren resultierenden Tagesvcktor: 

Ricbtung 353' 53' 357' 28' 58' 51' 170' 33' 193' 20' 3590 00' 35 2020' 269' 09' 

N-Komponente, km . .. 494 767 274 - 1081 -785 345 327 -3 

W-Komponente, km. . . 53 34 -451 - 180 186 6 44 201 

Resultierender Vektor, km 497 769 526 1102 806 345 330 202 

herrschenden Windrichtung durch Verwendung der Abweichungen vom 'ragesmittel der 
Stundenhaufigkeiten. Es ergeben sich die in Tab. 96 angefiihrten Komponenten, bzw. Rich
tung en del' resultierenden Vektoren. Daraus ist ersichtlich, was ja schon mehrfach festgestcllt 
worden ist, daB sich die Windrichtung mit der Sonne tagsliber dreht. Es ist eigentlich er
staunlich, daB trotz del' verhaltnism1i13ig grbBen Windstarken schon in der Haufigkeit der 
Windrichtungen diese Drehung zum Ausdruck kommt. Sie wird bekanntlich darauf zurlick
gefiihrt, daB die starke Erwarmung des Landes und del' Luft in der Richtung der Sonne in 
der Hohe einen AbfluB del' Luft nach der entgogcngesotzten Richtung bewirken muB [58]. 
DaB die tagliche Drehung del' Windrichtullg nicht ganz regelmaBig erfolgt, ist zum Teil wohl 
auch durch die Ablellkullg einzelner Willdrichtullgen auf dem Sonnblick, die aus del' Dar
stellung del' Willdrosell bekannt ist, vorursacht. 

Windstarke. 

Die Bestimmung del' Windstarke erfolgt auf dem Sonnblick durch Schatzung und durch 
Registrierung. Von den Registrierullgen liegen nicht aile Jahre ausgewertet VOL Die 
Schatzungen wurden vom Beginn del' Sonnblickbeobachtungen bis Ende 1913 nach der 
zehnteiligen und seither nach del' zwolfteiligen Beaufort-Skala vorgenommen. Wegen der 
groBen Schwierig'keit und Unsicherheit del' Windschatzung auf einem unbewaldeten und 

Tabelle 97. Windstiirken. 

Janner Februar ThUirz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr 

Mittlere Windstllrkeu naeh Beaufort-Scbiitzungcu: 

7 Uhr 3-8 3'7 3'6 3'3 3'0 3'0 30 3-2 3-z 3'5 3"7 3'8 3-4 
14 " 

3-8 3-8 3'8 3'4 3'1 2'8 2'8 2'8 3'0 3'5 3'7 3-8 3'4 

21 
" 

4'0 4'1 3'9 3'5 3-z 3-z 3-2 3'4 3'4 3-6 3-8 3'9 3-6 
Tagcsmittcl 3'9 3'9 3'8 3'4 3'1 3'0 3'0 3-r h 3'5 3"7 3·g 3'4 

Mittlere Wiudgescbwiudigkeit aus Beaufort-Graden umgerechnet auf m/sec.: 

7 Uhr 6'46 6'17 5'72 5'26 4"58 4'82 4'83 5'14 5'47 5'87 6'35 6'47 5'59 

14 " 
6'53 6'30 6'12 5'46 4'69 4'18 4'25 4'31 5'06 5'61 6'18 6'32 5'42 

21 
" 

6'70 TOl 6'5 I 5'81 4'96 5'09 5'35 5'55 5'85 6'41 6'75 670 6'°5 
Tagesm i ttel 6'56 6'49 6'12 5'5 1 4"74 4'70 4'81 5'00 5'46 5'96 6'43 6'50 5'69 

Mittlere Wiudgeschwindigkeit naeh Registrierungen, m/sec.: 

7 Uhr 7"84 7"75 6'90 6'°9 5'63 5'86 6'28 6'58 6'5 2 6'97 6'88 7'32 6'7 2 

14 " 
8'00 7"97 7"69 6'79 6'08 5'35 5'43 5'72 5'67 TI7 7"54 7"40 6'73 

21 
" 

]"96 8'32 T60 6'90 6'26 6'1.\ 6'28 6'82 6'66 T I 9 7"21 7"62 T08 

Tagesmittel 8'05 8'13 7"50 6'69 6'10 5'97 6'°7 6'5 2 6'44 7"21 7"30 ]"61 6'97 
Mittleres Stundenmaximum . 13'4 14'0 12'9 II'6 10'5 ro'5 10'9 11'5 11'2 12'4 12'] 13'2 12'1 

Absolut. mitt!. Stundenmax. 25'0 23'9 24'6 21'9 20'4 19'4 19"4 19'9 22'1 23'1 23'9 25'9 22'5 

Hegistrierung/Sehlitzung . 1'23 1'25 1'22 1"21 1'29 1'27 1"26 1'30 1"18 1'21 1'14 1'17 1'22 

Zulli dcr Tage mit Sturm 11'8 11'1 10"6 ]"1 5'4 5'0 4'9 60 6"7 S'7 JO'3 11'4 99'0 

" 
Kalmen. 3-2 2"7 3'2 3" 5"4 5'2 4"5 4'2 3"7 3'1 2"7 2'4 43'4 
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vegetationslosen Berggipfel nahmen die Beobachter haufig auch die Aufzeichmingen des 
Registrierapparates zur Kontrolle ihrel'. Schatzungen zu Hilfe. 

Eine Ubersicht iiber die mittleren Windstarken auf Grund del' Schatzung zu den drei 
Terminen gibt die Tab. 97. Obwohl die Beaufort-Skala nicht lineal' ist, wurde doch, um ein-
fache Ausdriicke fiir die Beurteilung del' mittleren Windstarken zu erhalten, aus den einzelnen 
Monatswerten gemittelt. Diese Mittelwerte haben daher mehr die Bedeutung eines tbersichts-
behelfes als die einer absoluten Starkeangabe. 

1m Jahresgang findet sich auf dem Sonnblick das Windstarkemaximum im Winter 
und das Minimum im Sommer. Die Wintel'werte sind um etwa 30% groJ3er als die Sommer-
werte. 1m Tagesgang sind die Unterschiede, die sich aus den drei Terminen ergeben, nicht 
sehr betrachtlich. Der Hohentyp des Tagesganges der Windstarke, der mittags ein Minimum 
haben soIl, ist im Winter und Fruhling nicht vorhanden, wohl aber im Sommer und ganz 
schwach auch noch im Herbst. 

Wenn man die mittleren Beaufort-Werte in m1sec. nach den 1926 yom Internationalen 
meteorologischen Komitee in Wien festgelegten Xquivalenten umrechnet, so bekommt man 

Tabelle 98. Hiiufigkeitsverteilung der Windstiirkestufen, "10. (1914-1936). 

7 Uhr: 7 10 " 12 

Jilnner. 14 47 173 223 155 165 106 64 34 IO 6 

Febrnar 18 55 137 250 IG4 162 112 71 25 6 

Miirz 20 52 206 267 156 130 82 53 21 9 
April 9 53 223 282 181 144 69 26 4 
Mai. 27 109 211 280 160 138 40 24 4 
Juui 30 90 216 268 170 141 62 19 4 
Juli. 22 84 194 312 148 153 55 22 7 
August 27 62 182 312 175 145 66 22 8 
September 16 82 189 247 181 133 go 35 16 10 
Oktober 18 54 182 239 184 155 98 49 18 3 

November 24 50 157 242 132 169 129 60 27 10 

Dezember. 8 46 159 244 171 155 119 57 27 10 4 
14 Uhr: 
JUnner. 18 48 168 207 142 164 138 62 30 17 4 
l,'ehruar 14 57 146 225 159 180 129 53 22 13 2 

Miirz 14 61 129 238 171 183 118 46 26 10 4 
April 22 41 200 253 182 181 68 41 6 6 

Mai. 36 105 195 283 148 155 51 16 9 
Juni 35 III 27 1 275 134 108 48 14 3 

Juli. 35 139 231 240 159 122 51 14 7 
August 47 107 274 264 127 103 52 20 4 
September 28 106 230 225 153 132 69 40 9 7 
Oktober 24 62 196 239 152 169 86 51 14 7 
November 12 66 150 257 145 167 116 59 21 4 
Dezernber. 20 46 134 238 160 186 II5 69 27 

21 Uhr: 
Jiinner. 1\ 51 II7 218 154 185 147 51 34 23 

Februnr 18 36 146 198 156 173 145 68 42 II 

Miirz 9 47 139 232 146 18g 118 62 27 10 

April 22 59 143 270 173 190 92 35 12 4 
Mai. 21 95 188 260 178 161 70 20 4 3 

Juni 23 68 205 288 174 131 74 32 4 
Juli. 15 64 198 279 156 156 99 22 6 4 
August 15 49 193 31 5 172 125 80 35 II 4 
September 12 47 191 261 166 15 1 105 47 13 7 
Oktober 16 51 160 250 174 184 85 45 23 II 

November 23 41 140 204 148 193 130 60 42 15 3 

Dezernher. 19 43 124 234 175 153 143 72 24 6 4 3 
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die im zweiten Abschnitt del' Tab. 97 angefiihl'ten Werte. Da die Umrechnungsfaktoren nicht 
proportional den Beaufort-Graden sind, sondern rascher zunehmen, als einer linearen Be
ziehung entsprechen wtlrde, so miissen naturgemaJ3 die mlsec.-Werte zu klein ausfallen. 
Trotz Beriicksichtigung dieses Umstandes zeigt sich aber, worauf spater noch zuriickgekommen 
werden solI, daJ3 die Windschatzungen merklich kleinere Werte ergeben haben, als mit Hilfe 
der Registrierungen erhalten wurden. 

Wie die in Tab. 97 wiedel'gegebenen Mittelwerte zustande kommen, zeigt die Haufigkeits
tabelle 98. Sie ist auf Grund der Windbeobachtungen zu den drei Terminen seit Einfiihrung 
der zwolfteiligen Skala aufgestellt worden. Urn einen leichteren Vergleich der einzelnen 
Monate zu ermoglichen, habe ich die Haufigkeiten in Promille umgere·chnet. Die Scheitel
werte der Haufigkeitsverteilungen fallen fast durchwegs auf Beaufort-Grad 3; das heiJ3t, 
daJ3 diese Windstarke am haufigsten vorkommt. In der Zusammenfassung der dl'ei Termine 
waren von Oktober bis Mal'z mehl' als 50%, von Mai bis August abel' weniger als 40% aller 
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Abb.22. Jahresgang der Windstarke, der Sturmhilufigkeit und Kalmenhiiufigkeit um 7 Uhr (1901-1930) nach 
lfinftagig libergreilenden Mittelwerten. 

Winde von einer Starke ~ 4 Beaufort. Die starkeren Winde kommen am Abend haufiger vor 
als am Morgen oder am Mittag. So ist z. B. die Haufigkeit der Windstal'ken ;;; 4 urn 7 Uhr 
nur von Oktober bis Februar, urn 21 Uhr aber von Oktober bis April groJ3er als 50%, und urn 
21 Uhr ist sie im Janner und Februar sogar noch groJ3er als 60%. Urn 14 Uhr geht die 
Haufigkeit dieser Winde im Juni und August sogar nahe an 30% herunter, wahrend sie urn 
21 Uhr iiber 40% bleibt. Von November bis Februar wehen zu den drei Beobachtungs
terminen mehr als 20%, von Mai bis Juli aber weniger als 10% der Winde mit Sturmesstarke, 
das ist ~ 6 Beaufort. 1m Sommer ist die Haufigkeit der stal'ken Stiirme ganz bedeutend 
geringer als im Winter. 

Einen genauel'en Einblick in den Jahresgang bietet wieder eine Verfolgung der 
30jahrigen Mittelwerte der Windstarken, die in Tab. 100 wiedergegeben sind. Sie 
beziehen sich auf die Beobachtungen zum 7-Uhr-Termin. Nach fiinftagig iibergreifenden 
Mitteln ausgeglichen, ist ihr Jahresverlauf in Abb. 22 dargestellt. 1m Gegensatz zu ahnlichen 
Darstellungen von anderen Elementen zeigen sich hier nur kleinere Schwankungen in kiirzeren 
Intervallen, denen eine besondere Bedeutung nul' schwer zuzuordnen ist. Als iiberraschend 
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kann vielleicht empfunden werden, daB bei Einbruch des monsunal'tigen Wittel'ungsl'iick
schlages anfangs Juni in del' mittleren Windstarke eigentlich gal' nichts bemerkbar ist; erst 
in der zweiten Junihalfte nimmt sie etwas zu. 

Bedeutendere Schwankungen macht die Kurve der ebenfalls naeh iibergl'eifenden fUnfc 
tagigen lIlittelwerten gezeichnete.n Sturmhaufigkeiten der 30jahrigen Periode 1901/30, 
die auch in Abb. 22, ebenso wie die entsprechende Kurve del' Kalmen, dargestellt ist. 

Die chal'akteristischeren Wetterel'eignisse kommen 
also in den extremen Windstarken besser zum Ausdruck 
als in den mittleren. Auffallend ist die groBe Sturmhaufig
keit unmittelbar naeh Jahresbeginn; sie geht mit einer 
groBen Haufigkeit triiben Wetters parallel. Die Maxima 
del' Sturmllaufigkeiten fallen im Winter und besonders 
im Herbst meist mit Perioden groBer Haufigkeit von SW
Winden zusammen. Sehr interessant sind auch die Ver
haltnisse VOl' Einbrueh des monsunartigen Sommer"Wet
terriiekschlages, die dureh verhaltnismaBig groBere Hau
figkeit von Windstillen gekennzeichnet sind. Es kommen 
um diese Zeit nahezu doppelt soviel Kalmen wie Stiil'me 
VOl'. Abel' auch in den ersten zwei Dritteln des Juni ist 
die Kalmenhaufigkeit noeh groB. 

Fiir die einzelnen Monate ist die mittlel'e Zahl der 
Tage mit Sturm und die der Tage mit Kalmen in 
Tab. 97 zu finden. Es gibt auf dem Sonnblick im Jahr 
mehr als doppelt soviel Tage mit Sturm als Tage mit Kal
men. Bei Beriicksiehtigung del' verschiedenen Monats
lang en hat der Februar die groBte SturmhtLufigkeit. Die 
wenigsten Stiirme kommen im Juli VOl'. Von November 
bis Marz gibt es durchschnittlich an mehr als einem Drit
tel aller Tage Sttirme, von Mai bis Juli aber nUl' an etwa 
einem Sechstel aller Tage. Die meisten Kalmen kommen 
im Mai vor. In diesem Monat gibt es ebensoviel Tage mit 
Windstille wie Tage mit Sturm, und im Juni sind die 
Tage mit Wind stille sogar noeh Mufiger als die Tage 
mit Sturm. Die wenigsten Tage mit Kalmen hat del' De
zember. 

Abb. 23. Prozentuelle Hiiufigkeiten von 
Windstlirken ~ 2, 3, 4, 5, 6 nnd 7 hei 
den verschiedenen Windrichtungen nach 
den Terminbeobachtungen 1914-1936 und 
mittlere Windg~schwindigkeiten in m/sec. 

Einen weiteren Einblick in die Windvel'haltnisse des Sonnblickgipfels gibt die Be
achtung der den einzelnen Windrichtungen zukommenden Windstarken. Es ist 
die Frage, ob die verschiedenen Windstarken sich auf alle Richtungen verhaltnismaBig gleich 
verteilen oder ob Winde aus bestimmten Richtul1gen im allgemeinen starkor sind als die aus 
anderen Richtungen. Die Antwort auf diese Frage ist aus del' Haufigkeitstabelle 99 zu el'sehen, 
in del', getrennt nach den vier Jahreszeiten, die prozentuelle Verteilung del' Winde 
jeder Richtung auf'alle Starkegrade angegeben ist. Sehl' anschaulich wird diese Ver
teilung in Abb. 23, in del' die prozentuelle Wahrscheinlichkeit, daB bestimmte Starkestufen 
iibersehrittcl1 werden, dargestellt ist. Man sieht damus, daB die Haufigkeit starker Winde 
aus dem E-Quadrantel1 verhaltnismaBig gering, aus dem SW-Quadranten abel' viel griiBer ist. 
So ist z. B. die Wahrseheinlichkeit, daB E-Winde im Herbst eine Starke 5 errei.chen odor 
iiberschreiten, nUl' 16%, wahrend bei SW-Windel1 diese Wahrscheinliehkeit 46% .betragt. Die 
Untel'schiede del' Windstarken bei versehicdenen Richtungcn sind im Winter gering, nehmen 
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im FrUhling zu und sind im Sommer und Herbst am groBten. Die Bedeutung der festgestellten 
Unterschiede hangt auch von der Haufigkeit des Vorkommons der betreffenden Windrichtun
gen abo Wir wissen aus dem Vorhergehenden, daB auf dem Sonnhlick E-Winde nur sehr 
selton, SW-Winde aher sehr haufig sind. Von groBerem Interesse wird daher ein Vergleich 
der Winde sein, die am haufigsten vorkommen. Es sind dios WSW-Win de einerseits und N-, 
bzw. NNE-Winde andererseits. Die Unterschiede zwischen diesen heiden Richtungen in den 
Starkestufen sind nicht sehr graB. 1m allgemeinon sind starke WSW-Winde verhaltnismaBig 
haufiger als starke N-, bzw. NNE-Winde. Die Haufigkeitsuntorschiede gehen bis zu 10%. 
Diese Unterschiede der verschiedenen Windrichtungen hinsichtlich der Windstarke kommen 
am besten in den aus den einzelnen Beaufort-Werten berechneten mittleren Geschwindig
keiten zum Ausdruck, dio in der letzton Spalte der Tab. 99 wiedergegeben und auch in 
Abb. 23 dargestellt sind. Daraus ist auch deutlich ersichtlich, daB die SW-Winde besonders 
im FrUhling und noch mehr im Herbst im Mittel wesentlich starker sind als die N-Winde. 

Als Erganzung zu den bisherigen Ergebnissen der Windschatzungen mUssen nun die 
Ergebnisse der Win d reg i s t ri e run g behandelt werden. Dabei will ich nur die mit dem 

Tabelle 99. PTozentuelle H{1ujigkeitsverteilung der WindstaTken bei den verschiedenen Wind
Tichtungen (1914-1936) nach den Terminbeobachtungen und mittleTe Windgeschwindig

kelten, m/sec. 
Beaufort-Grad 1 

\Vindrichtung 

N 
NNE 
NE. 
ENE 
E 
ESE 
SE . 
SSE 
S 
SSW 
sw. 
WSW. 

W. 
WNW. 

NW 
NNW 

N 
NNE 
NE. 
ENE 
E 
ESE 
SE . 
SSE 
S 
SSW 
Sw. 
WSW. 
W. 
WNW. 
NW 
NNW. 

16 22 

2 15 28 

5 19 26 
6 21 25 

9 20 20 

14 J3 24 

IS 12 18 

7 15 21 

4 IS 17 
3 13 21 

4 10 23 

6 

6 

6 

4 

6 

8 
8 

27 
13 

14 

9 
6 

5 
5 
3 
6 

6 
IS 

7 

21 

16 23 

15 28 
16 20 

IS 22 

20 

IS 
22 

26 
22 

26 

27 
20 

16 

13 

14 
12 

21 

29 
28 

23 

28 

32 

26 
31 

24 
21 

25 
14 
20 

22 

21 

30 
29 
31 

20 

28 

Winter: 

13 17 
16 16 

15 16 

14 17 
19 13 

22 8 

18 21 

18 14 

12 23 

17 21 

16 19 

16 

20 

19 
16 

19 15 
19 18 

18 17 

14 
II 

II 

13 

II 

15 

17 
10 

16 

18 

12 

II 

10 

14 

7 
6 

5 
4 

4 
5 
4 
7 
8 

7 

10 

4 
5 
7 

Friihling: 

17 

19 

19 

14 
I3 
17 
10 

20 

16 

19 
20 

17 

15 
I3 
16 

17 

IS 7 3 
15 7 3 

14 7 
17 

5 

12 

13 15 4 

19 II 6 
19 12 6 

17 12 7 
22 10 5 
19 7 
14 5 
IS 4 2 

13 7 

4 
3 

4 

2 

o 

2 

2 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

10 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

II 

o 

o 

o 
o 

o 

MittIere Wind· 
12 geschwindigkeit 

o 

o 

m/sec. 

5"75 
6·07 
5·59 
4"95 
4.34 

5"40 

5. 14 
6·85 

TIO 
7.10 

Til 
6·60 

5.68 

5.08 

4.80 

5.61 
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Tabelle 99 (Fortsetzung), 

Beauforl-Grad I 

'Vindrichtung 

N 
NNE 
NE, 
ENE 
E 
ESE 
SE , 
SSE 
S 
SSW 
SW, 

WSW, 

W 
WNW, 

NW 
NNW 

N 
NNE 
NE, 
ENE 
E 
ESE 
SE, 
SSE 
S 
SSW 
SW, 

WSW, 

W 
WNW, 

NW 
NNW 

Sommer: 

2+ 26 14 'S 
5 21 

7 23 
12 23 

22 29 

,12 23 

41 

7 27 
9 13 
6 J3 

35 18 

30 21 

30 18 

22 IS 
15 12 

II 16 
26 17 

19 14 

23 25 

22 

II 

II 

IS 
19 

18 

5 
6 

I 

18 

9 
20 26 14 20 II 

17 28 16 18 I I 

II 26 32 J3 II 5 
12 28 34 12 10 3 

12 32 28 IS 3 

10 22 34 17 10 4 

20 24 

7 16 29 
8 24 29 
5 30 23 

15 26 29 
II 39 22 

13 27 29 

5 21 14 

6 19 
4 13 18 

4 J3 19 
3 12 21 

7 16 29 
8 25 28 

9 22 27 
7 22 2S 

Herbst: 

17 14 

17 18 
16 IO 

18 12 

13 5 
II 6 
II 7 
18 21 

17 13 

17 21 

17 19 
16 21 

16 17 

18 IS 
IS 16 
IS 16 

10 

9 
7 
5 
4 
8 

S 
II 

17 
13 

13 
16 
8 

4 

7 
10 

4 
3 

4 
3 

4 

4 
7 

12 

9 

9 

7 
5 

2 

4 

2 

4 
3 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 

2 

10 

4 

4 

o 

o 

o 

o 

II 

o 

121 

Mittlere Wind, 
12 geschwindigkeit 

m/sec. 

5'50 

6'29 
5'20 

4'84 

4'42 

4'09 
5'22 

5'66 
TOO 

6'41 

5'99 
6'09 
4'81 

4'45 
4'45 
4'98 

6'29 

5'97 
5'54 
5'78 

5'05 
4'68 
5'24 
6'93 
8'15 
7'62 

7'69 
7'54 
6'18 

5'14 
5'59 
5'93 

seit 1901 in Betrieb stehenden Anemographen (Kew-Modell) gewonnenen Registrierungen 
verwerten, Die Ergebnisse sind nul' fiir die Jahre 1901-1914 und 1927-1936 aus
gewertet worden, Es stehen demnach Registrienmgen von 23 Jahren zur Verfiigung, Wah
rend die Windbeobachtungen seit 1887 li.ickenlos vorliegen, weisen die Registrierungen 
einige kleinere Unterbrechungen auf. Dafiir hat der Registrierapparat aber den Vorteil del' 
groBeren Objektivitat, so daB in del' Reihe del' Windaufzeichnungen Beobachtel'wechsel, die 
gerade bei Windschatzungen oft groBe Inhomogenitaten bring en, sich nicht viel bemerkbar 
machen konnen, Der Anemograph wurde das letzte Mal im Jahre 1931 geeicht. Danach ist 
die wahre Windgeschwindigkeit gegeben durch Vw (km/h) = 1'4 + 1'004 v (kmlh), Del' Propor
tionalitatsfaktor zur registrierten Geschwindigkeit ist so wenig von 1 verschieden, daB diese 
KOl'l'ektur praktisch vernachlassigt werden kann und also nur zur Stundengeschwindigkeit 
noeh del' kleine Betrag von 1'4 km/h zu addieren ist, In den Angaben del' folgenden Tabellen 
ist abel' diese KOl'l'ektur nicht angebracht, 

Zum Vergleieh mit den Sehatzungsergebnissen sind in Tab, 97 fUr die drei Beobachtungs
termine und fiir das Tagesmittel die registl'ierten Gesehwindigkeiten angegeben, 1m Jahres
durehschnitt shid diese urn 22% halter als die geschatzten, 
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Tabelle 100, Mittlere Windstarken (Beaufort) till' jeden Tag nach 7-Uhr-Beobachtungen 
in den Jahren 1901--1930, 

Tag 

4 

5 
6 

7 
8 

10 

II 

12 

J3 

14 

IS 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 
28 

29 
30 

31 

Jiinner Fcbruar Miirz April 

4'1 3'5 3'4 3'7 

4'4 4'1 3'8 3'2 

4'5 4'1 3'7 3'4 

4'4 3'9 3'5 3'5 

4~ ~o 3~ 3~ 
3'5 3'4 3'4 2'9 

3-4 4'\ 3'4 3'0 
4'0 3'6 3'3 3'1 

3-6 4'0 3'3 3'3 

3'0 3'7 3'9 3'S 

3'8 3'4 3'8 4'0 

3-6 4' I 3'9 2'9 
3-8 3'4 3'9 3-6 
3'7 3'7 3'5 3'S 
4'2 3-6 3'5 3'1 

4'7 h 3-4 3'0 
4'1 3'1 3'4 2'9 

3'6 3'5 3'0 2'7 

3'6 3'6 3'4 h 
h 3'8 3'3 2'9 

3'5 3'6 3'3 3'1 

3'5 4'0 3'9 3'1 
~2 3-8 3-6 3-1 

3'5 3'6 3'7 3~ 

4'0 3'0 2' 5 2'9 
3'7 2'7 3'3 2'8 

3'8 3'5 3'4 2'7 

3'7 3-6 3'0 2'9 
3'1 3'0 3'3 

2'9 3'7 2'7 
3-6 3'7 

Mai 

2'6 

2'4 
3'1 

2'7 
3'5 

2'7 
3'3 

2'7 
2'6 

3'0 

2'8 

3'2 

2'6 

2'8 

3'0 

3'0 

3-6 
2'6 

2'3 

h 

2'4 

2'5 
3'1 

3-3 
3'1 

2'8 

2'7 

2'9 

2'4 
3'0 

2'7 

Juni 

2'9 

2'9 

2'5 
3'0 

2'7 
3'0 

2'6 

2'8 

2'6 

3-3 

2'5 
2'3 

2'6 

2'4 
2'6 

3'1 
h 

2'S 
3'2 

3'5 

2'7 
3-0 
2'8 

3'1 

h 
3-6 
2'9 

Juli August Sept. 

3'1 3-4 3'3 

3'0 3'6 3'1 

30 3'1 2'7 

2'6 3-0 3'1 

3'1 2'6 2'6 

2'9 h 3'3 

3-3 2'7 3'0 

2'8 3'4 3'1 
3'3 3'6 3'0 

3'3 2'6 2'8 

2'8 3'1 2'9 
3'0 3'1 3'2 

3'1 2'6 3'1 

3'1 2'6 3'7 

2'6 3'0 2'8 

2'7 2'3 2'7 
3'1 2'q 3-3 
2'8 2'8 37 

2'8 3'0 3'4 

2'9 2'9 2'8 

2'8 3-3 3,3 

2'9 3'2 3'5 
h 3'0 3'1 

2'6 3'5 3'3 

2'8 2'7 h 
3'3 3'1 h 

3'1 3'4 3'0 

2' 5 3'4 3-z 
3'0 3'5 3'0 

2'7 3'3 3'0 
3'3 3'3 

Ok!. Nov, 

3-0 3'4 

3'4 3'7 
h 3'4 
3'3 3'6 

3'6 3'8 

3'3 h 
3'3 h 
3,3 4'0 

3-I 3'5 
3,3 3'6 

3-J 2'9 

3'4 3'S 
3'3 4'0 

3'3 3'7 
3'1 h 
3'0 3'4 

3'4 3'1 

3'5 3'8 

3'0 4'4 
3-6 3'8 

3'8 3-9 

3'5 3'S 
2'7 3-z 
3-0 3'S 
h 3'3 
3-6 3'4 

3'6 3'4 

4'0 3'4 

3'7 3'5 

3'5 3'4 

3'4 

Aus welchen Einzelwerten die in Tab. 97 angefiihrten lIilonatsmittel zustande 
kommen, zeigt die Tab. 101, die die Haufigkeitsverteilung der Tagesmittel der 
Windgeschwindigkeit, ausgedriickt in Promille, wiedergibt. Die mittleren Variations
breiten der Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten sind sehr groB. Sie sind im Sommer 
geringer als im Winter und schwanken zwischen 39 und 52 km/h. Dasselbe zeigt auch die 
Streuung um den Mittelwert odeI' die mittlere Abweichung (Quadratwurzel ausdem Mittel-

'wert der Summe der Abweichungsquadrate). Sie ist mit 10km/h am kleinsten im August 
und mit 13'S km/h am groBten im Janner. Die Haufigkeitsverteilungen sind nach den klei
neren Werten hin unsymmetrisch; das heiBt, es kommen Werte, die kleiner als der Mittel
wert sind und von dies em nur wenig abweichen, haufiger vor als die Werte, die groBer als 
der Mittelwert sind. Diese Unsymmetrie besteht das ganze JaIn hindurch; sie ist aber im 
Sommer deutlicher als im Winter. Von Dezember bis Marz sind mehr als ein Viertel aIler 
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit groBer als Sturmesstarke; von lIilai bis August sind 
es aber nur 10%. 

Welche taglichen Hochstwerte vorkommen und wie oft sie vorkommen, zeigt die 
Tab. 102. Sie gibt, ebenfalls in Promille ausgedriickt, nach Klassenintervallen von je 
4 km/h zusammongefaBt, die lIaufigkeitsYerteilungen der taglichen Wind
s tar k e m ax i m a. Dieso zeigon cine ahnliche Unsymmetrie wie die Haufigkeitsverteilungcn 
der TagesmitteLder Windgeschwindigkeit. Ihl'o mittlcre Variationsbreite ist abel' viel groBer. 



W indregistrierullgen, 

Tabelle 101, Hau~gkeitsverteilung cler Tagesmittel cler Winclgeschwincligkeit, %0' 
km/Sld, 

0'0 bis 0'9 
1'0 2'9 

3'0 4'9 

5'0 " 6'9 
7'0" 8'9 

9'0 " 10'9 
II'O 11 12'9 

13'0 " 14'9 
15'0 " 16'9 
I TO " 18'9 
19'0 " 20'9 
21'0 " 22'9 

23'0 " 24'9 
25'0 " 26'9 

27'0 " 28'9 
29'0 " 30'9 
31'0 " 32'9 

33'0 " 34'9 
35'0 " 36'9 

37'0 " 38'9 

39'0 " 40'9 
41'0 " 42'9 
43'0 , 44'9 

45'0 " 46'9 
47'0 " 48'9 
49'0 " 50'9 
51'0 52 '9 
53'0 " 54'9 
55'0 " 56'9 
51'0 " 58'9 
59'0 " 60'9 
61'0 " 62'9 
63'0 64'9 

65'0 66'9 

61'0 68'9 
69'0 70'9 

~71'O 

Janner Februar Mafz April Mai 

Il 
20 
26 

51 
36 

59 
60 

50 

71 

49 

57 
58 

59 
, 56 

53 
34 
31 
18 

25 
30 
22 

26 
23 

Il 

Il 

7 

4 
7 

16 
32 
28 

44 
53 
62 

43 
61 

7° 
74 
38 

42 
61 

56 
38 

42 

43 
26 

40 
24 
16 

13 

9 
12 

1I 

9 
9 
6 

3 

2 

4 

4 
7 

10 

16 

39 

43 
53 
68 

71 

68 

65 

59 
69 
56 
52 

48 
22 

36 
33 

25 
32 

22 

16 

15 
14 

9 
1I 

4 
3 

4 
8 

3 

4 

12 

IS 
14 18 

25 27 

5 I 54 
68 70 

56 85 
70 105 

78 55 
77 84 
82 69 
67 61 

57 64 
48 48 

43 52 

46 35 
34 30 

46 39 

25 5 
21 Il 
16 Il 

15 14 
I I 6 
14 
6 

4 
3 
2 

2 

4 

GroBtes Tagcsmittel der Willdgeschwindigkeit, km/Std,: 

Juni Juli August Sept. Okt. Nov, Dez, 

4 
13 

11 

24 
33 

45 
50 
85 
90 

93 
79 
59 
88 

76 
44 

49 
32 
22 

19 
19 

17 
10 

10 

4 
7 
6 

2 

14 

24 
42 

84 

93 
87 

77 
65 
83 

74 
67 
63 

47 
32 

25 

25 
23 

9 
15 
6 

4 

10 
26 
26 

50 
62 

89 

96 
88 
86 

90 

76 
52 

54 
31 

31 
21 
26 
18 

12 
10 

4 

2 

3 

19 
33 

52 
52 
67 

94 
88 

64 
66 

75 

57 
68 

34 
33 
27 
33 
32 

27 
II 

12 
10 

14 
8 

4 
4 

2 

7 
8 

12 

30 

40 

7° 
7° 
7° 
83 

76 
77 
53 
58 
64 
36 
38 

38 

24 

27 
17 
18 
21 

9 
11 

4 

4 
8 

2 

2 

4 

2 

7 
6 

27 
28 

28 

40 

55 
49 

71 

46 

57 
52 

77 
67 
62 

40 
60 
28 

34 

25 
22 

13 

25 
17 
16 

8 

12 

4 

6 
10 
22 

28 

49 
58 
66 

57 
81 

64 

72 

52 

49 
63 

38 

47 
30 

34 
28 

25 
29 
12 

14 
8 

II 

6 

4 
6 

4 
2 

2 

4 
4 
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91'9 757 81'4 76'2 66'6 61'2 67'3 65'0 72'6 79'6 82'7 81'6 

Kleinstcs Tagesmittel der Windgeschwindigkeit, km/Std,: 

2'1 2'8 1'8 3-3 0'0 0'0 0'1 0'2 1'4 0'1 0'1 0'9 

Durchschnittliches Tagesmittel, km/Std,: 

28'S 29'3 21'1 24'3 21'9 21'6 22'3 23-3 23-7 26'0 27'0 27'0 

Streuung der Tngesmittel um den Mittelwert, km/Std,: 

13'8 13'2 13'3 11'4 10'7 10'2 10'3 10'1 !l'4 12'2 13'4 13'0 

Durchschnittlich kleinstes Tagcsmittcl dcr Windgesehwilldigkeit, km/Std,: 

8'9 9'3 1'5 7'7 5'9 6'5 7'8 8'0 8'1 8'4 TO 7'8 

Durchschnittlich grootes Tagesmittel dor Windgeschwindigkeit, kmJStd,: 

59'0 51'4 59'4 51'S 46'1 45'S 46'S 46'6 50'2 55'2 57'3 56'7 

Durchschnittliche Variationsbreite dcr TagcsmitteJ der Windgeschwindigkeit, km/Std,: 

50'1 48'1 51'9 43'8 40'2 39'0 38'7 38'6 42'1 46'8 50'3 48'9 

Sie schwankt zwischen 51'2 km/h im August und 72"0 km/h im Dezember, Die mittleren 
Abweichungen odeI' die Wel'te del' Streuung steig en von dem kleinsten Wert 13'5km/h im 
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Tabelle 102, Hiiufigkeitsverteilung der tiiglichen Windstiirkernaxirna, °foo' 

km/Std, 

obis 4 

5» 8 
9 12 

13 16 

17 » 20 

2l " 24 

25 " 28 
29 " 32 
33 36 

37 " 40 

41 » 44 
45 48 
49 » 52 
53 » 56 

57 " 60 
61 " 64 
65 » 68 

69 " 72 
73 " '16 
77 " So 

81 » 84 
85 88 
89 92 
93 96 

97 " 100 
101 »104 

105 " 108 

109 " 112 
113 » I16 
I17 » 120 
> 120 

Jiinncr Fcbruar Mlirz April 

9 
14 6 15 16 
29 22 24 45 
31 39 56 59 
61 68 60 80 

85 72 93 125 
70 62 85 101 

103 80 III III 

68 84 81 82 

85 63 79 80 

79 82 85 77 
62 61 33 44 
63 82 65 47 
33 56 32 29 
51 53 38 31 
39 39 34 22 
28 29 31 19 
23 46 21 12 

18 

14 
6 

9 
5 
4 
6 

3 

16 

17 

9 
8 

5 

17 
II 

4 

4 
3 

4 

Grolltes tagliches Maximum, km/St,: 

117 103 125 102 

Kleinstes tagliches Maximum, km/Std,: 

7 13 8 Z 

Durcbscbnittliches Maximum, km/Std,: 

Mai JUDi 
3 

2 2 

7 
IS 18 

71 58 
83 76 

120 83 

108 "7 
102 116 
129 127 

93 94 
70 81 
61 50 

38 49 
37 40 
16 22 

20 25 
II 17 

5 
4 7 

2 

99 93 

° ° 

Ju1i August Sept. 

I 

3 

7 10 21 
43 22 47 
60 52 58 

101 84 92 
125 123 122 
121 130 107 
137 130 129 

108 100 95 

91 go 47 
61 95 86 
34 47 30 
25 36 48 
26 24 31 

19 " 29 
13 16 17 
10 8 8 

477 

3 

2 

104 

2 

4 
4 

90 

7 
4 
6 
2 

Z 

° 

106 

IO 

Ok!. Nov, 

3 
6 2 

8 19 
32 36 

58 65 
69 69 

104 72 

94 70 
112 104 

90 79 
78 7° 
71 83 

58 52 
58 65 
35 53 
32 49 
20 34 

17 15 
28 10 

7 

4 
4 
2 

liZ 

Z 

12 
8 

7 
5 
6 
3 

5 

121 

6 

Dez. 

10 
20 

41 
62 

50 

92 

69 

91 

74 
71 

74 
41 

57 
37 
53 
51 
23 
33 

7 
14 

9 

5 
5 

3 

6 

48'3 50'6 46'2 41'S 37'4 38'S 39'1 40'6 40'4 44'1 46'0 47'0 

Streuung der Maxima um den Durchschnittswert, km/Std,: 

19'1 197 19'1 15'8 14'0 14'2 13'7 13'5 15'6 IT4 19'4 20'6 

Durcbschnittlich kleinste Windstiirkemaxima, km/Std,: 

17'8 21'0 17'5 18'4 16'0 15'6 18'9 19'4 18'0 17'7 17'6 16'4 

Durchscbnittlich groI!te Windstiirkemaxima, km/Std,: 

87'8 86'4 86'9 77'0 7°'9 69'8 73'0 70'6 80'0 83'6 87'8 88'4 

Durchschnittliche Variationsbreite der tiiglichen Windstiirkemaxima, krn/Std,: 

70'0 65'4 69'4 58'6 54'9 54'2 54'1 51'2 62'0 65'9 7°'2 72'0 

August auf den Hochstwert 20'6 kmfh im Dezember, Die Unterschiede del' Stl'euung del' 
taglichen Windstarkemaxima zwischen Sommer und Winter sind also bedeutend gl'o13er 
als die del' Tagesmittel del' Windgeschwindigkeiten, Vom November bis Marz sind mehr als 
70%, im Februar sagar mehr als drei Viertel alIer taglichen Windstarkemaxima gro13er 
als Sturmstarke; auch im Sommer sind es noch betrachtlich mehr als die Halfte alIer tag
lichen Maxima, Die gro13te bisher registrierte Stundengeschwindigkeit betrug 137 km und 
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kam im Dczembcl' 1901 vor. Die del' Haufigkeitsv8rteilung del' Tab, 102 zugrunde 
gelegten rvIaxima sind nicht momentane starkste StOBe, sondern Durchschnittswerte iiber 
einzelne Stunden, N ach Registrierungen in del' Niederung gilt, daB die einzelnen starks ten 
StoBe um etwa 70% hOher sind als die durchschnittliche Stundengeschwindigkeit, Wenn 
dieses Verhaltnis auch fUr den Sonnblick gelten wiirde, so ware del' bishcr starkste Wind
stoB auf dem Sonnblick mit etwa 230 km/h anzunehmen, 

Aus der Tatsache, daB die Windschatzungen im allgemcinen zu niedrig waren, folgt 
auch, daB die in Tab, 97 angegebenen Durchschnittszahlen der Tage mit Sturm eben
falls zu niedrig sein werden, Abgesehen von den Sehatzungsfehlern kommt aueh noeh dazu, 
daB einzelne nur kiirzere Zeit andauernde Stlirme, namentlieh wenn sie bei Nacht auf
treten, del' Beobachtung entgehen, Die Registrierung gibt uns nun die ThiOglichkeit zu unter
Buchen, wieviel Stiirme tatsachlich vorkommen und in welchem Verhaltnis 
ihre Zahl zu den durch Windstarkeschatzungen gewonnenen Sturmhaufig-
11. e i ten s t e h t. 1m allgemeinen werden Win de von einer rvIindeststarke von 6 Beaufort 
als Sturm gezahlt, Nach del' international festgelegten Umrechnungsskala entspricht dem 
eine Windgeschwindigkeit von mindestens 36km/h, Ich habe nun aus den J ahren, aus den en 
ausgewertete Windregistrierungcn vorliegen, ausgezahlt, wie oft Tage mit Windstarke
maxima ~ 36 km/h vorkamen, Dabei ist unter l1aximum wieder nicht der starkste Wind
stoB, sondern die hOchste durchschnittliche Stundengeschwindigkeit zu vers,tehen, 

Fiir den Vergleich stehen Auswertungen del' Windregistrierungen von 1901-1914 
und von 1927-1936 zur VerfUgung, Wie aus den im Anhang wiedergegebenen Thionats- und 
Jahreswerten del' Sturmhaufigkeiten zu sehen ist, wurden in del' ersten Periode bedeutend 
weniger Stiirme gezahlt als in der zweiten, Dies ist sehr auffallend, weil namlich die Wind
registrierungen fUr beide Perioden annahernd gleiche lVIittelwerte ergeben (TO m/see, HiI' 
1901/14 und 6'9m/sec, fUr 1927/36), DaB in del' ersten Pel'iode weniger Stlirme angegeben 
sind als im letzten Jahrzelmt, ist zum Teil auch dadurch erklart, daB bis 1914 nach del' zehn
teiligen Skala die Windstarke geschatzt wurde und daB sie seither abel' nach del' zwolf
teiligen Skala bestimmt wird, Die Untersehiede konnen aber natiirlich nicht so graB sein, 
Wir haben nun in den Aufzeichnungen des Anemographen eine objcktive Kontrolle fUr die 
Schatzungen, Die auffallenden Unterschiede del' beiden el'wahnten Perioden lieBen es zweck
maBig erscheinen, beim Vergleich zwischen Schiitzung und Registrierung sie getrennt zu 
behandeln, In Tab, t03 sind nun dic mit Beriicksichtigung del' vereinzelten Liicken in 
den Anemogl'aphen-Aufzeichnungen bel'echneten Werte del' durch Schiitzung und del' durch 
Registrierung bestimmten mittleren Sturmtage einander gegeniibergestellt, und dazu ist 
auch ihr Verhaltnis angegeben, Einer Anzahl von 242 regis trier ten Sturmtagen pro Jain in 

Tabelle 103, Zahl der Sturmtage nach Schiitzung unci nach Registrierung (~36 km/Std.). 

Janner Februnr Marz April Mai Juni Juli August Sept, Okt. Nov, Dez. Jahr 

190 [- I 914, mittlere ZullI dcr Sturmtage: 

nncll Schlitzung 7'4 S'8 8'3 4'5 2'9 2'9 2'8 3'9 4'0 6'3 7'5 9'3 6S'6 

nach Registrierung 23'0 2['8 22'9 20'2 16'6 16'S 18'8 19'9 17'1 20'6 21'6 22'6 241'9 

Registrierung/Schiitzung 3'10 2'46 2'76 4'5 I 5'83 5'73 674 5'[8 4'29 3-28 2'88 2'43 3'57 

1927- [936, mittlere Zalll der Sturmtage: 

nuch Schiitzung 12'7 11'g 9'6 6'4 3'6 4'3 6'1 5'7 7'1 8'7 11'9 10'7 9S'7 

nach Registriorung 2['9 21'3 19'9 16'9 15'2 16'8 17'5 19'2 IS'I 20'3 20'1 20'S 2277 
Hcgistrierung/Schiitzung 1'72 1 '79 2'07 2'6-\ 4'28 3'87 2'87 3-39 2'55 2'34 1'69 1'93 2,31 

Mittlere registricrtc Windgcscllwindigkciten (m/scc,): 

1901-1914 8'1 8'1 7'7 67 6'2 5'9 6'1 6'5 6'3 7'3 7'5 8'0 TO 
1927-1936 7'7 8"1 6'8 6'5 5'7 6'5 6'6 6'9 6'9 1'1 1'1 6'S 6'9 
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der Periode 1901/14 stehen 228 Sturmtage in der Periode 1927/36 gegeniiber. Dagegen betrug 
die durch Schatzung bestimmte mittlere Zahl von Sturmtagen pro Jahr in der ersten Pe
riode 69, in der zweiten aber 99. Es ist demnach anzunehmen, daB in der ersten Periode 
die SturmMufigkeit wesentlich zu niedrig geschatzt worden ist. Das Verhaltnis der durch 
Registrierung geschatzten Sturmtage zu den auf Grund der Windstarkescbatzungen ge
fundenen betragt im ersten Abschnitt 3·57 und im Abschnitt 1927/36 aber 2·31. Da die 
Windbeobachtungen des letzten J ahrzelmts zuverlassiger erscheinen, ist der letztere Wert als 
wahrscheinlichste Umrechnungszahl der aus den Windbeobaehtungen bestimmten Sturmtage auf 
die wahre Anzahl von Sturmtagen anzunehmen. Der Unterschied zwischen der durch Wind
starkeBchatzungen und der durch Registrierungen bestimmten Zahl von Sturmtagen weist auch 
einen ausgesprochenen jahrlichen Gang auf: im Sommer sind die Unterschiede viel groBer 
als im Winter. 1m Janner ist die auf Grund der Registrierungen bestimmte Zahl von Sturm
tagen nur urn 72%, im Mai aber urn 328% groBer als die Zahl der geschatzten Sturmtage. 
Zum groBten Teil wird sich dies daraus erklaren, daB im Winter sehr starke Winde viel 
haufiger sind als im Sommer und daB daher im Winter der fUr Stiirme charakteristische 
Schwellenwert viel weiter liberschritten wird als im Sommer. Zum Teil erklart sich aber die 
Unterschatzung der Stiirme im Sommer vielleicht auch psychologisch, weil Stiirme im Winter 
viel unangenehmer empfunden werden als im Sommer. 

Flir die Beurteilung der auf dem Sonnblick registrierten Windgeschwindigkeiten ist es 
von Bedeutung zu kennen, inwieferne diese den Windgeschwindigkeiten der 
freien Atmosphare nahekommen, bzw. von ihnen abweichen. Es ist ja nahe
liegend, daB eine solch gewaltige Masse, wie sie unsere Alpen darstellen, einem allgemeinen 
Strom als Hindel'llis entgegengestellt, bedeutende Storungen verursachen muS. Dal:l diese St6-
rungen nicht nur den Rand des Gebirges betreffen, sondel'll auch im Zentrum des Gebirges 
noch in einer betrachtlichen Hohe darUber hinaus wirken, wurde schon mehrfach festgestellt. 
So hat z. B. H. v. Ficker [59J auf Grund von Erfahrungen bei Freiballonfahrten den Ein
fluBberoich der Storungszone zu 1000 bis 1500 m liber GipfelhOhe angegeben. Erst jlingst 
haben Burger und Ekhart [60] bei Verarbeitung des aerologischen Beobachtungsmaterials 
des osterreichischen Flugwetterdienstes auch wieder als obere Grenze des St6rungsbcreiches 
des Gebirges eine absolute Hohe von 5000 m festgestellt, was obigem Werte ziemlich nahe
kommt. 

In den bereits erwahnten Arbeiten von Schumacher und Roschkott, die die Ab
wei chung des Windes auf Berggipfeln von dem der freien Atmosphare behandeln, finden wir 
die in Tab. 104 zusammengestellten Werte. Es ergibt sich daraus, daB die Abweichungen 
nicht einheitlich gleich sind, sondern von der Windrichtung abhangen. 1m wesentlichen er
scheinen die entlang des Hauptkammes der Tauel'll wehenden Winde auf dem Sonnblick ge
schwacht und die senkrecht dazu gerichteten verstarkt. Dies ist durch Wirkung der Reibung 
einerseits und durch Drangung der Stromlinien andererseits leicht erklarlich und entspricht 
auch einer theoretischen Ableitung von Ar aka w a [61], der festgestellt hat, da.B schriig 
auf ein6n Gebirgskamm anstromende Luft gegen diesen hin abgelenkt und dabei liber dem 
Kamm beschleunigt wird. Eine gute Illustration hiefiIr sind die Windrosen und Windver
haltnisse auf dem Sonnblick. 

Die aus Tab. 104 ersichtlichen Abweichungen der Windgeschwindigkeiten auf dem 
Sonnblick von denen del' freien Atmospllare spielen auch eine Rolle bei Beurteilung del" 
Win d v e r set z un g, da gerade die haufigsten Windrichtungen beschleunigt werden. Das 
mag auch einen Teil zur auffallenden zweifliigeligen Formung der Windrosen vom Sonnblick 
beitragen, die wir in Abb. 18 bereits flir die Windrichtungen gesehen haben. In derselben 
Abbildung sind auch die aus den durch die Registrierungen gewonnenen Windwegen zu-
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Tabelle 104, Mittlere Abweichung del' 
schiedenen Windrichtungen von den 

Windrichtung: 

Windgeschwindigkeiten auf dem Sonnblick bei ver
Windgeschwindiglceiten in del' freien Atmosphtire 

(mlsec.), 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

Abweichung der Windgcsehwindigkeit auf dem Sonnbliek nach Rosehkott (Lienz): 

+0'8 +1'0 +0'0 -1'9 -2'0 -3'0 -4'0 +2'4 +0'4 +1'9 +0'5 -1'9 -0'8 -1'3 -3'3 

Abweiehung der Windgeschwindigkeit auf dem Sonnblick nach Schumacher (Wien, Munchen): 

+1'7 -1'4 -2'5 +0'9 +3'0 +1'8 -2'3 -0'5 

sammengesetzten Windfiguren dargestellt. Sie weichen der Form nach nur wenig von den 
Richtungswindrosen ab, Der bemerkenswerteste Unterschied ist der, daB bei dervYindfigur 
der Luftversetzung der NE-FliIgel im Verhaltnis zum SW-FliIgel etwas verkleinert ist. Dies 
betrifft aueh noeh die W-Windrichtung, wahrend die WSW-Komponento der Luftversetzung 
relativ zur Haufigkeit dieser Riehtung groBer ist. Diese Untersehiede sind dureh die Ver
sehiedenheiten der mittleren Gesehwindigkeiten aus den einzelnen Windriehtungen, die aus 
dem Vorhergehenden bekannt sind, verursacht. 

. Den durehsehnittliehen jahrlichen Windweg bringt filr die einzelnen Windrichtungen, 
auf Grund der zehnjahrigen Registrierungen 1927/36, die Tab. 105, Die dort angegebenen 
Zahlenwerte wurden zur Zeichnung der Abb, 19 und zur Berechnung der resultierenden 
Luftversetzung in den ednzelnen J\lIona.ten verwendet, Die Resultierenden sind in 
Tab, 92 den aus den Haufigkeiten der Windriehtungen bercchneten Resultierenden gegen
libergestellt, Der Umstand, daB die slidwestlichen Winde im Durchsehnitt starkel' sind als die 
nordliehen, bewirkt, daB der resultierende Vektor der Windversetzung im allgemeinen gegen
liber der aus den IHiufigkeiten berechneten Resultierenden gegen W hin etwas gedreht 
ist, Die Abweichung ist nach dieser Richtung mit 23 0 im Juni am groBten. Die Windver
setzung aus nordlicher oder nord6stlicher Richtung ist in diesem i\lonat verhaltnismaBig klein, 
Nur im Februar, in welchem Monat die Winde aus nordlicher und nordostlicher Richtung be
deutend liberwiegen, ist die aus den Windwegen berechnete Resultierende der aus den Haufig
keiten der Riehtungen bestimmten nahezu gleichgestellt. 

1m vorhergehenden wurde bereits gezeigt, daB die Winde aus dem E-Qua.dl'anten im 
J\lIittel am schwachsten sind und die aus dem SW-Quadranten am starksten, Die Starke der 

Tabelle 105, Durchschnittlicher jiihrlicher Windweg (berechnet nach den Registrierungen del' 
Jahre 1927-1936), kln, 

Jiinner Februar Marz April Mai Juni Juli August Sept, Okt, Nov, Dez. Jahr 

N 2353 2844 1943 1808 1490 15 29 1711 2042 2265 1762 1478 1935 23160 

NNE 2085 2252 2496 1403 1267 1211 1841 1737 1259 1399 1336 1531 1981 7 
NE 1655 2180 15 31 785 1284 1268 1441 1475 1010. g07 1044 1645 16255 
ENE 948 1405 81 7 461 783 625 650 1056 463 476 556 750 8930 

E. 249 438 344 66 112 169 79 190 130 142 173 196 2288 

ESE, 127 211 108 20 39 20 18 13 41 55 62 136 850 

SE 150 241 2]4 59 152 33 30 31 91 49 140 192 1442 
SSE, 378 515 525 190 192 109 425 361 23 7 137 460 307 3836 

S, 494 523 531 200 200 412 1074 705 632 365 406 400 5942 

SSW 627 564 811 500 595 677 1044 917 844 594 609 411 8193 

SW, 1318 1125 1557 955 1693 1203 1118 1246 145 1 1381 1750 Jl81 15978 

WSW 4181 1991 355 1 4477 4075 3620 2564 25 15 3299 4016 5733 3789 43811 

W 2279 1436 2377 2889 1667 2320 2160 2073 2469 3619 2802 249 1 28582 

WNW 956 1107 734 1196 943 886 1084 113 5 121 9 1575 847 1273 12955 
NW, 67 2 905 494 779 499 580 556 603 654 703 495 732 7772 

NNW 1976 2040 1082 1090 806 852 775 997 1320 1558 1110 1601 15207 
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SW-Winde iiberwiegt die del' nordlichen Winde, die vel'haltnismlitlig auch sehr stark sind, 
Diese Ergebnisse wurden aus den Windschatzungen und aus den Unterschieden der Wind
rosen der Richtungen und del' Windwege abgeleitet, Sie zeigen sich aber noch viel extremer, 
wenn man die Maxima der aus den verschiedenen Richtungen kommenden 
Win de betrachtet, wozu die Registrierungen die Moglichkeit geben, Aus der zehnjahrigen 
Periode 1927/36 wurden fiir jeden Monat die durchschnittlichen Maxima del' Windgeschwindig
keit fiir jede Richtung berechnet und in Tab, 106 zusammengestellt, Die starks ten Winde 
kommen fast das ganze Jahr hindurch aus WSW, Ein zweites Starke maximum liegt bei del' 
N-Richtung, das abel' besonders im Oktober und November ganz bedeutend von dem Maximum 
der WSW-Winde iibertroffen wird, Verhaltnismal3ig nur geringe Starken erreichen die Winde 
aus dem E-Quadranten, Die Durchschnittsmaxima der Winde aus E, ESE und SE liegen 
das ganze Jahr hindurch unter Sturmesstarke; von April bis November gilt dies auch noch 
fill' ENE-Winde, von April bis Juni und im September und Oktober auch fiir SSE- und im 
April und Mai auch fiir S-Winde, Es zeigt sich sehr deutlich, dal3 die maximalen Geschwin
digkeiten der NW- )md WNW-Winde betrachtlich geringer sind als die der WSW- und N
Winde, Die Durchschnittsmaxima der NW-Winde liegen von Mai bis Juli unter Sturmes
starke, 

Die Registrierungen geben auch die Moglichkeit, die taglichen Gange del' Wind
wege in den einzelnen Komponenten und in der Zusammenfassung zur resultierenden Luft
versetzung zu untersuchen, tiber die tagliche Drehung des Windes ist bereits viel geschrieben 
worden, und es kann auf die bereits bei Besprechung del' Drehung del' Wfndrichtungen er
wahnte Literatur verwiesen werden, Hier will ich in Tab, 107 nur die aus den achtjahrigen 
Aufzeichnungen von 1910/14 und 1927/30 abgeleiteten mittleren Windwege, und zwar in 
Abweichungen von den fiir jede Windrichtung berechneten durchschnittlichen stiindlichen 
Windwegen, bringen,. Es ergibt sich dann ein ahnliches Bild wie bei den Windrichtungen 
(siehe Tab, 95) mit del' Erganzung, dal3 es sich hier um die tatsachliche Windversetzung 
handelt, 1m wesentlichen ist die Windversetzung aus nordlichen Richtungen tagsiiber ver
ringert und nachts erhOht, Es finden sich eigentlich Doppelwellen im Tagesgang, iiber die 
hier weiter nicht gesprochen werden kRnn, Bei den siidlichen Winden ist es umgekehrt: da 

Tabelle 106, Durchschnittliche Maxima del' Windgeschwindigkeiten bei verschiedenen Wind-
richtungen (nach stilndlichen Auswertungen del' Registrierungen 1927-1936), m/sec, 

Janner Februllr M~rz April M.i Juni Juli August Sept, Okt, Nov, Dez, Jabr 
N, 17'6 20'0 16'0 IH 15'2 12'0 14'1 13'3 16'8 15'4 13'9 16'2 15'3 

NNE 16'7 17'3 15'0 14'0 15'3 12'5 13'5 /4'1 11'8 13'5 13'4 Ir2 14'5 
NE 14'0 16'1 13·0 10'7 11'9 10'2 10'9 Il'3 10'7 II'Z 12'0 15'2 12'3 

ENE, Iz'6 13-8 11'2 9'8 8'3 7'6 8'8 10'2 8'8 7'6 99 11'7 10'0 
E, 7'5 S'4 7'3 3'9 4'6 3'4 4'6 5'z 4'8 4'3 8'0 7'4 5'8 
ESE, 6'4 9'0 7'4 z7 4'4 1'5 2'3 z'8 2'6 3'5 5'4 8'1 4'7 
SE 7'9 9'7 6'5 6'0 5'7 3'1 3'5 4'6 4'9 4'2 7'4 8'5 6'0 

SSE , 10'8 10'5 10'2 8·1 7'4 6'9 II '4 II '8 9'4 7'1 12'2 10'0 9'6 
S , 11'9 11'8 12'5 S'o 8'5 12'7 14'6 13'5 16'2 11'0 13'0 10'6 12'0 

SSW, 13'8 11'8 1S'8 12'5 11'7 127 15'8 14'4 14'6 12'2 14'4 10'8 13'4 

SW 17'3 14'S 15'8 13'3 14'4 14'7 14'2 13'1 15'3 16'S 17'0 14'8 15'1 
WSW 20'6 16'4 17'0 17'8 15'5 16'7 17'3 14'7 18'6 20'6 20'0 19'4 17'9 

W 17'2 14'8 17'8 IS'S 13'0 15'z 16'5 13'5 16'8 18'7 IS'4 16'9 16'2 

WNW 12'5 13'7 11'7 /3'4 9'0 11'2 11'0 12'3 13'4 16'2 12'3 14'1 12'6 

NW, 13-8 13'9 11'4 12'3 9'9 9'5 9'4 10'7 10'7 12'3 11'1 12'6 II'S 

NNW 18'3 17'2 12·9 14'0 14'0 10'9 II'S 12'6 15'4 14'4 IS'S 17'7 14'6 

Durcllsclmittliches Maximum ollne Rticksicllt auf die Windrichtnng: 

22'6 22'7 22'4 20'1 19'8 IS'S 20'4 19'2 23-2 22'3 21'5 21·9 21'2 
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iiberwiegt die Luftversetzung tagsiiber gegen die bei N acht. Es zeigt sich also wieder die 
bekannte Winddrehung mit der Sonne, die in den fUr jede dritte Stunde berechneten resul
tierenden Windwegen deutlich zum Ausdruck kommt. Die Resultierenden sind zum besseren 
Vergleich den aus den Haufig'keiten del' Windrichtungen derselben Beobachtungszeit be
rechneten Resultierenden in Tab. 96 gegeniibergestellt. Es handelt sich da.bei immer nul' 
- das sei, um MiBvel'standnisse zu vermeiden, betont - um die Zusatzvektoren zum Vektor 
der durchschnittlichen taglichen Windversetzung. Man sieht aus Tab. 96, daB die aus den 
Windwegen berechneten Vektoren in ihrer Drehung mit der Sonne gegeniiber den aus den 
Richtungshaufigkeiten berechneten etwas zuriickbleiben. Nachts drangen sich die Vektoren 
in die N-Richtung zusammen, abgesehen von dem 24-Uhr-Vektor, der auffallenderweise in 
die W-Richtung weist. 

Nicht nur fUr praktischo Zwecko, sondern auch in klimatologischer Hinsicht ist die 
Andauer bestimmter Windstarken von Bedeutung. Ihre Beachtung gibt uns auch 
cinon weiteren Einblick in die Struktur des Wetterablaufcs. Um die Dbersichtlichkeit nicht 
zu verlieren, ist es natiirlich vorteilhaft, die U nterteilung der betrachteten Windstarken nicht 
zu weit zu treiben. Einc natiirliche Einteilung wird vielleicht die folgende sein: 1. Winde 
~ 6 Beaufort, das ist ~ 36 km/h, also Stlirmei 2. maBig starke und starke Winde, worunter 

Tabelle 107. Tagesgang des Windweges fur die verschiedenen Windrichtungen (Abweichun
gen vam durchschnittlichen stiindlichen Windweg in km). 

Zeit 

N. 
NNE 
NE . 
ENE 
E .. 
ESE. 
SE . 
SSE. 
S .. 
SSW 
SW. 
WSW 
W. 
WNW 
NW. 
NNW 

N .. 
NNE 
NE . 
ENE 
E .. 
ESE. 
SE . 
SSE. 
S .. 
SSW 
SW. 
WSW 
W. 
WNW 
NW. 
NNW 

I Uhr 

93 44 
- II8 - 62 

- 81 -74 
-26 - 59 

27 5 
13 20 

-3 -5 
- 14 -21 

- 27 - 39 
- 87 - 150 

47 - 60 
- 18 8+ 

107 71 
53 -9 

- 8 89 

-43 -5 

4 

- 24 100 

-44 - 52 
-- 45 - 30 
-69 - 25 

4 20 

5 
6 - 10 

-29 
-70 - 58 

- 130 - 145 
- 285 - 188 
-71 - 65 

138 124 

14 74 

89 . 57 
IIg 101 

13 14 15 10 

-274 -266 -280 -176 
-77 - 98 - 120 - 16 
-88 -II8 -57 31 
-31 - 17 18 
-5 -27 - 3 6 
-g -II -16 -19 

-14 -12 -25 -3 

48 10 19 - 7 
II3 103 68 02 
290 262 15 3 59 
138 26 - 90 II 
38 116 186 152 

-122 -23 10 51 
- 89 -66 -9 -I 

- 88 - 89 -87 -63 

- 177 - 164 - 95 - 59 
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164 163 
-73 -28 

26 47 
-17 

20 17 
18 13 

-9 

8 

go 85 III 

75 174 113 
49 36 67 
o 9 - 21 

-7 -7 -21 
I -4 

18 - 11 9 
- 38 - 1'7 - 29 5 - 10 
- 69 - 42 - 60 - 8 9 

-178 -184 -92 -100 6 

- 140 - 187 -101 - 21 - 30 
-183 -114 -247 -215 -205 

136 19 -99 -91 -137 
26 18 57 - 5 - 16 

90 93 45 15 - 15 
137 137 134 64 - 54 

17 
- 187 

30 

74 
68 

-28 
-16 

3 

9 
12 

-6 

44 
125 
23 

- 34 
-6 

-21 

18 

149 
82 

101 

78 
-14 

-5 
16 

-41 

-20 
-- 18 

58 
102 

20 

19 
144 

93 

74 
49 

-5 
19 

-14 
- 24 

-75 
16 

78 
-74 

31 

-8 
45 

20 

95 
112 

56 
68 

-8 
-5 

I I 

- 14 

- 45 
- 48 

59 
20 

-61 

58 
-8 

55 

21 

100 

59 
-14 

60 

-7 
4 

-4 
-24 
- 23 

- 56 
24 
51 

-28 

51 
3 

83 

10 \I 12 

-80 - 197 -217 
Il4 35 - 83 
40 21 - 24 

- I -34 - 53 
-9 -13 -14 

3 -4 -9 
22 7 13 
32 43 43 

41 I14 85 
126 297 300 

22 52 12I 

- 29 - 27 25 
-77 -148 -82 
-27 -51 -102 

-14 -57 -60 
- 72 - 191 - 176 

22 

104 
- 22 
-13 

19 
24 
6 

- 14 
-3 
-46 
-83 

120 

66 
26 

-21 

23 
o 

-4 
29 

- 62 

-44 
158 

22 
103 

30 

7 

2+ Uhr 

105 

-70 

-63 

-9 
15 

9 
-12 

20 

- 37 
-72 

33 
83 

106 

-7 
-40 

9 

Mittel 

1179 

95 1 

568 
289 

77 
36 

45 
98 

192 

670 
1411 

1648 
666 

447 
331 

566 
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die Starken ~ 4 Beaufort, das ist ~ 19 km/h zusammengefaBt werden; 3. schwache Winde 
mit Starken ~ 3 Beaufort, das ist ~ 18 km/h; 4. ganz leiche Winde und Windstillen 
($, 1 Beaufort odeI' $, 6 km/h). 

Fiir jede diesel' Gruppen wurde ausgezahlt, zu wieviel Stunden in jedem Monat die ent
sprechenden Windstal'ken herrschten [62]. Die aus dem zehnjahrigen Beobachtungszeitraum 
1926/35 so gewonnenen Stundenzahlen und auch del' zeitliche Anteil del' vier Starkestufen, 
ausgedriickt in Promille, sind in Tab. 108 wiedergegeben. Damus ersieht man, daB auf dem 
Sonnblick von Janner bis Marz und im November mehr als ein Viertel del' ganzen Zeit stiir
mische Winde wehen. Die wenigsten stiirmischen Stunden hat del' Mai (13'8%). Del' Anteil 
del' stUrmischen Stunden betragt im Jahresdurchschnitt 22%, im Winter 28%, im FrUhling 
20%, im Sommer 16% und im Herbst 23%. Winde von 4 Beaufort und dariiber wehen auf 
dem Sonnblick im Februar zu Uber 70%, von Oktober bis Marz zu Uber 60% und von April 
bis September noch mehr als die Halfte del' ganzen Zeit. 1m Jahresdurchschnitt betragt ihr 
Anteil 61%, im Winter 66%, im FrUhling 59%, imSommer 58% und im Herbst 61%. Del' 
Auteil del' sch~achen Winde von 3 Beaufort und weniger ist mit 27% am kleinsten im Februar, 
mit 45% am groBten im Mai und Juli. Die ganz leichten Winde von 1 Beaufort und die Wind
stillen herrschen im Februar nicht ganz 5% und im Juli etwas iiber 10% del' Zeit. Ihr Anteil 
betragt im Jahresdurchschnitt 8%, im Winter 6%, im FrUhling 9%, im Sommer 10% und im 
Herbst 6%. 

Ein besonderes Charakteristikum del' Windverhaltnisse ist ihre Bestandigkeit. Diese 
solI hier in bezug auf die Andauer bestimmter Windstarken untersucht werden. Ein brauch
bares MaB hiefiir gibt die Andauer, die auf Grund del' Registrierungen in Stunden angegeben 
werden kann. Es wurde aus dem zehnjahrigen Beobachtungsmateiial del' Jahre 1926/35 aus
gezahlt, wie oft del' Wind in den oben erwahnten vier Starkestufen 1, 2, 3, 4 .. , usw. Stunden 
ununtel'brochen anhielt. Nach Jahreszeiten zusammengefaBt sind die Haufigkeiten del' so ge
wonnenen Windperioden in Tab. 109 zusammengestellt. AuBel' den Haufigkeiten ist auch 
noch die mittlere und die langste Andauer angegeben. 

StUrme, die langeI' als einen halben Tag andauern, sind im Winter mehr als doppelt so 
haufig wie im Sommer. In der zehnjahrigen Beobachtungszeit betrug ihre Haufigkeit im Winter 
154, im FrUhling 100, im Sommer 66 und im Herbst 124. 1m November 1934 hielt ein 
Sturm ohne Unterbrechung langeI' als drei Tage (80 Stunden) an. 1m Winter ist nicht nur die 
Anzahl stUrmischer Perioden hliufiger, sondern es ist auch ihre mittlere Audauer bedeutend 
groBer als im Sommer. 

Perioden mit Windstarken von 4 Beaufort und darUb.er sind im Gegensatz zu den 
StUrmen im Winter viel seltener und ihre durchschnittliche Andauer ist viel langeI' als im 
Sommer. 1m Bereich del' 4-Beaufort-Grenze ist demnach del' Wind im Sommer unbestandiger 

Tabelle 108. Andauer von Windstiirken ~36, ~19, $,18 und $,6 km/Std. in der 10jiihrigen 
Beobachtungszeit 1926-1935 in Stunden und %., 

WindsUi.rke JiinDer Februar Milrz April Mai JUDi JuJi August Sept. Ok!. 'Nov. Dez. 

StDDdeD: 

~36 km/Std .. 2116 2226 1894 1439 1028 1188 1127 1213 1391 1728 1958 1679 
~19 4994 49 16 4677 4304 4093 4193 4070 44 38 4171 4671 4562 4464 
;S 18 2446 1852 2763 2896 3348 3007 337 1 3002 3040 2769 2638 2976 

:s 6 403 322 599 634 746 676 753 668 534 434 448 635 

PromiIIe: 

::::-36 km/Std. 285 329 255 200 138 165 151 163 193 232 272 226 

~19 672 728 630 598 550 585 548 597 580 628 633 600 

;S 18 328 272 370 402 450 415 452 403 420 372 367 400 

;S 6 54 48 81 88 100 94 101 90 74 58 62 86 
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Tabelle 109, Hau/igkeiten von Windperioden bestimmter Andauer in der 10jahrigen Beob-
achtungszeit 1926-1935, 

WindgeschwiDdigkeit ;;;; 36 km/Std, Windgeschwindigkcit ;;;; 19 km/Std, 
Andaucr in Slunden Wint.r Frllhling Sommer Herbst Winter FrUhling Sommer Herbst 

128 146 1'69 156 88 117 136 107 
95 84 105 70 91 109 ISS 122 
63 67 77 65 74 92 114 91 

4 47 54 54 44 60 67 95 60 

5 39 34 46 37 46 67 65 5 I 
6 52 39 27 29 38 58 72 48 

1-6 424 424 478 401 397 510 637 479 
7-12 132 99 94 109 151 180 223 147 

13-18 71 51 34 59 87 119 119 120 

19-24 41 22 14 23 57 60 78 67 
25-30 18 13 8 12 42 32 36 22 
31-36 10 4 4 14 32 34 2 I 30 

37-42 2 3 3 5 31 17 16 16 

43-48 2 5 20 II II 16 

49- 60 6 3 16 15 18 15 
61-72 2 II 13 15 

73-96 14 10 20 

97-120 8 4 
121- 144 

145- 168 

169-192 

>192 

Mittlere Andnuer in Stunden: 

8'5 7'S 5'5 7'9 16'4 12'9 107 13-6 

Langste Andauer in Stunden: 

70 75 49 80 205 201 106 149 

Anzahl der Perioden: 710 623 638 634 871 1005 1174 953 

Windgeschwindigkeit ;S 18 km/Std, Windgeschwindigkeit ;S 6 km/Std, 

Andauer in Stunden Winter Fruhling Sommer Herbst Winler Frilhling Sommer Herbst 

127 137 190 115 121 199 205 136 

2 113 128 152 168 95 1I0 129 103 

90 109 122 89 53 67 68 65 
68 96 98 78 40 59 59 39 

5 58 54 71 67 21 34 39 20 

6 56 51 62 44 17 26 31 27 

1-6 512 575 695 561 347 495 531 390 

7-12 19 1 207 230 192 45 53 59 30 

13-18 72 98 133 73 10 8 II 

19-24 45 48 63 55 5 
25-30 22 31 19 25 
31-36 12 17 20 21 

37-42 4 9 8 4 
43 -48 10 3 I3 
49-60 4 8 6 

61-72 3 2 

>72 3 

Mittlere Andnner in Stunden: 

8'3 9'0 8'0 8'8 3'4 3'5 3'5 3'3 

LUngste Andnu.r in Stunden: 

81 64 61 63 18 36 29 36 

Anzahl der Perioden: 870 1005 1174 95 2 402 563 605 431 

9' 
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als im Winter. Dies kommt daher, daB im Winter der Wind im allgemeinen wesentlich starker 
weht und daher auch in seiner Unbestandigkeit scltener unter die 4-Beaufort-Grenze sinkt als 
im Sommer. Windstarken von 4 Beaufort oder daruber hielten in del' zehnjahrigen Beob-
achtungszeit langer als einen Tag im Winter 179-, im Frtihling 136-, im Sommer 117- und im 
Herbst 140mal an. 1m Janncr 1933 dauerte ein Wind von dieser Starke langer als acht 
Tage (205 Stun den) ununterbrochen an. Aus dem Vergleich der Gesamtzahl del' Perioden von 
Wind en ~ 6 und ~ 4 Beaufort ersieht man, daB die maBig starlcen Winde im Winter in 82% I 
im Fruhling in 62%, im Sommer in 54% und im Herbst in 67% aller FaIle uber Sturmes-
starke anwachsen. 

Die schwachen Winde von 3 Beaufort oder weniger einschlieBlich del' Windstillen haben 
eine geringere durchschnittliche Andauer als die starkeren Winde tiber 3 Beaufort, aber, ab-
gesehen vom Winter, eine noch etwas groBere durchschnittliche Andauer als die stlirmischen 
Winde. Langer als einen Tag dauerten sie auf dem Sonnblick in del' zehnjahrigen Beob-
achtungszeit im Winter 50-, im Friihling 77-, im Sommer 53- und im Herbst 71mal. Es kmn 

Tabelle 110. WahrscheinUchkeiten, da(J bestimmte Windstarken zanger als n Stunden an-
dauern, "100' 

Jllnner Fcbruar l\Uirz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 

Windstilrke :;;; 36 km/Std.: 

800 842 782 795 710 740 776 705 683 764 81 7 820 

650 705 676 668 530 593 620 525 576 650 706 708 
55 I 626 598 535 415 486 478 414 468 524 639 620 

508 563 513 443 330 422 380 326 404 453 565 525 
444 507 453 384 290 324 322 269 341 394 513 482 
369 459 378 320 244 278 283 229 312 327 476 386 

12 226 247 233 128 108 93 112 102 15 1 185 257 178 
18 III 158 114 46 74 51 54 H 73 97 142 83 
24 52 97 66 23 40 19 34 31 44 59 100 30 
30 44 44 26 18 23 5 15 26 44 38 63 J3 
36 24 26 18 14 17 5 10 13 24 17 37 9 
42 20 22 18 9 6 5 24 4 26 

48 16 22 9 5 10 4 16 
60 8 4 4 JO 

72 

Windstlirke ~ 19 kill/Std.: 

916 928 887 881 872 87 1 870 902 890 908 855 860 
841 811 778 780 761 746 730 766 732 804 729 741 
779 731 709 662 639 650 630 67 1 635 700 643 631 

4 719 660 637 602 598 560 557 590 560 624 608 55 3 

5 661 596 SOl 550 528 508 495 536 512 564 55 8 5I1 
6 622 562 524 498 448 45 1 432 475 445 510 533 457 

12 393 415 299 339 294 29 1 265 244 288 339 406 308 
18 300 302 187 216 178 185 156 155 151 218 290 206 
24 23 4 227 144 138 122 109 92 97 93 147 208 157 
30 180 177 122 102 86 76 64 66 84 132 159 115 
36 119 155 97 63 50 52 54 47 67 90 124 85 
42 70 121 75 51 33 43 33 35 47 78 106 55 
48 50 91 56 45 25 33 15 26 41 57 81 39 
60 25 68 41 30 II 22 10 7 35 39 57 30 

72 14 49 16 21 20 21 42 24 
96 II 19 6 6 9 7 12 

120 7 4 6 3 3 4 
144 7 
192 4 
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Tabelle 110 (Fortset.zung). 

J5.nner Febrnar Marz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 
WindsUirke ,;:;: 18 km/Std.: 

900 801 861 848 890 830 838 85 2 858 865 930 859 
767 675 749 7II 760 702 729 706 689 712 722 732 
654 589 623 600 669 616 652 562 608 611 624 620 

4 564 522 548 501 559 543 568 474 525 533 536 546 
5 475 488 470 464 51 I 486 496 419 460 466 45 3 503 
6 407 407 416 408 466 434 433 373 432 420 384 425 

12 218 138 222 223 226 236 224 185 216 183 237 21 7 
18 128 60 122 127 127 IIO 125 67 125 119 161 136 
24 68 26 72 87 74 41 76 22 76 58 95 75 
30 30 II 41 53 45 33 42 14 44 37 69 5 I 
36 23 22 34 31 II 21 5 29 18 33 24 
42 IS 7 19 22 20 13 26 12 29 18 

48 15 7 6 12 II 12 II 12 
60 II 4 9 
72 6 

Windsturke ,;:;: 6 kmjStd.: 

718 626 680 61 4 65 3 689 675 618 670 705 681 731 
2 422 383 473 432 45 3 434 436 476 413 42 5 522 550 
3 289 299 353 333 317 326 344 335 285 238 381 388 

4 173 187 247 208 232 261 225 231 173 173 293 313 

5 126 131 206 146 159 184 174 162 140 129 222 256 
6 89 84 173 94 109 112 119 136 106 94 80 213 

12 7 19 47 16 23 26 28 21 17 29 35 44 
18 20 14 18 
24 7 5 18 
30 9 

einmal VOl', daB langeI' als drei Tage (81 Stun den) lang die Windstarke nicht iiber 3 Beau-
fort anstieg. 

Die ganz schwachen Winde von 1 Beaufort und die Windstillen dauern im Jahres-
durchschnitt nur 3'4 Stun den an. Sie sind viel seltener als Stiirme und halten me.ist nur ganz 
wenige Stun den an. 1hre Andauer iiberstieg die Zeit von einem hal ben Tag in del' zehn-
jahrigen Beobachtungszeit im Winter nur 10-, im Friihling 15-, im Sommer 15- und im 
Herbst 11ma!. 

Aus den Haufigkeiten del' verschiedenen Windperioden kann man die Wahrscheinlich
keit berechnen, mit der eine Andauer iiber eine bestimmte Zeit hinaus zu erwarten ist. Flir 
die einzelnen Monate sind diese Wahrscheinlichkeiten in Tab. 110 angegeben. Die Wahr
scheinlichkeit einer HLngeren Andauer von starken und be son del's von stilrmischen Winden 
ist, abweichend von einem normalen Jahresgang, im Februar und November viel groBer als 
in den anderen Mona ten. Am kloinsten sind diese Wahrscheinlichkeiten im August und im 
1tlai. Die Wahrscheinliehkeit, daB ein Sturm langeI' als einen Vierteltag andauert, ist im 
November und Februar etwa doppelt so groB wie im August. Mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 0'50 ist zu erwarten, daB ein Sturm im Winter mindestens 5, im Sommer 3 und im Frlih
ling und Herbst mindestens 4 Stunden andauert. Bei den ganz leichten Winden und Wind
stillen besteht in allen Jahreszeiten dieselbe Wahrscheinlichkeit dafiIr, daB sio eine Andauer 
von 3 Stunden nicht erreichen. 

Als J. P ern te r [54] in seiner Arbeit libel' die Windverhaltnisse auf dem Sonnblick 
auch den taglichen Gang del' Windgesehwindigkeit untersllchte, standen ihm Re
gistrierungen von nur zwei Ja.hren zur VerfiIgung. Er hat daher alle Monate zusammen
gefal.\t und damit fUr den Jahresdurchschnitt den bekannten Tagesgang auf Bergen mit dem 



134 Die Winuverbtiltnisse, 

Maximum naehts und dem ,Minimum mittags festgestellt, Seither ist das Beobachtungs
material betrachtlich angewaehsen, Ieh habe nun aus 20 Jahren, von denen die Registrierun
gen ausgewertet vorgelegen sind, mittlere Tagesg'ange fUr jeden Monat berechnet, Sie sind 
in Tab, 111 angegeben, Trotz der verhiiltnismaBig groBen Zahl von Beobachtungsjahren 
sind die mittleren Tagesgange noeh nicht ausgeglichen, Sie zeigen auch noeh vereinzelte un
regelmaBige Schwankungen, die wahrscheinlich nur Ergebnisse von Zufiilligkeiten sind, 

Auffallend ist vor aHem, daB sich del" nach der TheOl'ie erwartete Tagesgang des 
Hohentypus nur in den Monaten J uni bis September zeigt, In allen iibrigell Monaten ist 
von dem mittagigen Minimum nichts zu merken, Von Juni bis September tritt das Minimum 
um 13 bis 14 Uhr ein und in den iibrigen Mona ten meist um 6 bis 7 Uhr, Das :Maximum 
tritt im Mai, Juni und September um 21 bis 22 Uhr, im August um 22 bis 23 Uhr, im Juli um 
23 bis 24 Uhr, in allen anderen l\fonatell aber um 17 bis 18 Uhr ein, Was die Erklarung 
dieser Tagesgange anlangt, so sind dabei wohl die besonderen orographisehen Bedingungen 
zu beriicksichtigen, Eine allgemeine TheOl'ie, wie sie jiingst A, Wagner [63J fiir den Tages
gang der Windgeschwindigkeit entwickelt hat, stoBt bei dies en komplizierten Verhiiltnissen, 
wo so maneherlei storende Erscheinungen auftreten, auf Schwierigkeiten, Wagner weist 
auch selbst dar auf hin, 

Tabelle 111. Tagesgang del" Windgeschwindigkeit aUf dem Sonnblick m/sec, (1902-1914, 
1927-1933), 

Stunde 

4 
5 
6 

Janner Februar l\Hirz April Mai 

8'02 8'18 7'28 671 6'17 

T99 T9 3 7"1 2 6'50 5'95 
T87 7"79 6'93 6'3 I 574 

8'05 T95 7"07 6'34 575 
8'10 7'93 7'03 6'26 5'69 

8'05 7'95 T04 6'12 5'66 

Juni 

6'22 

6'1 I 

6'04 
6'01 

5'93 
6'03 

Juli August Sept, 

6'37 7' I 7 6',73 

6'22 7'04 6'57 

6' I 8 6'93 6'55 

6' 33 6'98 6'67 

6'40 6'91 6'77 
6'40 6'90 6"76 

7 
8 

7"84X 775 6'90X 6'09x 5'63x 5'86 

7'89 7"89 7'36 6'45 5'9 1 5'89 

7'87 T59x 7'11 6'28 5'87 5'69 
10 

II 

8'27 8' I4 7"53 6'68 6'27 5'91 

8'21 7'94 7'60 6'8 I 6'21 5 '62 

12 8'21 8'04 7'64 6'88 6'21 5'47 

13 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

S'li 

8'00 

8'01 

8'23 

8'27 
8'28 

8'10 

8'07 

7'96 
8'18 

7'93 

T97 

Amplitude a'S 

Mittel , 8'05 

PeriodischesMaximum 8'3 

Periodisches Minimum 7'8 

Mittleres aperiodisches 

tliglicbes Maximum 13'4 

Mittleres absolutes 

Maximum, 25'0 

8'03 

7'97 
8'00 

8'30 

8"52 
8'79 

8'67 

8'58 
8'32 

8'57 
8'31 

8'30 

6'93 
6'79 
6'93 

7'0 4 
7'00 

7'16 

6'21 

6'08 

6'14 

6'19 
6'23 

6'28 

T03 6'23 

7'08 6'35 
6'90 6'26 

6'94 6'63 

6'S3 6'41 

6"75 6'36 

1'2 1'4 1'1 1'0 

8'13 7'50 6'69 6'10 

8'8 8'3 7'2 6'6 

7'6 6'9 6'1 5'6 

14'0 12'9 11'6 10'5 

23 9 24'6 2 I '9 20'4 

5'54 5'48 

5'35' 5'43' 
5'65 5'61 

5'75 5'84 
6'00 5'96 
6'20 6'06 

6'20 6'02 

6'33 6'24 

6'15 6'28 

6'33 6'45 

6'32 6'48 

6'26 6'51 

1'1 

10'5 

19'4 

1'1 

6'07 

6'5 
5'4 

10'9 

19'4 

5'89 5'97 

5"72x 5'67' 
5'85 5'87 
6'00 6'04 

5'89 6,32 

6'21 6'54 

6'37 6'58 

672 6'72 

6'82 6'66 

7'19 6'92 

7"22 6'83 

7"20 6'82 

1'5 

6'52 

7'2 
57 

II'S 

19'9 

1'2 

6'44 

6'9 

57 

I I '2 

22'1 

Ok!. Nov, 

TOO 7'05 
TOO 1'03 
6'92x 7'02 

6'96 6'99 
7'00 6'94 

6'92x 6'95 

Dez. Jahr 

7"58 7'04 
7"58 6'9 2 

7'47 6'8, 

7"73 6'90 

7'64 6'89 
7'58 6'86 

6'88X 7'32 6'72 

7'42 

7' 17 
7"23 

7'26 

7'45 
7'55 

7'35 
7'36 

T I 9 
7'29 
7'21 

7'09 

12'4 

23'1 

7'2 9 7'40 6'87 
T09 7'24 x 6'66 

7'45 7"64 6'99 
7"44 7'49 6'89 

7'40 7"44 6'84 

127 

23'9 

6'86 

6'73 
6'82 

1'01 

7'11 
7'27 

772 7'16 

7"74 7'2 2 

7'62 7"08 

7'90 7'30 

7"79 1'17 
7'62 7' II 

0'9 0'64 

7'61 6'97 

8'1 7"5 
7"2 6'4 

13'2 12'1 
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Von den kleincl'en Schwankungcn del' Kurven del' Tagesgange fallen durch ihl' VOl'
kommen in den meisten ~Ionaten relativ hohere Windgeschwindigkeiten urn 7 bis 8 Ulu und 
urn 21 bis 22 Uhr auf. Es ist abel' nicht el'kIarlich, welche Bedeutung ihnen zuzuschreiben ist. 

Die mittleren periodischen Schwankungen sind von Oktober bis Janner 
kleiner als 1 m/sec. Am groBten sind sie im August mit 1'5 und im Marz mit 1'4 m/sec. Die 
mittleren taglichen aperiodischen l\laxima sind urn 4 bis 5m/sec. groBer als die 
periodischen Maxima. Der Unterschied ist mit 3'9 m/sec. am kleinsten im Mai und mit 
5'2 m/sec. am groBten im Februal'. 

Die durchschnittlichen monatlichen Maxima der Windgeschwindigkeit schwanken zwi
schen 19 und 26 m/sec. Sic sind mit 19'4 m/sec. im Juni und Juli am niedrigsten und mit 
25'9 m/sec. im Dezember am gl'oBten. 

Noch weniger als bei der Temperatur ist bei der Windgeschwindigkeit del' mittlere 
Tagesgang die normale Erscheinung. Es treten iiberaus Mufig StOrungen des den lokalen 
Verhaltnissen entsprechenden Normaltypus des Wetters auf, die bewirken, daB die Tages
gange der meteorologischen Elemente sehr stark und an verschiedenen Tagen in ganz vel'
schiedenel' Form deformiert werden. Sehr deutlich kommt die Wirkung solcher Storungen 
auch in den Haufigkeitsverteilungen del' Eintrittszeiten der taglichen Wind-

Tabelle 112. Hiiufigkeiten des Eintr'itts der tiiglichen Windstiirkemaxima zu bestimmten 
Tagesstunden, "100' 

Slunde Winter Frilhling Sommer Herbst 

obis I 109 80 99 96 

45 48 54 51 
30 33 40 32 

3 
" 4 39 4' 46 32 

4 , 5 33 31 65 38 

5 , 6 28 29 44 38 

6 , 7 36 25 34 36 

7 , 8 So 60 40 61 

8 , 9 21 13 IS 20 

9 , 10 47 62 34 57 
10 II 27 41 25 37 
II 12 25 31 25 32 

12 13 30 37 16 26 

13 , 14 10 12 4 12 

14 " IS 49 43 24 36 

15 , 16 35 42 23 18 

16 
" 17 27 23 21 35 

17 " 
18 64 61 44 51 

18 
" 19 21 42 22 31 

19 " 
20 42 38 46 33 

20 21 31 32 52 30 

21 22 66 56 68 57 
22 23 65 49 71 61 

23 
" 24 70 71 88 80 

6 18 421 450 305 421 

18 6 579 550 695 579 

Eintrittszeiten der periodiscben Extreme: 

Maximum 17 bis 18 17 his 18 22 bis 23 17 bis 18 

Minimum 8 
" 9 6 

" 
13 

" 14 8 
" 

Mittlere periodische Tagessehwankung, m/sec.: 

0'8 1'1 1'2 0'5 
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gesehwindigkeits-lYlaxima auf die versehiedenen Stunden zum Ausdruck. Wenn die Ein
trittszeiten dieser Maxima dem mittleren Tagesgang entspreehen sonten, dann mi1l3ten sie von 
Oktober bis April vonviegend urn 17 bis 18 Uhr, in den Ubrigen Monaten aber in den letzten 
Stunden vor Mitternaeht eintreten. Wie die Tab. 112 zeigt, fallen im Winter und FrUhling 
nur 6% und im Herbst nur 5% aller Tagesmaxima der Windgesehwindigkeit auf 18 Uhr. Die 
meisten Extreme treten in der ersten Tagesstunde ein, sehr viele finden sieh aueh in der 
letzten Tagesstunde. Diese Maxima sind in der weitaus Uberwiegenden Zahl keine eigent
lichen Hoehstwerte der Gesehwindigkeit im Verlaufe der Entwieklung einer Windperiode. 
Sic kommen meist nur dureh den willkUrliehen Schnitt, den die Einteilung der Zahlung Yom 
Tagesbeginn bis Tagesende darstellt, zustande. Dem Hohentypus der Verteilung der Wind
gesehwindigkeit entspreehend, sollten ja ebenfalls nachts die Windstarkemaxima eintreten. 
Es ware aber ganz verfehlt, anzunehmen, daE damit die grol3e Haufigkeit del' Maxima zu 
Tagesbeginn und Tagesende zu erk1ii.ren ware, da, wie ieh an anderer Stelle [64] gezeigt 
habe, z. B. aueh in Wien, also an einem Orte mit dem Taltypus des taglichen Windganges, 
del' mittags das Maximum hat, die I-Iaufigkeit derMaxima zu Tagesbeginn und Tagesende sehr 
groE ist, was durch ein Anwaehsen del' Windstarke den Tag Uber bis Uber den Tag hinaus, 
bzw. dureh ein Abtlauen yom Vortag her zustande kommt. Wohl aber entsprieht das Mini
mum der Haufigkeiten des Eintrittes del' groEten Windgesehwindigkeiten urn 14 Uhr dem 
Hohentypus auf dem Berge. Am deutliehsten ist dies im Sommer ausgesprochen, wahrend im 
Winter die Haufigkeiten des Eintrittes der Windstarkemaxima Uber alle Stunden, yom 
frUhen M.orgen bis zum Abend, ziemlieh gleiehmatlig verteilt sind. 1m J ahresdurehsehnitt fallen 
auf dem Sonnbliek auf die Tageshalfte 40% und auf die Naehthalfte 60% aller Tagesmaxima 
der Windgesehwindigkeit. 

FUr sttirmische Tage allein ergab sich dasselbe Bild del' Hllufigkeitsverteilung del' Ein
trittszeiten der Tagesmaxima wie fUr die Gesamtheit aller Tage. Das hangt auch mit der 
groEen Haufigkeit der Windstlirkemaxima von Sturmesstarke zusammen (vgl. Tab. 102). 

In 16'2% aller Falle treten Stunden mit den Mehsten Windgeschwindigkeiten mehr
mals im Tage auf. 

Einen weiteren Einbliek in das Zustandekommen der mittleren Tagesgange der Wind
geschwindigkeit bietet die Betraehtung del' Haufigkeitsvel'teilung der Windge
sehwindigkeiten zu den einzelnen Tagesstunden. Diese hat Helma Pohl [65] auf 
Grund der Registrierungen del' Jahre 1928-1933 auch fitr den Sonnbliek fUr die Monate 
Janner, April, Juli und Oktober aufgestellt. Ausgeglichen nach der Formel (a+2b+c)!4 hat 
sic die Tagesgange der Dezilenkmven dargestellt, aus denen ieh die in Tab. 113 zusammen
gestellten Werte entnommen habe. (Bekanntlich wird dmeh den Zentralwert der ganze Um
fang des Kolloktivs in zwei gleiehe Teile geteilt, so dal3 die Halito aller Ereignisse unter ihm 
und die andere Halfte Uber ihm liogt. J e zwei aufeinanderfolgende Dezile geben die Inter
valle an, in die je 10% aller Eroignisse fallen.) Auch im Tagesgang der Haufigkeitsver
teilungen der Windgeschwindigkeiten kommt del' Hohontypus nUl' im Sommer zum Ausdruek. 
Der Tagesgang del' Zelltralwerte folgt in del' Form dem mittleren Tagesgang der Windge
schwindigkeit, liogt aber immer etwas unter diesem. 

1m Janner folgen die Tagesgange del' unteren Dezilenwerte ebenfalls dem mittleren 
Tagesgang del' Windgesehwindigkeit. Die Tagesgange der erst en bis dritten oberen Dezilen
werte zeigen aber ein etwas anderes Verhalten. Es Uberwiegt zunachst ein Maximum zu :Mittag, 
und daneben bildet sieh fortschreitend gegen Mhere Windgesehwindigkeiten ein sekundares 
Maximum nachts aus, das beim vi81'ten Dezil boreits deutlich Uberwiegt und so dem Hohen
typus des Tagesganges del' Windgeschwindigkeit entsprieht. Ein ahnliehes Verhalten zeigen 
die Tagesgllnge del' Dezilenwerte im April. 1m anwaehsender Windgeschwindigkeit versehiebt 
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Tabelle 113, Dezilen der Hiiufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten zu den einzelnen 
Tagesstunden, misec, 

Stunde 

Hoehster Wert, 22'S 

4, oberes Dezi! , ITO 
3, 13'5 
2, 11'0 

1. 8'4 
ZentraIwert , 7'0 
1. unteres Dezil 5'8 

2, 4'8 
3, 3'9 

4. "" 2'6 
Niedrigster Wert 0'6 

Mittlere Windgesehwindigkeit 8'4 

Hochster Wert , 19'4 
4, oberes Dezi! , 10'9 

3, 8'7 
2, 7'6 

1. 6'7 
Zentralwert , 5 '8 
I, untercs Dezil 4'8 

2, 4'1 
3, h 
4, , 1'9 
Niedrigster Wert 0'2 

Mittlere Windgesehwindigkeit 6'1 

Hoehstcr Wert, 18'6 

4, abc res Dezi! , 10'7 
3, 8,3 

2, 7'2 
1. 6'1 
Zentralwert , 5'4 
1. unteres Dezil 4'7 
2, 4'0 
~ ~2 

4, " 2'3 
Nicdrigster Wert 0'0 

l'viittlere Windgeschwindigkeit 5'9 

Hoehster Wert, 20'4 
4, oberes Dezil , 12'0 

3, 9'9 
~ ~I 

1. 6'9 
ZentraIwert , 5'9 
1. unteres Dczil 4'9 

~ ~3 

3, 3'4 
4. 2'2 

Niedrigster Wert , 0'2 

Mittlere Windgesehwindigkeit 6'5 

10 

JUnner 
12 14 16 18 20 21 

26'4 30'3 27'0 28'6 27'0 26'6 26'6 26'4 26'2 

16'5 15'4 15'3 15'1 15'2 15'6 IS'S 15'3 16'6 
12'8 !l'9 !l'7 13'2 13'2 13'1 12'8 12'7 13'1 

10'4 9'6 9'8 11'7 11'3 10'7 10'6 10'9 !l'1 
S'S 8'0 8'4 9'0 

1'3 
5'8 
1'8 
3'9 
2'5 
0,6 

9'7 9'4 9'1 9'1 9'2 9'5 
6'9 6'3 6'7 7'5 7'7 1'6 1'6 8'0 S'o 
5'6 5'2 5'3 6'2 6'2 6'4 6'4 6'7 6'8 

4'8 4'2 4'2 5'2 5'2 5'7 5'5 5'5 5'6 
3'g 3'6 3'5 4'2 4'2 4'5 4'3 3'9 4'1 
2'7 2'3 2'4 3'1 h 3'3 2'9 2'6 2'9 
0'5 0'2 0'1 0'4 0'7 0'4 0'2 0'9 1'1 

8'2 7'6 1'6 8'2 8'5 8'4 8'6 8'4 8'5 8'7 

Apr i 1 

20'8 24'S 23'1 25 '8 23-6 
10'8 Il'6 12'4 14'0 13'5 
8'1 8'2 9'9 11'3 11'3 

7'1 7'2 S'o 9'0 9'3 
6'2 6'2 6'9 7'1 7'8 

5'5 5'5 5'9 6'1 6'5 
4'6 4'4 5'2 5'4 5'6 
3'9 3'7 4'1 4'3 4'7 
2'9 3'1 3'3 3'5 3'5 
2'0 2'2 2'2 2'3 2'3 
0'0 02 0'5 1'0 1'1 

5'9 6'0 6'5 TO 7'3 

J u I i 

19'0 17'7 19'3 20'1 19'0 
11'0 10'6 9'2 9'S 9'9 
g'o S'9 7'9 8'2 S'3 

7'2 1'1 6'6 6'6 6'5 
6'1 6'0 5'6 5'6 5'6 

5'2 5'2 4'9 4'6 4'4 
4'5 4'6 4'1 3'7 3'5 
3'g 3'9 h 2'8 2'7 
3'2 3'1 2'3 I'S 1'8 
2'3 2'3 1'6 1'2 1'2 
0'1 0'2 0'0 0'0 0'0 

S'g 5'2 5'1 5'0 

Oktober 

ITS 20'S 
11"812'6 

10'0 JO'3 

8'1 8'5 

6'9 TO 
5'6 5'8 
4'6 4'8 
4'0 4'2 
h 3'3 
2'1 2'4 
0'1 0'0 

6'3 6'6 

24'2 22'4 
13'9 14'3 
11'6 12'1 

10'1 10'3 
8'3 8'2 

1'1 6'8 

6'1 5'9 

5'2 4'7 
3'9 3'7 
2'1 2'8 

0'2 0'4 

T7 7'7 

22'2 25'3 24'9 22'3 21'2 
13'2 13'0 12'6 12'3 12'5 

10'9 11'3 10'7 10'0 9'8 

9'4 10'0 9'5 8'5 8'3 

7'8 7'9 8'2 1'6 TO 
6'6 6'8 1'1 6'5 6'0 

5'6 5'9 6'1 S'5 5'1 

4'8 4'8 5'2 4'7 4'2 
3'g 3'7 4'1 3-8 h 
2'3 2'5 2'7 2'4 2'2 
0'6 0'7 0'8 0'4 0'6 

1'2 T4 7'5 6'9 6'7 

16'5 15'1 15'8 16'0 19'3 

9'7 9'7 9'9 10'6 JI'4 
8'2 8'1 8'0 8'4 8'7 

6'8 6'7 6'6 6'7 1'3 
5'7 5'5 5'5 5'8 6'3 
4'5 4'6 4'6 5'0 5'6 
3-8 4'0 4'2 4'3 4'7 
2'8 3'3 3'6 3'8 4'1 
2'1 2'6 2'6 0'8 3'3 

1'4 l'g 1'7 1'9 2'1 
0'( 0'0 0'1 0'0 0'[ 

5'0 

18'2 

13'5 

II'S 
9'5 
7'9 
6'4 

5'7 
4'5 
3-6 
2'9 

0'4 

7'3 

5'2 

19'7 
13'9 

JI'7 

9'4 

7'9 
6'6 

5'8 
4'6 
3'8 

2'9 
0'8 

7'5 

5'2 5'6 6'0 

18'0 20'6 
14'1 13'8 

11'4 10'8 

9'3 8'9 

7'9 1'5 
6'8 6'5 

5'8 5'6 
4'9 4'8 
4'0 3'g 

3-0 2'9 

0'9 0'9 

7 6 7'4 7'1 

25'0 

19'6 
11'8 

9'4 
8'1 
6'8 

5'9 
5'0 
4'1 
3'2 
2'1 

0'7 

6'5 

ITS 
JI'O 
8'8 

1'6 
6'6 

S'7 
4'8 
4'1 
3'3 
2'3 

0'2 

19'4 
II '0 

9'S 
8'1 

6'9 
6'0 

5'1 

4'5 
3'6 

2'8 

0'7 

6'8 
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sich ihr Maximum von den Abendstunden gegen llfittag hin. 1m Juli entsprechen die Tages
gange del' Dezilenwerte ebenso wie die Tagesgange del' mittleren Windgeschwindigkeit dem 
Hohentypus. 

Die Haufigkeitsverteilung del' Windgesehwindigkeiten zu den einzelnen Tagesstunden 
ist betrachtlich unsymmetrisch. Die Abweichungen von den lIiittelwerten sind nach kleine
ren Windgeschwindigkeiten hin haufiger, abel' geringer als die nach groBel'en Windgeschwin
digkeiten. Die Streuung del' Windgeschwindigkeiten ist im Winter viel groBer als im Sommer. 
Der Zentralwert liegt im Tagesmittel im Janner bei 7'4 m/see., im April bei 6"2 m/see., im Juli 
bei 5'0 und im Oktober bei 6"4 m/sec., das ist im Janner urn 0"9, im April urn 0"6, im Juli urn 
0"5 und im Oktober urn 0'7 m/sec. unter del' mittleren Windgeschwindigkeit diesel' Monate. 
1m Durchschnitt aIler Tagesstunden liegen 30% der Windgeschwindigkeiten in einem Bereich 
von 5"5 m/sec. im Janner, 3"8 m/sec. im April, 3'4 m/scc. im Juli und 4"4 m/sec. im Oktober tiber 
dem Zentralwert und cbenso viele in einem Bereich von 3'4 m/sec, im Janner, 2'8 m/sec. im 
April, 2'3 mjsec. im Juli und 2'8 m/sec, im Oktober unter dem Zentralwert, \Vorin sich deutlich 
die Unsymmetrie del' Haufigkeitsverteilungen zeig't. 
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DIE L U FT D Rue K V E R HAL TN ISS E. 
Die 1Iessungen des Luftdruekes auf dem Sonnbliek haben im Zusammenhang mit den 

andel'en Beobachtungen groBe Bedeutung besonders fiir die theoretische Meteorologie erlangt, 
Daruber solI a,ber hier nicht gesprochen werden und es sei diesbezuglich nur auf die Lehr
biicher, im besonderen auf das von Hann und Suring herausgegebene, verwiesen. Nur 
eine kurze tibersicht uber die aUB den 50jahrigen Beobachtungen abgeleiteten durchschnitt
lichen Luftdruckverhaltnisse sei auch hier gegeben. Seit Grundung des Observatoriums wer
den auf dem Sonnblick Luftdruckbeobachtungen gemacht und auch Registrierungen durch
geftihrt. Die Instrumente sind im Gelehrtenzimmer aufgestellt. Die Registrierungen liegen 
fUr die ganze Beobachtungsreihe stundlich ausgewertet VOl'. 

Eine tibersicht uber den mittleren J ahresgang des Luftdruckes ist del' Tab. 114 
zu entnehmen. Die dort angegebenen Werte sind bereits mit del' Barometerkorrektur und 
aueh mit del' Sehwerekorrektion (-0'21 mm) versehen und auf 0 0 reduziert. Die Ermittlung 
der Barometerkorrekturen filr die friiheren Jah~'e sowie die Untersuchung del' Homogenitat 
del' Reihe durch Vergleiche mit anderen Statiouen wurde gelegentlieh der Vorbereitung del' 
Luftdruekwerte des Sonnblieks fUr die World Weather Records von A. Wag nor besorgt. 
Fur die letzte Zeit standen die Ergebnisse von Barometervergleiehen aus den J ahren 1926 
und 1931 zur Verftigung. tiberdies habe ieh zur Kontrolle diese Sonnblickwerte alleh mit 
anderen Bergstationen verglichen. Es ist daher anzunehmen, dati die im Anhang mitgeteilten 
Luftdruckwerte wirklieh richtig sind. 

Das Jahresmittel des Luftdruekes betragt 519'81 mm; das ist 68% des normalen Luft
druckes im Meeresniveau. Es liegen also nur mehr unge£ahr zwei Drittel del' ganzen Atmo
sphare tiber dem Sonnbliekgipfel und ein Drittel schon unter ihm. Del' J ahresgang des Luft
druckes ist auf dem Sonnbliek in einer einfachen Welle sehr ausgepragt. Sein Minimum 
fant auf den Februar und sein Maximum auf den August. Er weicht ganz betrachtlich von 
dem Jahresgang an Stationen del' Niederung ab. In Wien £alit Z. B. das Hauptminimum auf 
den April und das Hauptmaximum auf den Janner; daneben gibt es dort noeh ein sekundares 
Minimum im Oktober und ein sekundares 1flaximum im September. Trotz des bedeutend gerin
geren Luftdruckes ist auf dem Sonnblick die Jahresschwankung mit 10'4 mm mehr als doppelt 
so gro.6 wie in Wien, wo sie im 70jahrigen Mittel nul' 4'4 mm betragt. Wahl'end in del' Niederung 
die Monate mit den extremen Luftdruckmitteln in den einzelnen Jahren ganz versehieden ver
teilt sind, haufen sich auf dem Sonnblick die Luftdruekmaxima um den August und die Minima 
um den Februar. In del' 50jahrigen Beobachtungszeit fiel das hOchste l\Ionatsmittel 2mal auf 
den Juni, 18mal auf den Juli, 22mal auf den August,7mal auf den September und 1mal auf 
den Oktober. Das niedrigste Monatsmittel fiel 2111al auf den November, 7mal auf den Dezem
bel', 8mal auf den Janner, 14mal auf den Febl'uar, 12mal auf den Marz und 7mal auf den 
April. Del' Jahresverlauf des Luftdruckes auf dem Sonnblick ahnelt dem del' 'I'emperatur. 
Dies kommt auch schOn zum Ausdruck, wenn man ihn im Relativmatl del' Jahresschwankung 
durch Prozente darstellt (letzte Zeile del' Tab, 114): Die Extreme fallen auf dieselben Mo
nate wie die 'I'emperaturextreme. 1m Friihjahr bleibt del' Anstieg des Luftdruckes im Vergleich 
zum Temperaturanstieg etwas zuruck (vgl. Tab. 2). In del' autleren Ahnliehkeit del' Jahres
gange del' Temperatur und des Luftdruckes zeigt sich aueh ihre innere Verwandtschaft. Den 
Hauptanteil an der Entwieklung des Jahresganges des Luftdruckes nimmt die Temperatur 
del' niedrigel'en Luftsehichten. Dureh die Erwarmung del' Niederung werden die Flachen 
gleichen Druckes im Sommer gehoben und damit mutl der Druck auf hohen Bergen ansteigen. 
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Tabelle 114, Die Luttriruckverhiiltnisse, 

JanDer Februar Marz April Mai JUDi JuIi August Sept. Okt. Nov. Dez. Mittel 
Monats' uud Jahresmittel (1887-1936), 500 +'" mm: 

16'32 15'06x 15'14 16'51 20'75 23'52 25'16 25'49 24'35 20'92 18'19 16'28 19'81 

Hochste Monats, nnd J ahresmittcl, 500 + ' , , mm: 

22'5 21"0 22'3 25'4 2]'0 
Jahr 1920 1921 1914 1920 1917 

Niedrigste Monats- und Jahresmittel, 500 + ", mm: 

6'0 7'8 9'6 12'1 16'8 19'3 21'8 22'6 
Jahr 1895 1889 1888 1903 1902 1933 1888 1896 

Grollte positive Abwcichungen del' Monats, und J ahresmittel, mm: 

8'4 ]'4 5'9 5'8 4'6 4'5 3-8 3-2 

GraBte negative Abweichungen der Monats- und J ahl'esmit!el, mm: 

10'3 ]'3 S'5 4'4 4'0 4'2 3'4 2'9 

Variationsbrci!e der Monats- und J ahresmittcl, mm: 

18'7 14'7 11'4 10'2 8'6 8'7 

Durchschnittliche Abweichung dcr Monats- und J ahrcsmittel, mm: 

20'9 
1912 ,g3, 

5'7 

5'1 

22'J 

1932 

12'3 10'7 
19 10 1935 

5'3 

5'9 

7'3 10'8 ]]'2 I1'4 

21'92 
1920 

2'15 

1'58 

2'69 3'17, 2'07 1'58 1'52 1'08 1'21 1'03x 1'55 1,/1 2'11 2'28 0'63 

Durchschnittliche Monats- nnd Jahresmaxima, 500+", mm: 

26'4 24'2 24'3 24'7 27'5 29'6 30'6 30'8 30'8 28'S 2]'3 26'3 32'7 

Durchschnittliche Monats- und Jahresminima, 500 + ' " mm: 

3'7 4'0 4'1 7'5 12'2 16'2 18'0 1]'9 15'8 10'9 6'7 4'7 0'1 

Durchschnittliche Variationsbreile, mm: 

22'7 20'2 20'2 1]'2 15'3 13'4 12'6 12'9 15'0 17'9 20'6 21'6 

Absolutes Maximum, 500 + ' " mm: 
GroBtes 33'6 32'0 32'0 30'6 33' 5 36'2 
Jahr 1890 1887 1920 19I1 1908 1935 
Kleinstes 18'7 16'5 17'8 18'6 23-6 25'4 
Jahr 1895 1901 1901 1903 1910 1933 

Absolutes Minimum, 500 + ' , , mm: 

Ticlstcs, -4'6 -3'3 -3'3 1'9 2'8 10'9 
Jahr 1910 1889 1917 1936 1895 1933 
Hocbstes 16'6 12'8 13'4 13'0 19'3 22'6 
Jabr 1925 1891 1921 1893 1917 19 17 

Absolute Variationsbreite, mm: 

12'8 9'0 
1905 '19 19 
22'I 23'0 

1928 1900 

33'4 
1900 
21'1 

1905 

34'0 
1906 
20'S 
1910 

4'5 -4'1 -2'6 -4'6 
1930 1903 1894 1910 
IT4 15'0 12'1 5'0 
1899 1892 1932 1932 

38'2 35'3 35'3 28'7 30'7 25'3 21'1 22'4 26'0 28'9 38'2 36'0 40'S 

IOjUbrigc J\littelwerte, 500 + ' , , mm: 

1887-1896 15'03 14'73 14'24 16'42 
1897-1906 17'24 14'55 14'44 16'87 
1907-1916 16'55 15'12 15'08 1]'09 
1917-1926 16'32 16'30 16'03 16'20 
1927-1936 16'45 14'62 15'93 15'95 

30jUhrige Mittelwerte, 500 + ' , , mm: 

20'07 
19'60 
2I'48 
22'29 
20'32 

23'43 
23'12 

23'57 
23-47 
24'00 

24'64 
25'55 
24'43 

25'52 
25'66 

25'12 
25'69 
25'27 
25'5 1 

25'88 

24'I1 
23'76 

25'07 
24'53 

20'97 
22'19 
21'21 

20'57 

15'77 
16'32 

16'49 
16'37 
16'45 

19'31 

19'76 
19'85 
20'22 

1901-1930 16'69 15'36 15'55 16'53 21'29 23'56 25'25 25'53 24'33 21'65 17'78 16'08 19'96 

Relativer Jabresgang des Lultdruckes in O{o der mittleren Jahresschwankung: 

1887-1936 12 0 14 54 81 96 100 89 30 12 

Die Schwankungen zwischen den groI3ten positiven und gToBten negativen Ab
weichungen der Monatsmittel von den 50j1ihrigen :lilittelwerten sind trotz des niedrigeren 
Luftdruekes sehr betr1ichtlich, Die Schwankung ist im J1inner dreimal so gToB wie im August. 
Von ~!ai bis August sind die Schwankungen auf dem Sonnblick groBer und vom September 
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his April sind sie aber kleiner als in Wien. 1m Juni ist die Schwankung auf dem Sonnblick 
8'7 und in Wien 6'3 mm, im Dezember ist sie auf dem Sonnblick 11'4 und in Wi en aber 17'1 mm, 
Ein ahnliches Verhalten wie die Schwankungen zeigen auch die durchschnittlichen Abweichun
gen der Monats- und Jahresmittel von den 50jahrigen lIIittelwerten. 

Die aus der 50jahrigen Reihe berechneten durchschnittlichen Monatsmaxima und -minima 
weichen ebenfalls im Winter viel weiter als im Sommer von den Mittelwerten ab, lhre Ab
weichungen sind aber ebenso wie die daraus berechneten durchsclmittlichen VariationRbreiten 
deG Luftdruckes das ganze Jahr hindurch kleiner als in Wien, Die Abweichungen der durch
schnittlichen Luftdruckminima sind in allen Monaten um etwa 2 mm groEer als die der Maxima. 
Das durchschnittliehe jahrliche Luftdruckmaximum liegt um 12'9 mm hoher und daB durch
Bchnittliche jahrliche Minimum aber um 19'7 mm niedriger als das JahreBmittel. 

Die in den einzelnen Monaten erreichten abBoluten Luftdruckmaxima sind nicht viel 
voneinander verschicdcn; die absoluten Minima sind aber im Winter betrachtlich tie fer als 
im Sommer. Das absolute lIIinimum des LuItdruckes war im Janner um 18 mm niedriger als 
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Abb, 24, Jahresgang des Luftdruckes urn 7 Uhr, 1901-1930. 

im Juli. Daraus folgt, daE die absolute Variationsbreite im Winter viel gTofler ist als im 
SommeT; sic betragt im Janner 38'2 mm, im Juli aber nUT 21'1 mm. Der hiichste, biRher auf 
dem Sonnbliek gemessene Luftdruck war 536'2 mm am 27, Juni 1935 und del' niedrigste 
495'4 mm am 25, Janner 1910. Die absolute Schwankung des Luftdruckes betragt demnach 
auf dem Sonnblick 40·8 mm, wahrend sie in Wi en 55'6 mm erreichte, 

Um einen genaueren Einblick in den mittleren Jahresablauf des Luftdruckes zu geben, 
habe ieh wiedel' versucht, aus 30jahrigen taglichen Beobachtungen Mittelwerte fiir jeden Tag 
zu berechnen und sie zum Jahresgang aneinanderzureihen, lch habe dazu die 7-Uhr·Werte 
genommen, weil diese am wenigsten thermisch gestiirt erscheinen, Sie sind in Tab. 115 
wiedergegeben. Bei Beaehtung dieses Jahresganges und bei Deutung del' darin ersichtlichen 
Singularitaten ist besonders zu bedenken, dafl del' Luftdruck auf dem Berggipfel eine Re
sultierende verschiedener Ursachen darstellt. Einmal kommt darin eine advektive Kom
ponente, die durch die allgemeine Zirkulation und durch wandernde Druckgebild8, durch 
Zyklonen odeI' Antizyklonen verursacht ist, zur Wirkung. Ferner tragt zur jahrm;zeitlichen 
LuHdruekentwieklung, wie erwahnt, die durch Erwarmung der unteren Luftschichten her
vorgerufene Hebung und Senkung del' Flachen gleichen Druckes bei. Schliefllich sind aber 
auch thennodynamische Prozesse, wie Schrumpfungsvorgange del' Antizyklonen, von Bedeu
tung, die besonders im Winter im Zusammenhang mit del' Temperaturgcstaltung ganz wesent

lich werden konnen. 
Beim Vergleieh des in Abb. 2,1 dargestellten J ahresganges des Luftdruckes mit dem in 

Abb. 5 wiedergegebenen Jahresgang dol' Tcmperatur aus derselben Perioue, 1901/30, fallen 
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Tabelle 115, 30jiihrige Mittel des Luftdruckes um 7 Uhr (1901-1930), 500 + '" mm, 
(An die Werte ist ein Be = 0'8 mm und G e = - 0'2 mJn anzubringen.) 

'rage 

1 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

13 

14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 

24 

25 
26 

27 
28 

29 
30 

31 

Jiinner Februar Miirz April 

15'0 13'4 14'2 IS'S 

15'S 13-2 14'0 15'6 

15'2 13'3 14'4 15'9 

15'1 I4'! I4'S IS'S 
15'6 15'3 16'0 15'3 

16'0 15'5 16'2 14'8 

15'5 15'2 14'5 I4'S 
15'3 15'4 13'2 14'1 

15'6 15'3 13'8 14'3 

16'4 IS'S ]}'8 14'3 

10'4 15'2 13'9 14'S 

14'7 13'7 Ip 15'6 

14'6 14'5 14'6 15'1 

14'6 14'1 14'6 15'0 

15'9 14'1 14'5 14'S 
15'6 I4'! 15'3 14'6 

14'7 14'4 15'7 In 
16'6 14'4 15'8 15'0 
16'6 13'0 15'0 15'3 

I6'S 13'1 '4'7 16'0 

16'9 14'1 14'4 16'6 

16'6 14'7 15'0 16'1 

17'1 14'2 14'7 15'9 
18'4 14'2 14'1 16'7 

I7'S 14'8 '4'1 16'7 

10'9 15'3 13'6 16'9 

15'9 15'0 13'8 16'2 

15'6 14'3 13'7 16'3 

15'1 14'7 16'5 

14'4 14'7 16'2 

13'7 15'2 

:&'lai Juni 

17'3 23-1 

17'8 22'S 
18'6 23'0 

19'0 22'2 
IS'3 21'3 

18'6 20'9 

18'S 21'S 

13'7 22'2 
18,3 22'S 

13'6 22'3 

18'S 21'S 

19'9 22'0 
20'2 21'3 

20'S 20'9 

20'4 21'6 

20'0 22'S 

19'7 22'6 

19'9 22'3 

20'1 21'9 

20'4 22'6 

21'7 23'4 
22'1 23'6 

217 23'S 
21'7 23'1 

21'9 22'6 

21'7 22'4 
21"2 22'8 

21'2 24'0 

22' I 24'S 

22'7 23'7 
23'3 

JuIi August Sept. 

23'1 24'9 24'4 
22'S 25'1 24'1 
23,3 24'7 24'0 

24'4 24'S 23-8 

24'S 24'4 23-6 
24'3 24'1 24'1 

23'S 24'2 25'0 

23-8 24'S 25'6 

23-6 25'S 25'7 

23'9 25'7 24'9 

24'1 25'S 23'7 
24'3 25'1 22'2 

24'9 25'1 22'0 

25'2 24'6 22'0 

25'1 24'1 22'5 
24'6 23,3 23'0 

24'S 23'9 23'8 

24'7 24'2 24'2 

24'4 24'3 238 

24'6 24'S 23'0 

24'S 24'6 22'0 

25'4 24'7 22'2 
24'8 24'2 23'4 
23'2 24'2 22'3 

232 24'2 22'7 

23'9 24'1 23'0 

24'4 23'S 22'7 
24'1 24'4 22,6 

24'0 24'S 22,6 

24'1 24'S 22'2 

24'4 24'2 

Okt. Nov, 

22'1 19'3 

21'7 18'9 
21'7 18'6 

22'7 1S'2 
22'2 IS'S 

21'2 17'6 

21'4 17'1 
21'4 16'6 

21'1 16'5 

20'S 16'9 

21'3 17'5 
21'7 16'6 

22'1 17'3 

21'S 16'S 

21'6 16'9 

21'0 15'7 

20'9 16'1 

21'2 IS'S 

20'9 15'0 
20'7 16'3 

20'3 16'5 

19'6 16'8 

18'5 17'1 

17'9 17'6 
18'4 16'9 

\S'O 15'2 

17'9 15'4 
17'9 15'6 
18'5 16'8 

1S'8 18'0 

18'7 

Dez, 

14'0 

14'7 
15'1 

15'4 

'4'9 
15'3 
16'1 

16'2 

IS'S 

15'7 

15'9 
16'1 

15'4 
15'3 

15'1 

14'2 
\3'8 

14'3 

14'1 

13'9 

13'5 

ganz iiberraschend deutlich Gleichzeitigkeit und Gleichsinnigkeit der wichtigsten Singulari
taten in beiden auf, Hoher Druck £alit mit Temperaturerhohung zusammen und umgekehrt, 
Als wiehtigste Belege hiefiir erwahne ieh nur die Singularitaten urn den 24. Janner, 8, 'Marz, 
Anfang und lIiitte Juni, Anfang Juli, 10, August, 9, und 18, September, Ende Oktober und 
Anfang November, Ende November und Anfang Dezember, Sowohl in den Anstiegen wie 
auch in den Riickgangen zeigt sieh der Gleiehlauf. Besonders schon kommt dies aueh bei 
Einbruch des monsunal'tigen Witterungsumsehlages im Juni zum Ausdruek. Etwas mehl' 
gestort ist del' Gleiehlauf in del' Zeit des stal'ksten Temperatur- und Luftdruekanstieges im 
April unO. lIfai. Urn dieso Zeit scheint sieh die Wetterentwicklung in gl'o.6erel' Unregelmtl.6ig
keit zu vullziehen, Auf Beziehungen der Singularitaten des Luftdruekganges zu anderen 
meteorologisehen Erscheinungen wurde gelegentlich schon fl'iiher hingewiesen, Auf weitel'e 
Einzelheiten hier einzugelien, ist leider nieht moglich, Bei Gegeniiberstellung der Jahres
gange der versehiedenen Elemente, die ieh im vorhcl'gehenden gebracht habe, bleibt dem 
Leser nun die 'Mogliehkeit fiir weite1'8 Vergleiehe und Uberlegungen, 

Als Illustration del' Bedeutung des Luftdruckes filr das Wetter soil auf Grund der 
50jahrigen Beobaehtungen das dUl'chsehnittliche Wetter zui' Zeit del' Luftdl'uck
ext rem e angegeben werden, Aus jedem 'Monat wurde aus den Terminbcobachtungen del' 
hOchste Ullll tiefste Luftdruck herausgesucht und das zugehi:il'ige W ctter des Tag'eR durch 
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Angabe der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Bow61kung und der Windstarken 
um 7 und 14 Uhr, des Dampfdruckes um 7 DIu und der Sonnenscheindauer bestimmt. Die so 
gewonnenen Mittelwerte fiir das Wetter beim Luftdruckmaximum und Luftdruckminimum 
auf dem Sonnblick wie auch ihre Differenzen sind in Tab. 116 zusammengestellt. Zur Dar
stellung des gleichzeitigen Wetters in der Niederung 
wurden dieselben Daten filr die Tage der Luftdruck
extreme auf dem Sonnblick auch fUr KremsmUnster zu
sammengestellt. FUr beide Stationen sind die Unter
schiede der erwahnten Witterungselemente auch in 
Abb. 25 graphisch dargestellt. In diesem Zusammen
hange muB auch die grundlegende Arbeit von Hann 
[66] tiber die Luftdruck- und Temperaturverhaltnisse 
auf dem Sonnblickgipfel und iiber ihre Bedeutung filr 

Jonnblick Kremsmonster. 
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die ThcOl'ie del' Zyklonen und Antizyklonen wie auch 6 

seine Untersuchung der gleichzeitigen interdiurnen Luft- " 
druck- und Temperaturanderungen auf dem Sonnblick 2 
und in Salzburg in ihrer Beziehung zu unperiodischen 
Luftdruckschwankungen wieder in Erinnerung gebracht 
werden. Er hat dort die Wetteranderungen, im be
sondm'en die Temperaturandarungen baim VorUbergang 

.m;r _ Dampfdruck.-

_ot.~ R1~ttH 
von Zyklonen oder Antizyklonen, bzw. Steig- odeI' Fall
gebieten dargelegt. Der Hinweis darauf muB hier ge-

g Fi hi ke I "'-N euc rigi /:-.-

it o 
niigen. ~6 

Es sollen nUl' kurz auf Grund del' Tab. 116 die -12 

charakteristischesten Untcrschiode des Wetters und -/8 

seiner Elemente bei Luftdruckmaxima und Luftdruck
minima auf dem Sonnblick im Vergleich mit den ana
logen Verhaltnissen del' Niederung naeh den Beobach
tung en von Kremsmiinster hervorgehoben werden. 

Zunachst ist festzuhalten, daB die Differenzen 
zwischen Luftdruckmaxima und Luftdruckminima selbst 
im Mittel von November bis Marz auf dem Sonnblick 
kleiner, in den iibrigen Monaten abel' groBer sind als 
in Kremsmiinster. Das ist wohl hauptsachlich darauf 
zuriickzufilhren, daB bei starken Erwarmungen im 
sommerlichen Hochdruckwetter die Flachen gleichen 
Druckes starker gehoben werden als im Winter, wo 
diese Erwarmung wegen der kiirzeren TagesIange und 
auch wegen del' andersartigen Schichtung der Atmo
sphare und den damit zusammenhangenden Witterungs

M 

f ~ 
I \ 

\ 

:-

t". 
\1'. /1 
\ -, 

v / 

tv 

\: 

vel'haltnissen nicht so groB und zum Teil iiberhaupt Abb. 25. Differenzcn der Mittelwertc dcr 
. 1 h d . D D'ff Witterungselementc bei den monatlicllen me It VOl' an en 1st. urch 1 erenzenbildung der ana-

Luftdruckmaxima und ·minima nuf dem 
logen Luftdruckwerte von Sonnblick und Kremsmiin- Sonnblick und in I\remsmlinster. 

stcr findet man, daB die vel'tikalen Luftdruckgradienten 
imWintel'merklichgroBersindalsimSommer und daB sie von November bisMarz imHochdruck
gebiet etwas groBer sind als im Tiefdruckgebiet, wlihrend es im Sommerhalbjahr umgekehrt ist. 

Zur Zeit des Luftdruckmaximums ist es auf dcm Sonnblick zu allen J ahreszeiten und 
besonders im Winter viel wiirmer als im Luftdruckminimum. Die Temperatul'lmt.8rschicde 
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Tabelle 116, Durchschnittliches Wetter zur Zeit del' monatlichen Luttdl'uckmaxima und 
-minima autdem Sonnblick und in Kremsmunster (1887-1936), 

Luftdruck Temperatur 
500+ ... mm DC 

Junner: 

Luftdruckrnuxirna, 26' I 

Luftdruckrninirna, 3'8 
Differenz 22'3 

Februar: 

Luftdruckrnaxima, 23'8 
Luftdruckminima, 4'0 

Differenz , 19'8 

Miirz: 

Lnftdruckmuxima. 22'4 
Luftdruckmillima, 4' J 

Differenz . 18'3 

April: 

Luftdruckmaxima, 24'4 

Luftdruckminima 7' 5 
Differenz 16'9 

Mai: 

Luftdruckmaxima, 27' 2 

Luftdruckminima, 12'2 

Differenz , 15'0 

Juni: 

Luftdruckmuxima, 29'4 
Luftdruckminima 10'2 

Differenz • 13'2 

Juli: 

Luftdruckrnaxima, 30'4 
Luftdruckminima, I T8 
Differenz , 12'6 

August: 

Luftdruckmuxima, 30'6 

Luftdruckminima, 18'0 
Differenz , 12'6 

September: 

Luftdruckmaximu, 30'6 

Luftdruckminimu, 15'8 
Differenz 14'8 

Oktober: 

7h 1411 

- S'8 - 7'3 
- 17'2 - 16'9 

8'4 9'6 

- 10'2 - 8'7 
- 16'0 - 15'6 

5'8 6'9 

- 8'5 -G'7 
- 14'9 - 14'1 

6'4 7'4 

- 6'4 - 4'6 
-12'4- 11 '0 

6'0 6'4 

- 2'1 -O'S 

- 8'0 - 6'S 

5'9 6'3 

0'4 2'6 
-4'S - 3'3 

5'2 5'9 

3'7 5'9 
- 2'0 - 1'6 

5'7 7'5 

h 5'1 
-3'2 - 2'8 

6'4 T9 

1'6 3'3 

- 5'4 - 3'8 
TO 7' I 

Luftdruckmaximu, 2S'6 - 2'1 - 0'8 
Luftdruckrninima, 11'0 - 8'9 - 8'3 

Differenz , I T6 6'8 7'5 

November: 

Luftdruckrnaxima, 2TO 
Luftdruckrnillima, 6'6 

DifIercnz , 20'4 

Dezember: 

Luftdruckrnaxima, 25'9 

Luftdruckminima 4'7 
DifTeren7.. . . . 21'2 

- 5'2 - 3'7 
- 11'3 - 12'0 

6'1 S'3 

-7'7 - 6'3 

- 15'2 -15'2 

T5 8'9 

Dampfdruck ReI. Feuchtigkeil 
mm 0/0 
Sonnblick 

7h 

1'3 
1'2 
0'1 

1'2 

1'3 
-0'1 

1'5 
1'4 
0'1 

2'4 
1'7 

0'7 

2'5 
1'0 

3'9 
h 

0'7 

4'3 

3'9 
0'4 

4'3 

3'7 
0'6 

3'6 
2'9 

0'7 

2'5 
2'4 
0'1 

2'1 

1'8 

0'3 

0'9 
1'3 

- 0'4 

7" 14h 

61'S 59'6 

87'5 86'S 

- 25'7 - 26'9 

61'6 59'8 

90'1 90'6 
- 28'S - 30'8 

67'0 66'S 
90'6 89'6 

-23'6 -23'1 

82'9 80'2 

90'1 89'6 
- T2 -- 9'4 

85'/ 88'9 

90'3 91'S 
- 5'2 - 2'6 

82'-f 84'6 

94'S 94'S 
- 12'/ - 9'9 

73'4 79'4 
95'3 92'8 

-21'9 - 13'4 

72'1 7T3 
95'7 96'4 

- 23-6 - 19'1 

68'0 77'6 

93'6 93'S 
- 25'6 - 15'9 

65'1 7°'4 
91'0 92 '4 

-25'9 -22'0 

62'1 03'0 

89'0 89'8 
- 26'9 - 26'8 

58'6 61'1 

~7'9 87'9 
- 29'3 - 26'S 

Bew5lkung 
Zehnlel 

710 14 b 

3'z 3'/ 

9'1 8'7 
-5'9 -5'6 

3'4 2'9 
9'2 9'1 

- 5'8 -6'2 

3'3 2'S 

10'0 9'S 
-6'7 -TO 

4'6 4'0 

9'1 9'5 

- 4'5 - 5'5 

4'3 5'6 
9'4 9'5 

- 5'1 - 3'9 

47 5'4 
9'7 9'6 

-5'0-4'2 

3'0 4'9 
9'2 9'5 

- 6'2 - 4'6 

2'8 4'4 

9'4 9'4 
-6'6 - 5'0 

3'5 h 
9'3 9'2 

-S'S -6'1 

3'4 2'9 

9'5 9'3 
-6'1 -6'4 

3-5 2'9 

9'4 9'3 
- 5'9 - 6'4 

3-6 h 
8'9 S'9 

- 5'3 - 5'8 

Sonnen-
Wind scheindaucr 

Beaurort Stunden 

i' 
4'4 
3'9 

0'5 

3'4 3'3 

4'0 4'1 
-0·6 -o'S 

3'3 32 

3'9 3'9 
-0'6 -0'7 

3'1 3'3 

3'3 3'5 
-0'2 -0'2 

3'1 2'9 

3'4 3'4 
- 0'3 -- 0'5 

3'2 2'1 
3'3 3' 3 

-0'1 - 1'2 

6'3 
1'1 

4'2 

7'7 
1'2 

6'5 

8'4 
1'3 

TI 

87 
0'8 

7'9 

27 2'2 10'6 

3'5 3'4 1'9 
- 0'8 - 1'2 8'7 

3'3 2'3 10'1 

37 3'4 1'6 

- 0'4 - 1'1 8'5 

3'4 2'5 
3'8 3'5 

- 0'4 - 1'0 

3' I 2'8 

3-6 3'4 
-0'5 -0'6 

3'5 3'/ 

3'9 3'4 
-0'4 -0'3 

3-8 
1'0 

- 0'2 

3'9 

3'9 
0'0 

9'5 
1'0 

7'9 

1'0 

5'3 
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Tabelle 116 (Fortsetzungj, 

Luftdruck Temperalur Dampfdruck ReI. Feucbligkeit 
7co+ ... mm °C mm % 

JUnner: 

Luftdruekmaximu, 38'6 
Luftdruekminima IS'S 
Differenz 22'8 

Februar: 

Luftdruckmaxima, 36'4 
Lultdruckminima, 14'8 
DiffereDz 21'6 

Miirz: 

Luftdruckmaxima, 34'4 
Luftdruckminima 13'7 
DifIerenz 207 

April: 

Luftdruekmaxima, 32'4 
Luftdruckmiuima 16'0 
Differenz 16'4 

Mai: 

Luftdruekmaxima, 31 'S 
Lultdruckminima, 19'5 
Differenz 12'3 

Juni: 

Luftdruckmaxima, 32'] 
Luftdrtickminima, 21'6 
DiffereDz 11'1 

Juli: 

J,uftdruekmuxima, 31'4 
Luftdruekminima 21'S 
Differenz 9'6 

August: 

Luftdruckmaxima, 32'3 
Luftdruekminima 22'4 
Differenz , 9'9 

September: 

Luftdruekmaxima, 34'1 
Luftdruekminima 21'6 
DifIerenz 12'5 

Oktobcr: 

Luftdruekmaxima, 35'0 
Luftdruekminima 18'5 
Differenz , 16'5 

November: 

Luftdruckmaxima, 36'8 
Luftdruckminima 15'0 
DiffereDz , 21 '8 

Dczember: 

Luftdruckmuxima, 3r6 
Luftdruckminimu' 14'5 
DiffereDz, , , , 23'1 

711 1411 

- I'D 1'8 
-2'4 -0'4 

- 1'4 2'2 

- 2'3 
-2'7 
-0'4 

3'4 
0'5 
2'9 

1'7 10'0 
0'6 3'g 
1'1 6'1 

15'9 
7'1 
8'8 

13'8 21'7 

7'9 ll'4 
5'9 10'3 

16'4 24'0 
12'2 lS'I 

4'2 8'9 

26'3 
16'6 

9'7 

16'3 24'8 
13'0 15'3 
3-3 9'5 

12'4 20'7 
9'3 13'4 
3'1 7'3 

6'9 
5'1 
1'8 

2'] 
I'] 

1'0 

13'9 

7'9 
6'0 

5'8 
3'5 
2'3 

- 1'4 0'8 

-1'6 --0'1 
-0'2 0'9 

Meteorologic des Sonnblicks. I. 

Kremsmiinster 

7" 
4'0 
3'5 
0'5 

3'6 

3'5 
0'1 

G'3 
5'1 
1'2 

9'2 
6'9 
2'3 

10'8 

8'9 
1'9 

11'6 

10-4 
1'2 

1!'3 
9'7 
1'6 

9'6 
7'S 
1'8 

TO 
6'0 
1'0 

4'0 ' 
3'8 
0'2 

'ih 14h 

90'6 83'1 
86'9 81'7 

3'7 1'4 

87'6 73'0 
SS'6 78'4 
2'0 - 5'4 

85'3 59'5 
87'S 74'4 

-2'2 - 14'9 

80'4 50'9 
85'3 72'1 

-4'9 - 21'2 

77'4 52 '1 

85'6 70'7 
- 8'2 - 18'6 

78'0 53'7 
83'5 7D'S 

- 5'5 - 16'8 

7T2 50 '7 
84'4 72 'S 

-7'2 - 21'S 

82'7 56'0 

87'0 74'9 
-4'3 - 18'9 

88'6 64'2 

88'] 72'6 
- 0'1 -8'4 

91'7 69'9 
89'6 78'3 
2'1 - 8'4 

92'8 85'1 

87'2 79'9 
5'6 5'2 

90'9 867 
87'8 84'0 
3'1 2'] 

Bewolkung 
Zebnte] 

711 14h 

8'3 6'4 
9'1 8'2 

-0'8 -1'8 

6'0 5'1 
87 8'7 

-2'] -3'6 

4'5 3'0 
9'0 S'4 

- 4'5 -- 5'4 

4'5 3'4 
S'I 8'6 

- 3'6 - 5'2 

3'1 2'8 
8'6 8'6 

- 5'5 - 5'8 

3'g 2'8 
8'4 8'8 

- 4'5 - 6'0 

2'3 I'S 

9'2 S'S 
- 6'9 - 6'7 

3'5 2'0 
9'5 9'0 

- 6'0 -TO 

4'4 2'6 
S'S S'2 

-4'1 -5'6 

5'6 h 
9'1 S'7 

- 3'5 - 5'5 

8'3 7'3 
8'6 9'2 

-0'3-1'9 

7'5 6'8 
9'1 9'2 

- 1'6 - 2'4 

145 

Sonnen-
Wind scheindauer 

Beaufort Stunden 

7h 1411 

1'6 1'2 
2'1 2'2 

-0'5 -1'0 

1'6 1'4 
2'0 2'3 

-0'4 -o'g 

1'1 1'4 
2'0 2'0 

-0'9 -0'6 

1·2 2'0 

2'1 3'0 
-0'9 - I'D 

2'7 
1'0 

l'7 

7'9 
1'7 
6'2 

8'5 
2'5 
60 

0'7 1'3 10'6 
1'9 2~+ 3'3 

-1'2 -1'1 7'3 

I'D !'3 11'4 
1'9 2'4 2'4 

- 0'9 - 1'1 9'0 

0'6 1'1 

2'2 2'7 
-1'6 -1'6 

12'6 
2'9 

9'7 

0'8 1'1 10'9 
2'2 2'S 2'9 

- 1'4 - 1'7 8'0 

I'D 1'4 
1'6 2'0 

-0'6 - 0'6 

1'2 1'5 
2'0 2'3 

-0'8 -o'S 

1'2 1'2 
2'1 2'2 

- 0'9 - 1'0 

l'l I'D 
2·2 2'2 

- 1'1 - 1'2 

10 

8'1 
2'5 
5'6 

6'4 
1'4 
5'0 

2'0 
1'0 
1'0 

2'1 
0'8 
!'3 
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sind am Nachmittag etwas groBer als am :Morgen. Ganz andel's ist bekanntlich del' Tempera
turunterschied zwischen Hoch- und Tiefdrucklagen in del' Niederung. Dort sind am Morgen 
die Antizyklonen im Winter kalter als die Zyklonen und in den Ubrigen Jahreszeiten ist es 
umgekehrt; die Ubertemperatur del' Antizyklonen ist abel' auch da nicht so groB wie in del' 
Hohe. Am Nachmittag sind in jedem Monat die Temperaturen im Luftdruckmaximum hOher 
als im Minimum. Die Unterschiede sind im Winter nicht groB, im Sommer abel' zufolge der 
starlcen Einstrahlungswirkung viel groBer als auf dem Sonnblick. Am N achmittag sind die 
mittleren Temperaturdifferenzen zwischen Tief und Hoch in del' Niederung viel groBer als 
am :Morgen - besonders im FrUhling und Herbst -; mit diesen Verhaltnissen hangt es zu
sammen, daB die vertikalen Temperaturgradienten im Hochdruck im Winter etwa nur halb 
so groB sind wie im Sommer, wahrend im Tiefdruck die jahreszeitlichen Unterschiede nicht 
betrachtlich sind. Am :Morgen sind in allen lVIonaten die vertikalen Temperaturgradienten 
im Tiefdruck kleiner als im Hochdruck, am Nachmittag ist dies nul' in den Monaten Oktober 
bis Marz der Fall; in den Ubrigen Monaten ist es umgekehrt. 

Die Dampfdruckwerte sind zufolge del' hOheren Temperaturen im Hochdruckg'ebiet im 
nIittel etwas hOher als im Tiefdruck. Die Untersehiede sind in der Niederung im Sommer 
etwa doppelt so groB wie auf dem Sonnblick. 1m Winter sind die Untersehiede minima.!. Der 
vertikale Gradient des Dampfdruckes ist in allen lVIonaten im Luftdruckmaximllm etwas 
groBcr als im Luftdruckminimum. 

Die relative Feuchtigkeit ist auf dem Sonnblick in allen J\!Ionaten im IIochdrnck viel 
niedriger als im Tiefdruck, nur in den ~lonaten des starksten thermischen AuHriebes, im April 
und Mai, sind die Unterschiede recht gering, da in diesen Monaten auch bei hohem Luftdruck 
die Feuchtigkeit ziemlich groB ist. Vom J\!Iai bis November ist der Fellchtigkeitsunterschied 
zwischen Hoch und Tief am Nachmittag auf dem Sonnblick geringer, in den Ubrigen 1£onaten 
abel' etwas hOher als am Morgen. In del' Niederung sind die Unterschiede del' relativen 
Feuchtigkeit zwischen Hoch und Tief am Morgen nicht so groB wie auf dem Berg; die Feuchtig
keit ist in KremsmUnster nur von Marz bis September beim Luftdruckmaximum geringer als 
beim Minimum; in den iibrigen Monaten ist es abel' umgekehrt, womit auch die hitufige Nebel' 
bildung beim Hochdruckwetter der Niederung zusammenhangt. Am Nachmittag ist in del' 
Niederung im FrUhling und Sommer die relative Feuchtigkeit beim tiefsten Druck bedeutend 
hoher als beim hOchsten Druck; im Winter ist sie abel' auch am Nachmittag im Hochdruck 
noch etwas hOher. Die mittleren Feuchtigkeitsdifferenzen zwischen Kremsmiinster und Sonn
blick haben beim Luftdruckmaximum am Morgen von April bis Juni geringe negative Werte, 
von Juli bis l\'Iarz abel' positive Werte, die im Winter bis libel' 30% ansteigen; am Nachmittag 
sind sie nur von November bis Februar positiv, in den iibrigen Monaten abel' und be
sonders im FrUhling und Sommer stark negativ. Zur Zeit des Luftdruckminimums ist die 
Feuchtigkeit in allen lVlonaten sowohl am Morgen wie auch am Nachmittag auf dem Sonn
blick hOher als in der Niederung; die Unterschiede sind im Sommer und am Nachmittag am 
groBten. 

Die BewOlkung ist auf dem Sonnblick im Hochdruck in allen Monaten viel geringer als 
im Tiefdruck. 1m Frilhling und Sommer sind die Unterschiedo in del' Niederung ahnlich, im 
Spatherbst und im Winter sind sie dort abel' nur gering. Die hohe BewOlkungszahl del' Niede
rung im Hochdruckgebiet ist durch haufige Nebelbildung odeI' Hochnebeldeckenentwicklung 
an del' Inversionsschicht verursacht. Dieselben Verhaltnisse spiegeln sich in den Unterschie
den del' Sonnenschein stun den wider, die bei hohem Luftdruck auf dem Sonnblick in allen 
Monaten viel Mher sind als bei tiefem Druck; in der Niederung sind die Untel'schiede abel' in 
den Spiitherbst- und Wintel'monaten nUl' gering. Bei maximalem Luftdl'uck ist die BewOlkung 
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Tabelle 117. Tagesgang cles Luftclruckes; Abweichungen vom Tagesmittel in Hunclertstel mm 
(1901-1930). 

Mouat I" 2h 3h 4h Sh 6h 7' 8h 9" IOh Illl 12" 
Jliuner 0 -3 -14 -23 -28 -22 -12 -I 10 IS 10 
Februar 6 2 -1.1 -23 -2S -32 -31 -IS -9 0 II 13 
Marz -3 -5 -21 -31 -36 -36 -31 -23 -12 -2 8 14 
April -9 -15 -31 -40 -46 -43 -36 --30 -IS -4 5 II 
Mai -14 -28 -40 -50 -52 -47 -39 -28 --IS --5 8 18 
Juui. -I -16 -31 -40 -42 -40 -34 -27 -14 -2 10 20 
Juli 0- 15 -30 -40 - 43 -4 1 - 36 -27 -18 -6 Ie 

) 

August 2 -II -25 -36 -39 -37 -33 -26 -15 -2 14 
September. 5 -S --21 -32 -40 -38 -32 -25 -II 10 16 
Oktober 15 -2 -16 -24 -28 -30 -25 -12 0 14 13 
November 7 2 -8 -10 -23 -25 -22 -9 12 IS 7 
Dezember 8 5 I -9 -18 -20 -18-10 2 13 '7 7 
Jahr. 2 -7 -20 -30 -35 -35 -30 -21 -S 10 13 

Monat 13' 14h ISh I6h Ii' I8h 19h 20h 2Ill 2211 23h 2 It Mittl. periodischc MUll. aperiodische 
4 Tagesschwankung Tagcsschwankung 

Jiinner -3 -II -7 -3 0 3 10 15 17 17 17 10 46 31 7 
Februar -I -I -I 3 7 IS 17 19 22 20 16 54 30S 
1Hirz 12 7 16 22 25 26 23 19 62 29 1 
April 16 18 16 IS 14 J3 17 27 29 29 26 19 75 263 
Mai 25 27 34 25 20 18 19 25 32 32 27 IS 86 216 
Juui. 24 26 27 23 16 13 14 16 23 26 19 12 69 213 
Juli 20 21 22 19 IS 13 14 18 26 28 26 17 71 206 
August. 18 20 20 18 IS 8 9 16 22 23 21 13 62 205 
September. 17 16 14 II 7 12 20 22 22 17 8 62 212 

OktDber 6 0 0 0 6 12 15 18 19 J3 6 49 25 1 
Novemher -I -8 -8 -6 -3 10 13 IS IS 16 12 43 29 1 
Dczember -3-12-10 -7 -4 -2 4 8 10 13 . 14 37 314 
Jahr. 12 9 8 13 18 20 23 20 13 

auf dem Sonnblick am ~Iorgen von August bis. Marz und am Nachmittag von Oktober bis 
JVIarz geringer als in del' Niederung. 

Die Wind starke ist, abgesehen vom Janner, auf dem Sonnblick und in Krcmsmtinster in 
allen Monaten im Luftdruckminimum stitrker als im Maximum. Die Unterschicde sind in del' 
Niederung gToEer als in del' Hohe. 

Aus diesel' kurzen Oborsicht tiber die Witterungsverhaltnisse bei 8xtremen Luftdruck
werten ergibt sich in der Kombination der oinzelnon mete oro log is chen Elemente del' behen
sehende EinfluE der Luftdrueklagen auf unser Wetter und andererseits zeigt sieh auch, daE 
aer Luftdruck als Ordnungsprinzip fUr Wetterlagen im Hochgebirge viel eindeutig'er zur 
Geltung kommt als in del' Niederung. 

Zum AbsehluE will ieh vom Luftdruek del' VollsUindigkeit halber nUl' noeh eine Zusam
monstellung der aus 30jahrigen Hegistrierungen abgeleiteten Tag e s g a n g e fUr die einzolnen 
Monate und fUr das Jahr mitteilen. Die Werte sind in Tab. 117 als Abweiehungen vom Tages
mittel in Hundertstelmillimeter wiedergegeben. Dabei ist del' Jahresgang nieht eliminiert. Das 
Wosentliche am Tagesgang des Luftdruckes auf den Bergen ist ja aus den grtindliehen Bearbei
tungen von Hann [67] und von Obermayer [68] bekannt, und os kann daher, was Einzel
heiten und besonders was das theoretisehe Interesse anlangt, das dem Tagesgang des Luft
druckes zukommt, auf diese wie aueh auf das in dem Lehrbuch von Hann-SUring und an 
anderen Stellen AngefUhrte verwiesen werden. 

10' 
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Wie ieh bereits einleitend erwlihnt habe, muBte es bei dieser Bearbeitul1g des ganzen 
Beobachtungsmaterials des Sonnblick-Observatoriums vor allem darauf ankommen, die be
sondel'on 1Higlichkeiten del' langcn Reihe zu einer eingehenden Statistik zu verwerten. Sta
tistik geht in Einzelheiten. Darin bringt sie sehr viel. Demzufolge enthebt auch cine Dar
stellung in der vorliegenden Art den Leser nicht einer in gewisser Hinsicht oft miihevollen 
Mitarbeit zur Kombination zum Gesamtbild del' Wetterentwicklung und dos Wetterablaufes, 
zum tieferen Blick in die Struktur des Wettergeschehens in unserem Hochgebirge, in seine 
lHiglichkeiten und in seine Wahrscheil1lichkeiten. 

1m folg'enden zweiten Teil solI das meteorologische Geschehen im Bereiche des Gebirgs
stockes cler SOl1nbliekgruppe behandelt werden. Dort wird uns eille ganz andere Aufg'abe ge
stellt sein. Dort muB es sich darum handeln, die lHiglichkeiten eines eng en N etzes von Be
obachtungsstationel1 auszuschOpfen. 
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Jahr 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

1902 

1903 

1904 
1905 
1906 

1907 
1908 

1909 
1910 

19 II 
19 1Z 
1913 

19 14 
1915 
19 16 
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Tem peraturmittel 

Janner Februar l\liirz April Mai 

- 12'6 - IS'7 -]0"7 - 9'6 - 6"7 
- 14'6 - 15'4 - 13"0 -9'4 -4"2 
- 13'5 - ITS - 14'2' - 10'1 - 1'3 
- 10'6 - 13'6 - 11'4 - 9'1 - 3'2 
-16'3 -13'5 -12'0 -11'4 -3'0 
- 13'5 - 13'6 - 13'7 -7'2 - 3'8 
- 17'5 - 13'4 - 12'3 - 8'1 - 5'3 
-12'4 -13'1 -11'6 -6'3 -3'5 
- 17'2 - 18'3 - 12'9 - 6'9 - 5'0 
- 12'] - 10'1 - 10'3 - 12'0 - 6"7 

- 13'7 - 10'4 - 10'8 -8'2 -6'5 
-7'9 - 14'9 - 11'0 -7'3 -4'S 

- 10'9 - 10'3 - 11'7 -s's -5'3 
- 12'8 - ]0'9 - 14'S - 10'5 -4'1 
- 14'0 - 19'6 - 13'3 - S'3 -4'2 
- ,II '4 - II'O - 12'6 - 5'7 - s's 
- 11'1 - 10'2 - 10'S - 12'6 - 4'5 
- lZ'1 - 13'2 - 10'3 - 6'8 -2'9 
- 16'5 - 14'4 - 10'9 -9'5 - 3'9 
- 12'8 - 14'3 - 11'9 - 8'5 - 3'3 

Juni 

-2'0 

-0'5 
o'g 

-3'1 
-1'0 

-0'9 
-1'9 
-2'9 
-0'6 
-1'1 

-0'2 
-1'6 
-2'1 
-0'6 

-0'5 
-2'5 
-2'0 

0'4 
0'0 

- 1'6 

- 15'Z - 14'9 - 15'2 - 10'1 - 2'8 - 0'4 
- 11'9 - 16'1 - 14"8 -II'S - 2'3 0'3 
- 15'0 - 19'5 - 14'3 - 8'4 - 5'9 - Z'I 
--13'4 -12'7 -l!'4 -8'9 -5'1 -0'6 
-13'4 -14'1 -11'7 -9'3 -4'l -1'7 
- 12'0 - 10'5 - 10'2 - II'2 - 4'0 - 0'9 
-II'g -13'8 -8'6 -9'3 -4'7 -1'3 

- 13'0 - 7'7 - II'S - 6'8 - 5'1 - 2'4 
- 15'5 - 14'2 - 12'7 - 9'3 - 1'4 0'6 
- 10'1 - 13'4 - 9'z - 8'6 - 3'5 - Z'2 

- 14'5 - 13'4 - 13'9 - IZ'I - 1'6 
-10'7 -II'2 -II'S -6'6 -3'8 
- 12'2 - 13'6 - 12'0 - 10'6 -7'8 
- 10'7 - 9'6 - 8'1 - 6'6 -0'7 
- 10'1 - 12'3 - 9'4 - 9'8 -2'2 

- 14'8 - 12'1 - 9'6 - 9'3 -3'4 
- 14'0 - 12'5 - 11'1 - 8'3 - 3'3 

- 14'5 - 15'3 - 12'1 - 8'4 - 2'2 

-8'9 -11'8 -15'1 -7'9 -3'7 
-13'] -8'9 -11'0 -7'0 - 5'6 

- 12'6 - 13-5 - 10'3 -8'3 -3'g 
-II'Z -II'G -II'O -7'6 - 6'8 
- 15'6 - 16'0 - 10'8 - 11'0 - 2'9 

- 8'9 - 13'4 - 9'S - 7'S - 4'9 
- 13'4 - 15'2 - 12'6 -9'S - 2'2 

- 8'1 - 16'5 - 13'3 - 10'0 - 3'9 

- 14'4 - 13'9 - 10'3 -9'0 -6'2 

- 12'5 - II'g - 10'4 - s'S - 2'4 
- 16'5 - 13'3 - 13'4 -9'3 - 5'0 

- 10'4 - 12'9 - 9'7 -7'7 - 2'7 

-1'1 

- 3'9 
-1'2 
-1'3 
- 2'1 
-0'3 

-4'3 
,- 0'9 

-1'4 
-302 

0'1 
-1'1 

0'2 

I'S 
Z'O 

-2'0 

- 3'5 
- 1'5 

1'7 
-0'9 
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7+14+21 +.~ 0c, 
4 

Juli August Sept. 

2'8 
-0'9 

0'2 
0'3 
0'3 
0'3 
1'0 
2'2 

2'2 

1'3 

0'4 - 1'6 
0'0 -0'2 

0'3 - 4'2 
2'0 - 3'3 
0'4 0'3 
2'5 - 0'4 
0'9 - 1'0 
0'7 - 2'2 
0'8 1'5 

- 1'2 - 2'1 

Okl, Nov. Dcz. 

- 3'4 - 9'3 - 13'2 
- 9'1 - 9'Z - IS'S 
-6'5 -7'5 -9'0 
- 4'7 - 8'0 - 12'S 
- TI - 10'8 - 14'1 
-3'6 -9'2 -11'3 
- 5'6 - 7'3 - 13'6 
- 3'4 - S'I -- 10'S 

-$'4 -7'0 - 13'7 
- 5'4 - 5'5 - 12'6 
- 4'3 - 10'3 - 11'6 

Mittel 

-7'5 
-6'8 

-7'1 
-7'0 
- 6"7 
-6'4 
- 67 
-6'3 

- 6'7 
- 6'7 

1'2 1'5 -0'9 -6'1 
0'0 - 2'8 

-2'2 -2'7 

0'9 - 4'0 
-07 -5'0 

-7'4 - 10'4 -6'0 
-0'8 Z'I - S'S - 10'4 - 5'4 

0'3 1'0 - 6'7 - 13-1 - 6'0 
2'4 - 0'2 -7'8 -8'6 -5'9 
0'9 0'4 -9'6 -11'7 - 7'1 
1'1 0'6 -0'4 - 57 -7'9 -11'9 -6'3 

-0'2 1'8 -0'1 -4'1 -9'z -II'4 -6'2 

2'S 1'4 - 3'6 - 5'4 - 10'4 - 10'5 - 5'9 
3'5 1'4 0'0 - 107 - 9'3 - 9'7 - 6'7 
1'7 1'7 - 2'8 - 2'0 - 6'6 - 16'2 - 6'4 

-1'0 
0'3 

-0'4 
-0'9 

2'2 
0'8 

-2'8 

-0'5 

1'6, 

-0'5 

0'1 
- 2'7 

-2'5 -8'6 -Il'9 
- 3'6 - 10'0 - lZ'S 
- 4'0 - 11'8 - II'I 0'9 - Z'O 

0'4 - 3'9 - 4'0 - 12'7 - 10'2 

1'9 
-1"3 
-0'9 

1'5 

0'1 - 4'0 - 6'5 - 10'8 
-7'1 -S'4 -13'0 -8'0 
-2'5 -2'3 -7'2 --12'9 
- 3'1 - 6'2 - 10'1 - 10'1 

0'4 - 1'1 - 3'4 - 7'S - 12'0 - 9'1 
0'0 - 0'1 - 3'2 - 5'1 - S'3 - 107 

0'8 
0'3 

-1'9 
2'0 

2'7 
0'8 

2'5 
1'3 

0'7 
0'3 

1'5 
4'2 
2'1 

0'6 

1'7 
2'[ 

1'4 
1'5 
1'7 
1'9 

I"3 
-0'2 

1'8 

-0'4 
2'2 

2'4 
2'3 

-1'2 

0'8 
1'[ 

1'4 
3'1 

2'5 
['2 

0'4 
3'7 
1'3 

0'7 
0'7 
0'8 

1'1 

0'7 
0'[ 

-!'3 
0'4 

-2'9 
-2'1 

-0'4 
-4'1 

0'7 

- 6'5 - 8'6 - 14'4 
-6'6 -9'9 -9'9 
- 9'2 - II'S - 12'3 

- 3'6 - 6'7 - 9'4 
- 1'5 - 10'2 - 11'1 
- 6'2 - 12'1 -II'S 

-Z'7 -7'9 - 14'6 

- 3'7 -7'5 -8'3 

- 3-G - 9'1 - 14'1 
- 3-G - 6'0 - 12'4 

-0'9 -3'6 -T3-II'Z 
- 1'1 - 4'5 - 87 - 13'1 

0'3 - 4'5 - 7'9 - 11'0 
- 1'0 - 4'7 -TO - II'2 
- 5'9 - 5'2 - 6'6 - 12'4 

2'6 - 5'2 - 6'9 - 8'0 
- 1'2 - 4'6 - 9'4 - [3'3 

0'4 - 4'3 - 8'4 - 8'2 
-0'[ -3'6 -7'5 -Ih 

- !'3 - 8'9 - 7'6 - 9'S 

- 6'7 
-1'1 
-7'8 
-6'9 

-5'9 
-6'9 
-6'5 
-6'2 
-7'[ 
-6'2 

-6'7 
-6'[ 

-70 S 
- 4'7 
- 5'3 
- 6'6 
-6'3 
-6'1 

- 6'5 
- 5'8 

- 5'7 
- 5'8 
-6'2 

-5'4 
-6'6 

-5'5 
-6'9 

- 5'2 
-6'5 
- 5'8 
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TABELLE II, 

Ternpemtnrabweichnngen vmn 50jahrigen Mittel, 0 C, 

Jahr Janner Februar l\Hirz April Mai Juni Juli August Sept, Oklo Nov. Dez. 

19°7 
1908 
190 9 
19 10 
Igll 
19[2 
IgJ3 

1914 
19 15 
[9 16 

19 17 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
Ig23 
1924 
19 25 
1926 

+0'3 
-1'7 

- z'3 + 1'0 -0'8 -2'6 -O'S +1'9 -0'5 -0'3 
-1'8 -0'9 +1'1 

-4'2 - 0'6 - 4'0 
-Z'O -1'3 -0'6 -0'1 +0'7 -1'6 +1'1 +2'5 

-0'6 -4'1 -2'5 -1'3 +2'8 +2'1 
+0'9 -1'9 
+1'1 +0'2 
+0'3 +0'3 
-1'2 -0'7 
+0'6 -1'7 
- 0'9 +0'6 

- 0'7 - 0'6 - 2'9 +0'2 +0'6 ~ 1'3 
+2'3 
-3'4 
-0'6 
-4'6 

+0'5 
-4'3 
+0'2 

-0'2 +0'3 
-0'1 -0'3 
-0'2 -2'0 

° -0'6 
+0'3 +0'1 
-4'9 -1'2 

+3"3 + 1'4 

-0'3 
-2'6 
+1'6 

+ 0'7 
+2'5 
+1'9 
-3'1 -2'6 +0'1 

-0'6 +1'1 -2'0 -2'2 

-0'6 
-0'6 
+0'1 
+1'3 
+!'3 
+0'4 

-0'5 +1'6 +1'3 
+ 1'6 +0'9 - 0'] 

° +0'3 + 1'5 
- 0'2 - 0'9 - 0'5 
-0'1 +2'8 -0'5 
- 2'1 - o'S +0'6 

-0'6 
+1'3 
+0'5 
+ 1'6 

+3'! 
- 1'7 

-2'6 
+0'2 
-2'1 

+0'] 
-2'2 

-1'1 

-0'1 

-0'8 +3'0 +0'9 +0'6 
+5'0 -1'5 +0'7 +1'5 

-2'4 +1'0 +0'3 +0'6 +0'4 -1'2 +1'2 +l'I 
-0'4 -0:4 -I'] +1'2 +1'3 +2'1 +2'8 +l'I 

+2'0 +3'1 ° ° -1'2 -0'9 -0'6 +0'1 -o'g +2'2 +1'9 -1'6 
+0'1 +2'5 -3'1 -1'7 
-1'1 - 6'2 -1'6 +0'5 
+ 1'5 +2'4 -0'9 +3'1 
+ 1'8 +3-2 +0'9 - 3'8 
+0'8 +0'2 +1'4 +2'0 
-3'6 -1'0 +0'8 -0'7 
+0'1 -0'9 -0'2 +0'3 

° +,)'6 +1'5 -1'1 +2'2 +0'9 +o'S +2'9 
- 0'1 + 0'7 ° - 0'5 + 0'6 - 0'1 - 1'0 - 0'2 
-4'4 -1'3 +0'2 -0'3 +0'9 -o'S +0'] -0', 
-0'4 -0'8 -,1'1 +0'9 +1'2 +0'8 -0'6 +0'1 
+1'2 +1'6 +1'9 +0'5 -2'3 -0'5 -I'S +1'0 
+0'2 + 1'2 + 2'6 +0'5 + 1'3 - 5'8 - 0'7 + 1'8 
+0'8 -0'4 +o'S +o'S -1'5 +2'g +2'0 -4'7 

-2'3 -1'5 -3'5 -1'3 +1'3 +0'8 
+1'0 -2'] -3'1 -2'7 +1'8 +1'5 
-2'1 -6'1 ---2'6 +0'4 -I'S -0'9 

- 1'9 +0'7 + 1'4 
- 0'6 - 1'4 - 1'4 
-1'3 ° -0'] 

+2'4 
+l'3 
+0'9 
+0'9 
+0'9 
-0'5 
+2'6 
-1'3 

° -1'4 
--3'1 

-0'4 
-1'0 

+0'4 
+1'3 
+ 0'7 
+ 3'5 
-1'4 

+1'4 
+2'4 
+0'8 

-0'5 +0'7 +0'3 -0'1 -1'0 +0'6 -1'8 -0'5 -2'6 
-0'5 -0,] 

+0'9 +2'9 
+1'0 -0'4 
-0'1 +5,] 
-2'6 -0'8 

+2'8 ° 
-1'6 ° 
+2'2 +2'2 
+0'] - 0'2 
+2'2 + 3'8 
+2'8 +1'1 
-I'g +J'3 
-1'1 +o'g 
-1'6 -1'9 

+4'0 + 1'6 
- 0'8 +4'5 

+0'3 -0'1 

+ I'] + 1'8 
-2'7 -2'6 

+4'0 ° 
- 0'5 -- 1'8 
+4'S -3'1 
-1'5 -0'5 

+0'4 + 1'5 
-3'6 +0'1 

+2'5 +0'5 

° - 0'5 ° -0'5 +1'3 +1'0 +1'4 
-0'1 -2'2 - 5'8 +1'5 - 2'4 +0'1 +0'3 

+3'1 -0'5 -0'6 -0'1 
+0'2 +2'0 - 1'0 -1'2 
-1'0 -0'5 +2'7 +1'8 
+2'5 +0'2 + 0'6 - 1'0 

- 3'7 - 1'8 - 1'2 

- 2'2 

+0'2 
-0'3 
+3'6 
+2'3 
+2'1 
+0'6 
-0'4 
-3'4 

+0'7 

-3'3 

+2'2 
- 1'8 
+2'2 
-1'0 
-0'5 

+0'5 
+0'4 
+0'9 
+ 1'8 

+2'5 
+0'3 
-37 
+3'4 
+1'9 
+0'] 
+0'8 
+1'9 
+0'4 
-1'5 

- 1'4 +0'6 - 1'8 
-0'5 -2'0 -2'1 
+0'9 -1'0 - 1'9 

+0'1 -0'1 
- 2'7 -0'6 

° -2'8 
-0'1 +1'1 
- 0'9 +1'8 
+0'9 -0'1 
-3'1 +1'6 
+0'3 +0'4 
-0'2 - 0'2 

- 2'0 -0'6 

+0'4 +2'4 
-1'1 +2'0 
+0'9 + 1'4 

- J'3 ° 
+1'3 +1'] 
+1'5 -1'6 
+ 1'4 - 0'8 
-2'1 +o'g 
-0'1 -2'8 
+0'2 +2'0 

-2'9 
-0'2 

-1'6 
-1'7 
-4'3 
+1'3 
+3'4 
-1'3 

+2'2 
+1'2 
+!'3 
+l'3 

+ 1'4 +0'5 +o'z + 1'3 +0'6 +0'5 +0'4 +!'3 
+0'] + 1'2 -27 +0'1 +3-3 +2'2 +0'2 +0'4 
+0'9 -2'2 +1'2 +l'4 +1'2 +1'6 +1'6 +0'4 
+ 1'9 + 1'3 -0'8 +3'0 -0'3 +0'3 +0'3 +0'2 
-o'g -1'0 +1'9 +3'2 +0'8 -0'5 -4'6 -0'3 
-1'6 -1'2 +0'2 -0'8 + 1'2 +2'8 +3'9 -0'3 
+l'4 -0'2 -2'1 -3-2 +0'5 +0'4 +0'1 +0'3 
+!'3 +3'0 +1'] -0'3 +0'6 -0'2 +l'7 +0'6 
- I'] - 0'5 - 0'9 + 2'9 + o'S - 0'2 + 1'2 + 1'3 
+2'0 +J'1 +l'4 +0'3 +1'0 -0'1 ° -4'0 

-4'1 
+2'1 
-4'4 
+1'4 
-1'5 
-3'4 
+0'3 

° -1'3 
-2'9 
+1'9 
-1'6 
-3'5 
+0'] 
+1'1 
-0'5 
+2'6 

-2'9 
+1'6 
-0'8 

+2'1 
+0'4 
-0'3 
-3'1 
+2'S 
-2'6 
-0'9 

+l'3 +0'3 
-0'1 -1'6 

+0'] +0'5 
+1'6 +0'3 
+2'0 +0'1 
+ 1'7 +3'5 
-0'8 -1'8 

+0'2 +3'3 
+1'1 -I'] 
+1'0 +1'7 

Mittel 

-J'I 

-0'4 
-0'7 
- 0'6 
-0'3 

° -0'3 
+0'1 
-0'3 
-0'3 

+0'4 
+1'0 
+0'4 
+0'5 
- 0'] 

+0'1 
+0'2 
+0'5 
-0'3 

° 
-0'3 
- 0'] 

-1'4 
-0'5 
+0'5 
-0'5 
-0'1 

+0'2 
- 0'7 
+0'2 

-0'3 
+0'3 
-1'1 

+ 1'7 
+1'1 
-0'2 

+0'1 
+0'3 
-0'1 
+0'6 

+0'7 
+0'6 
+0'2 
+1'0 
-0'2 

+0'9 
-0'5 
+1'2 
-0'1 

+0'6 



Jab, 

1897 

189 8 
1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

190 4 
1905 
1906 
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TABELLE III, 

Absolnte Maxima der Tempemtnr, 0 C, 

Jlinner F'ehruar Miirz April Mai 

-4'0 
-6'6 
- 5'8 
-3'0 

-,6'0 

-5'0 

- 5'2 
- 6'3 
-8'2 

-6'0 

-Z'O 

- 1'4 

-4'0 
1'3 

- 3'2 
-3'1 
-6'0 

-3'3 
- 2'1 

- 6'6 

-3'3 
- 3'8 

-4'6 
-4'4 
-5'3 
- 1'8 

-2'9 

- 6'8 

-1'0 

-3'5 
-2'4 

-5'2 
-3'3 
-0'9 

-4'S 
-6'4 

-4'5 
-1'5 

-1'9 

- 1'6 

-4'1 

-TO 
-2'8 

-5'1 

1'1 

-3'4 

- 5'0 

- 5'2 
- 2'7 

- 4'0 
-9'0 

- 3'6 
-5'0 
-4'6 
- 6'2 

- 6'0 

- 2'6 

-8'8 
-5'0 

-0'2 

- 3'5 
1'2 

0'0 

-9'0 

-To 
-1'3 

-5'3 
-4'8 
-1'6 

-7'8 
-4'S 
- S'2 

-3'9 
-3'4 

- 1'3 

-3'6 
-1'2 

-6'0 

-TO 

-4'7 
-2'9 

-5'0 

-3'1 
-5'S 
-4'0 
- 2'9 

- 8'8 

- 3'5 
-3'0 

-5'1 

-Z'I 

-4'6 
-4'4 
- 4'8 
-7'5 
- 3'0 

-4'4 
- 2'3 
- 3'9 

-Z'O 

- 5'2 
-5'0 

o'S 

-3'0 

-3'0 

-3'3 
-4'4 
-4'2 

-2'S 

-Z'4 
-1'4 
- I'S 

-4'0 
-6'3 

-47 
-1'4 
-h 
- 27 

-2'0 

-- 5'3 
-7'4 
- 4'S 
-3'8 
-4'1 

-2'2 

- 2'2 

-4'6 
-- 5'6 
-1'0 

3'5 
1'2 

- 1'7 

-2'6 

-I'S 

-4'5 
-2'1 

-2'1 

- 5'6 
-4'6 

0'5 

-4'2 

- 3'5 
-2'4 

-4'4 
-0'5 

- 2'7 

- 1'0 -0'6 

- 2'0 2'0 

-4'0 3'4 

- 3'8 3'6 
-1'0 2'1 

-1'0 5'0 

1'8 3'2 
1'0 2'S 

2'0 1'4 

-1'4 2'0 

1'0 Z'O 

1'6 1'0 

- Z'4 1'3 
-1'5 1'2 

- 1'4 5'3 
1'4 0'0 

-4'4 1'5 

2'7 6'S 
-3'1 1'2 

- 0'2 2'0 

- 5'0 

- 3'9 
0'8 

- 2'9 

0'6 

-2'8 

0'6 

1'3 

-J'O 

O'Z 

-3-] 
- 1'2 

-1'9 

2'0 

-1'2 

27 

0'1 

-0'4 
-0'9 

Z'O 

4'2 

6'7 

4'7 
O'S 

2'1 

6'3 
5'2 

1'0 

4'0 
3-6 

4'0 

4'3 
D'S 
6'9 

5'5 

5'3 
5'1 

6'4 
5'0 

0'4 

0'0 6'3 
-o'S -0'4 
-0'1 4'5 
-- 0'5 6'1 

- 1'6 TO 
- 2'7 6'0 

-2'2 2'1 

3'5 3-z 
- 0'1 27 

-1'4 2'4 

Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 

3'0 

8'0 

TO 
4'0 
9'8 

6'4 
5'6 
4'2 

6'6 
5'0 

10'0 

4'S 

4'S 

5'6 
6'2 

TO 
2'0 

8'6 

7'7 
97 

6'5 
6'4 
6'3 
4'0 

5'2 
TO 
7'2 
3' [ 
9'Z 

4'1 

10'4 

9'6 

8'9 

7'3 
]0'5 

s'Z 
0'3 

8'3 

Iz'8 

9'0 

9'0 

4'S 
10'0 

8'0 

10'2 

9'8 

S'9 
13'0 

1'6 
1'8 

12'0 

8'0 

8'1 

11'1 

6'5 
S'4 

7'Z 
9'0 

13'8 

8'7 

5'6 

5'9 
8'0 

8'7 
10'[ 

1'6 
2'2 

TS 
8'7 
T7 

S'[ 

10'5 

5'7 
10'6 

1['9 

8'9 
[0'5 

9'0 

10'8 

10'3 

S'5 
11'2 

JI'6 

12'9 

10'0 

9'3 
12'1 

S'I 

9'9 

9'9 

10'0 

8'4 

9'4 
TO 

11'4 

9'8 

IO'S 

1'2 
6'0 

8'8 
S'o 

9'0 

1'1 

S'o 

7'0 

7'6 
S'3 

7'6 
10'2 

9'] 
5'2 
9'0 

S'I 

9'2 

5'3 - 1'4 - 4'4 
5'0 2'6 1'2 

5'4 - 0'2 0'4 
5'0 5'2 - 5'0 

8'0 4'2 - 2'8 

6'4 2'6 1'0 

6'8 2'1 0'0 

5'0 - 1'0 o'S 

8'G 1'2 1'6 

5'0 1'0 -2'2 

TO 2'S 0'0 
6'8 2'8 - 1'8 

1'8 3'8 2'1 

6'6 S'4 0'0 
3'4 3'0 - 1'9 

1'8 1'3 1'0 

9'8 6'1 - 1'2 

2'0 0'0 0'5 

6'7 - 2'4 - h 

9'5 5'7 - 0'2 

5'0 1'0 

4'3 h 

0'7 
7'7 

- 2'2 

-4'0 

-4'4 

- 4'2 
-Z'O 

-4'0 
-6'S 

-2'4 
- 2'4 
- 3'0 

-6'0 

-4'8 

- 5'0 

-1'0 

-2'6 

0'0 

-o'S 

-4'4 
-4'7 
-1'4 
-1'2 

-2'8 
-5'0 

-z'8 
-3'3 

-4'9 
- 5'2 
- o'S 

5'7 - 0'2 

1'7 

3-2 
0'5 4'8 -0'1 

6'8 6'3 4'2 

1'3 

-4'7 
1'1 

-!'3 

-o'g 

-4'7 
9'0 

7'6 

6'4 

6'6 

9'3 

9'5 

7'9 
11"2 

9'3 
II'] 

8'4 

"7 
9'5 

9'3 
10'4 

9'6 

11'1 

9'2 

10'2 

10'9 

T4 
S'8 

6'4 

5'7 - 0'7 

2'5 - 0'7 

4'2 

S'O 

1'6 - 0'] 

1'6 

4'4 
1'4 
3'5 
6'6 5'5 
4'9 - 0'6 

4'8 

6'9 

4'0 
1'9 

5'2 2'4 
8'6 5'5 

4'2 
3'8 

4'3 

7'2 
4'2 

4'7 
4'6 

4'5 
Z'9 

1'9 

-1'0 

-2'3 -1'0 

1'8 - 3'8 

-0'5 - 2'5 

0'5 -0,] 

- 3'2 -4'2 
-1'0 0'7 

- 1'4 -2'0 

-4'S -3'3 
2'3 - 5'9 
2'6 - 0'9 

0'6 -1'6 

1'0 -0'3 

s'S 
-1'5 

-2'0 

2'0 

- 0'7 
-0'9 

-2'2 

0'7 
0'2 

- 3'7 

- 3'7 
- 4'7 

0'6 

-2'8 

-2'g 

0'1 

- 4'6 
-1'1 

-5'1 

-o'S 

Maxima 

9'0 

10'0 

10'0 

9'4 
10'Z 

11'4 

9'8 

13'0 

8'6 

1'8 

12'0 

S'o 
9'0 

11'1 

8'0 

S'4 
9'8 

g'o 

J3'S 
10'2 

9'7 
67 
9'0 

8'7 
10'1 

7'6 

1'2 
9'0 

9'2 

7'7 

8'1 

10'5 

9'5 
10'6 

JI'g 

9'3 
II'] 

9'0 

11'7 
10'3 

10'4 
11'2 

11'6 

12'9 

10'5 

10'2 

12'1 

S'3 
12'8 

9'9 



154 Anhang, 

TABELLE IV, 

Absolute Minim,a der Tempemt1l1', 0 C, 

Jahr Janner Februar l\Hirz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. lVIinima 

- 20'6 - 32'0 - 22'0 - 23'0 - IS', - 9'J - 6'0 - 1'6 - 13'0 - 20'4 - 18'6 - 33'0 -33'0 
- 29'8 - 27'8 - 30'2 - 20'0 - 14'0 -- 10'8 - 9'8 - 9'4 - 8'0 - 21'0 - 18'6 - 23'0 -30'2 

- 29'0 - 27'6 - 34'0 - 21'0 - 6'8 - 3'2 - 6'0 - 9'0 - 16'4 - 14'4 - 00'0 - 26'0 - 34'0 
- 25'6 - 30'0 - 34'6 - 17'6 - 9'8 -10'8 -8'0 -8'8 -11'6 -23'8 -20'2 -26'2 - 34'6 
-33'8 -3I'6 -24'0 -23'4 -16'8 -11'8 - 5'2 - 6'0 - 10'0 - 25'4 - 24'0 - 30'0 -33'8 
- 24'0 - 27'2 - 28'0 - 20'0 - 18'6 - 8'2 - 6'8 - 5'6 - 10'0 - 17'6 - 18'2 - 27'4 -28'0 

- 32-2 - 24'2 - 26'0 - 19'4 - 18'9 - 7'4 - 6'4 -7'6 - 9'6 - 13'0 - IR'6 ---' 21'S -32'2 
- 25'2 - 27'2 - 20'8 - 14'0 - 12'2 - 9'6 -6'1 -9'2 -13'4 -16'0 -20'0 -23'0 -27'2 
- 33'8 - 30'8 - 26'2 - 11'2 - 15'2 - 10'2 -7'6 - 6'4 -7'9 - 18'0 - 16'0 - 22'6 - 33'8 

- 29'4 - 18'8 - 18'8 - 19'0 - 13'2 - 7'8 - 7'6 - 8'0 - 12'2 - 13'0 - 22'0 - 22'0 - 29'4 

- 29'4 - 24'6 - 23'0 - 20'0 - 18'4 - 15'8 - 6'0 - 5'0 -9'2 -16'2 - 24'8 - 19'5 -29'4 
- 15'4 - 24'6 - 20'5 - 20'0 - 13'0 - 10'7 -10'4 -8'4 - 9'0 - 10'8 - 10'5 - 25'4 - 25'4 
- 19'4 - 25'0 - 28'8 - 18'2 - IS'O - 11'0 -8'2 -6'4 -11'8 - 13'6 - 20'4 - 24'6 - 28'8 
- 21'2 - 21'1 - 29'1 - 22'4 - 10'2 - TO -9'1 - 8'0 - 8'0 -14'5 - 14'8 - 17'2 -29'1 
- 31'S - 33'0 - 25'6 - 19'0 - 11'0 - 9'6 -4'3 -7'8 -6'4 -13'8 - 20'2 - 20'2 - 33'0 

- 25'6 - 17'2 - 23'3 - 16'3 - 16'5 - 9'6 - 1'1 - 9'4 - 8'1 - 14'2 - 19'3 - 20'2 - 25'6 
- 19'5 - 2S'8 - 19'0 - 24'0 - 12'0 - 7'3 - 8'4 - 6'8 - 9'0 - 14'8 - 20'1 - 17'2 - 25'8 
- 23-2 - 23'8 - 19'4 - 18'5 - 13'7 - 6'3 - 3'6 -7'7 - 14'0 - 14'6 - 22'S - 28'0 - 28'0 

- 37'2 - 28'4 - 18'6 - 23'0 - 12'2 - 6'4 - 6'1 - 6'5 -7'7 - 19'4 - 15'2 - 26'6 -37'2 
- 26'7 - 23'0 - 23'0 - 18'0 - 14'0 - 10'2 - 8'0 -TO - 14'2 - 10'8 - 15'0 - 2TI -27'1 

- 27'9 - 25'3 - 27'1 - 18'7 - 11'2 - 9'3 - T8 - 8'0 - 8'2 - 7'2 - 1T9 - 22'0 -21'9 
- 28'6 - 27'5 - 23'3 - 21'S - \1'0 - 9'9 - 6'0 - 6'6 - 12'9 - 12'3 - 19'8 - 23'0 -28'6 

- 25'2 - 30'8 - 24'6 - 24'9 -19'0 - 8'7 - 9'2 -7'6 - 9'S - 16'S - 26'3 - 20'6 - 30'8 
-25'3 -23'3 -21'4 -20'2 -13'2 -7'8 -7'3 -5'2 -11'6 -9'9 -22'5 -21'6 - 25'3 
-28'S -26'6 -18'8 -19'3 -\1'9 -II'S -5'6 - 4'7 - 10'3 - 13'0 - 15'9 - 18'1 - 28'S 
-25'7 -26'S -ITO -24'7 -13'2 -S'1 -4'9 - 1'6 - 13'3 - 14'4 - 23'6 - 18'3 - 26'S 
- 19'2 - 24'S - 19'9 - 24'8 - 13'6 - 9'0 - 8'7 - 8'3 - 10'1 - IS'S - 14'1 - 24'8 - 24'8 
- 26'0 - 18'0 - 20'0 - 16'0 - 12'9 - \1'2 - 6's - 5'0 - 12'0 - 15'2 - 23'4 - 18'4 -26'0 

- 27'4 - 22'8 - 26'4 - 17'6 - 67 - 7'5 -T6 - 9'5 - 9'4 - 12'5 - 28'S - 22'4 - 28'S 
- 20'6 - 24'0 - 16'4 - 18'8 - 10'9 - '10'0 - Tl - 1'7 - 12'0 - 15'0 - 23'4 - 18'2 - 24'0 

- 26'3 - 20'8 - 25'3 - 21'3 - 6'9 - 6'2 - 5'9 - 5'6 - 8'2 - 14'8 - 20'4 - 21'6 -27'6 

- 30'2 - 30'0 - 23'8 - 12'1 - \1'1 - \1'9 -7'9 - 7'8 - 7'8 - 15'8 - 19'8 - 19'8 - 30'2 

- 19'1 - 31'6 - 22'8 - 22'6 - 17" - 9'4 -7'5 - 8'1 - 12'7 - 19'5 - 25'6 - 25'6 - 31'6 

- 2!'3 - 20'S -22'2 - 14'7 - 16'9 -'10'8 -7'3 - TS - T5 - 12'2 - 18'6 - 14'4 -22'2 

-21'0 - 18'6 - 18'2 - 11'7 -16'2 - 12'6 - S'8 - 8'3 '- 13'2 - 11'3 - 21 '8 - 19'0 -21'8 

- 21'8 - 3I'6 - 20'0 - 17'4 - 12'8 - S'I - 9'1 -6'6 -1['5 -11'8 -26'1 -25'4 -31'6 

- 25'1 - 18'2 - IS'2 - 14'7 - IS'8 - 12'4 - 4'9 - 5'3 - 10'8 - 12'2 - 19'3 - 28'9 -28'9 

- 25'8 - 26'8 - 22'0 - 19'6 - 12'1 - 9'0 - 6'6 - 8'2 - 10'6 - 9'8 - 23'6 - 19'0 - 26'8 

- 21'0 - 21'1 - 28'7 - 15'4 - 15'2 -TO - 6'4 -7'5 -12'9 -16'9 -25'2 -29'6 - 29'6 

- 30'2 - 15'1 - 22'8 - 14'4 - 15'3 - 8'8 - 8'0 - 7'6 - S'I - 16'9 - 16'2 - 22'9 - 30'2 

- 22'1 - 25'4 - 16'6 - 18'5 - 16'5 -9'6 -4'6 - 8'2 - 8'0 - 14'6 - 21'0 - 33'0 - 33'0 

- 18'3 - 19'1 - 20'9 - 16'1 -18'6 - \1'1 - 3'5 - 5'3 - 13'0 - ITS - 19'6 - 21'9 - 21'9 
-32'6 -29'0 -21'0 -26'6 -9'8 -7'8 -7'9 - 5'0 - 10'1 - 15'8 - 19'1 - 24'3 - 32'6 

- ITO - 19'4 - 21'2 - 13'6 - 13-3 -2'2 -7'4 - 8'0 - 8'2 - 15'6 - 18'0 - 18'5 - 21'2 

- 22'2 - 29'2 - 25'S - 22'2 - 12'5 -7'2 -7'7 - 8'6 - 14'9 - 18'S - 15'9 _ 30'0 - 30'0 

- 25'8 --29'6 - 25'6 - 18'3 - 13'5 -9'8 -4'3 - 4'6 - 1'4 - IS'S - 15'8 - 21'7 - 29'6 

- 29'S - 26'6 - 25'0 - 11'9 - 12'6 -9'1 - 6'3 - 1'3 - 9'8 - 147 - 15'6 - 23'6 - 29'S 

- 21'7 - 25'3 - ITS - 19'0 - 10'1 -8'2 - 6'7 - 6'0 - 7'2 - 16'2 -- 19'0 - 15'6 - 25'3 

- 26'8 - 27'2 - 28'0 - 20'1 - 20'0 --'- 6'0 -7'8 -1'2 -11'4 -15'6 -ITO -24'4 -280 

- 19'7 - 30'0 - 20'8 - 18'9 - 8'7 - 12'2 - 5'0 -6'8 -15'0 -15'8 -14'0 -19'7 -30'0 



Anbang. 155 

TABELLE V. 

lvIittelweTte deT 1'elcttiven Fe~tChtigkeit, ~. 

Jahr Jiinner Februar 1\Hil'z April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. Mittel 

1887 
1888 

1889 
1890 

1891 

1892 

1893 
1894 
1895 
1896 

1907 
1908 

1909 
1910 

19 l1 

19 12 

19 13 

1914 
19 15 
1916 

19 17 
1918 

1919 
1920 

1921 

1922 

1923 

1924 
1925 
1926 

1927 
1928 

1929 
1930 

1931 

1932 
1933 
1934 

1935 
1936 

91 

87 
87 

77 
78 

90 

84 
80 

92 

77 

84 

59 
81 

88 

71 

71 

61 

79 
79 
74 

79 
66 

66 
82 

73 
90 

77 
79 
91 

68 

82 
61 

84 

81 

79 
59 

79 

85 
79 
72 

70 

76 
61 

80 

78 
81 
86 

91 
91 

93 

72 

73 
99 
91 

79 
83 
53 

80 
82 
63 

86 

89 

87 
67 
86 

80 

84 

76 
86 

79 
85 
75 
90 

74 
72 

88 
88 

59 
64 
81 

78 
67 
68 

70 

81 

70 

75 
72 

80 

76 

9[ 

91 

94 
87 
90 

87 
88 
81 

87 
90 

92 

82 

75 
83 

96 
78 

77 
83 
80 

77 

80 

94 
87 
80 

89 
89 

75 
90 

90 

89 

62 

88 
83 

79 
85 
87 
83 

85 
82 

70 

80 

74 
76 
79 
90 

76 
82 

98 

90 

97 
93 
88 

87 
81 
88 

86 

93 

9[ 

84 
89 

89 

91 

83 
88 
83 
83 
85 

86 

95 
79 
92 
87 
89 
88 
8[ 

92 

88 

88 

86 

91 

89 

84 

92 

92 
86 

94 
86 

91 

89 

90 

90 

94 

94 
92 
90 

90 

95 
88 

89 
80 

84 

87 

86 

93 

90 

93 
96 

92 

89 

95 
97 
94 

86 

91 

90 

87 
92 

92 

94 

95 
9 1 

93 

95 
88 

90 

92 

94 
89 

94 

94 
93 
92 

94 
92 

95 
93 
92 

96 
96 

90 

92 

88 

91 

89 
86 

88 
81 

85 
86 

87 
93 

87 

89 

96 

92 

96 

93 
88 
93 

92 

88 

92 
96 

96 
88 

95 

92 

97 
94 
9[ 

95 
89 
88 

89 

92 

90 

9 1 

88 

90 

85 
9[ 

79 
88 

78 

79 
87 

94 
92 

94 
93 
88 

91 

91 

96 
95 
95 

91 

93 
94 

87 
91 

97 
94 

96 
88 
89 

96 
92 

95 
92 

90 

83 

95 

92 
92 

95 
91 

94 
86 

85 
82 

87 
96 

97 
85 
83 

91 
82 

87 
81 

83 

85 
79 

88 

96 
89 

91 

83 

95 
92 

91 

89 
89 

91 

93 
86 

84 

96 
93 
83 

9·l 
91 
9[ 
84 
97 
87 
85 
95 
93 

87 

9 1 

88 

92 

95 
86 

86 

87 
84 

74 
95 

95 
73 
88 

72 

84 

74 
73 
86 

81 
82 

8~ 

81 

91 

91 

82 

90 

94 
86 
81 

89 

78 
89 

85 

87 
90 

94 
87 

91 

90 

85 
87 
96 

92 

90 

88 

79 
88 

94 
82 

95 

79 
98 
88 
81 

86 
89 
9[ 

84 
84 
66 
78 
81 

84 
76 
80 
80 

66 

94 
68 

92 

85 
78 

77 
78 
93 
80 

80 

88 

92 

88 
82 

80 

75 
81 

77 
84 
88 

75 
79 
92 

83 

77 
93 
82 

97 
67 
82 

94 
93 

75 
84 

70 

74 
87 

68 
86 

67 
87 
62 
60 

78 
75 
84 

69 

76 
62 

80 
88 

79 
85 
86 

90 

81 

84 

78 
85 
73 
79 
91 

87 
87 
88 

76 

78 
81 

85 
85 
7[ 

71 

92 

78 
78 
77 
83 

68 

79 
79 
86 

77 

88 
80 

89 
86 

go 

72 

82 
87 
88 
83 

76 
75 

77 
87 
68 

75 
89 

84 
83 
88 

77 
67 
69 
76 
89 

85 
72 

86 
82 
80 

84 
84 

79 
80 
80 
80 

80 

85 
84 
86 

88 

84 
88 

84 
88 

88 

87 

88 

85 
84 
83 
84 
83 
85 
87 
84 

85 
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TABELLE VI. 

Bewolkung, 

Jabr Janncr Fcbruar MaTz April J\lui Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 

2'S 4'0 6'2 6'2 g'2 1'5 6'7 6'2 TO 6'7 1'6 1'1 
5'2 7'6 T9 7'2 6'7 7'2 8'4 7'1 6'4 5'2 5'4 4'4 
4'7 7'S 7' I 1'9 8'1 g'o T7 T8 7'7 8'3 4'0 5'4 
6'0 h 6'2 7'6 1'4 1'9 TI 6'9 7 3 6'0 7'9 4'3 
5'4 3'5 T4 TO S'I 8"1 8'1 6'9 4"4 S"S 6"2 4"9 
6'2 8'4 5'5 6'3 7'3 S"S 6'4 4'8 5'6 1'1 4'3 4'2 

5'8 TO 5'6 5'3 8'7 7'5 T4 5'7 6'8 5'9 6'1 4'5 
4'8 5'5 4'4 5"8 7"6 S'o 7'2 T4 S'o T6 4'5 6'0 

T9 7'1 1'9 1'8 S"9 8'8 S'6 1'9 6'3 8'7 6'4 8'3 

5"5 4'6 7'9 9'0 8'7 9" I 8"6 9'7 8'8 9'1 9'0 7'9 

8"0 7'4 8'9 8'6 8'7 1'1 T8 6"9 6'5 5'6 3'3 4'5 
4'7 TS 6"S 6'8 S'4 8'7 T5 6'4 5'2 5'9 6"2 5'0 
6"3 4'6 6'3 S"8 S"2 7'6 8'5 7"0 6'7 h 3'3 6"6 
S"2 6"3 6"4 6'4 7'4 7'9 6"4 7'7 4"7 4"4 6"3 4'0 
3'9 5'1 7'7 6'9 T5 66 T6 5'5 6'2 5'0 4'6 6'3 

5'5 7"6 5"9 6'2 8"0 T5 6'2 6'S 5 '0 6'9 3'7 5'7 
h 4"S 4'9 7'7 1'5 8"2 7'6 5"7 4'5 6'0 6'7 5 '6 
4'1 7'2 6'7 6'3 6"5 7'0 6"5 6"8 7'G 5"7 5'5 4'6 
6'1 6'4 6'2 6'S 7'5 1'5 6'1 6'5 6'2 6'7 7'7 3'7 
4'5 6'4 6"2 7'4 7'8 8'1 7'3 5'8 6'9 4"5 6'1 7'7 

7"5 5'7 Tl 8'3 6'4 7'2 8"2 1'1 S~ 77 4~ TO 
3'9 T7 6'9 8'7 7'2 7"4 7'7 1'6 G'I 3'7 4'9 5'7 
4'3 g'o 7'0 6'3 7'7 8'3 S"I 7'4 6'9 6'5 6'1 T8 
6'S T3 6'7 8"2 7'5 8"0 T7 7'3 6'5 5'7 8'1 6'5 
4'4 S"S T2 6'1 8"5 T7 7'9 6"5 5'9 5'3 5'8 6'6 
TI 6'7 7'5 8'2 7'4 T6 7"6 7'9 T7 6'0 6'9 4'S 
5'4 4"4 6'1 8'3 T7 7" I 8'5 7'2 7'4 5'3 7'2 6"8 

4'9 4'S 7'7 6"0 8'6 8"5 8"2 6'3 6'8 TO 6'S 1'2 
8'4 7'7 T7 TO g"O 8'0 7"9 T4 7"0 6'4 6'5 T4 
6"0 TI S'4 7'3 6'9 8'6 8'7 T6 6'4 6'1 7'6 ]'6 

TO 4'6 1'8 8'7 6"5 6'3 8"0 7'6 4'9 1'3 6'1 TO 
5'2 5'5 7'4 9'1 8'0 9'0 8"3 7'7 TO 8"4 5"8 7'7 
7'2 6'1 7'7 S'6 T7 1'2 S'3 6"4 3'4 7'3 1'5 5'7 
5'5 3"4 5'6 6'8 5'6 7'2 S"S S'O 7'6 3-8 3-6 6" 5 
6"6 3"9 4'2 8'0 6"6 7'1 6'3 5"3 3'9 h 3'3 4'2 
5'5 4"8 6'2 7'3 5'8 6'2 5'3 5'2 7'8 T8 6'7 6'7 
8'0 6"5 5'6 7'5 6'2 8'7 6'0 5"6 7'6 6'4 7'4 8'0 
6'1 6'6 6"6 g'3 T4 S'O 7"6 8'4 6'5 5'0 4'5 4'2 
4'2 1'1 TO 7'7 7'4 7"6 S'5 7'4 8' I +'5 6'7 6'3 
T6 7"1 T6 6'2 8"6 8'9 S'9 6' I 6'6 6'6 7'6 7'6 

TO 5'6 6'3 g'6 7'4 1'6 7"3 7'2 1'8 4'5 6'8 5"0 
5'6 5'4 6"S 7'8 T9 6"6 6'6 T I 7'0 TO 7"2 6' 3 
5'5 4'8 4'7 8"1 T8 1'8 6'6 6'7 4'6 6'4 6'6 7'6 
4'5 3"9 6'S 8"5 8'3 1'5 8'4 5'6 6'9 5'8 6'4 4'7 
6'1 TO 5"6 1'3 6'4 6'6 T3 8"1 8' I 5'6 6'4 5'6 
3'6 4'5 6'1 T9 TS T6 8"0 S"S 7'2 7'0 6'0 4'5 
6"9 6'S 6'2 8'3 8'5 9'0 1'8 6'7 6'9 5'6 7'4 5'9 
6"1 4"S 7"5 6'8 8"2 8"3 ]'2 8"0 6"4 6'0 5'7 7'3 
6'7 TO 6'0 8'3 T7 6'1 1'2 7"S 5"g 8'2 6'2 7'7 
s'3 6'6 6'7 8'3 8'0 8'6 8'4 6'7 7'2 1'2 5'8 6'! 

Mittel 

6'9 

6'5 

TO 
T2 
6'5 

7'1 
6'8 

6'9 

7'5 

7'4 

6'8 

7"4 
6'9 

5'8 

5'2 
6"3 

TO 
6'6 

6"9 

7'5 



Jab, 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

1893 
1894 
1895 
1896 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

19 12 

19 13 
1914 
1915 
1916 
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TABELLE VII. 

Zahl der lwiteren Tage. 

JH.nner Februar Marz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. Summe 

19 

7 
9 

5 
9 

5 
8 

II 

I 

6 

9 

7 
o 

13 

7 
17 
9 
4 

10 

12 

II 

2 

12 

8 
II 

o 

4 

5 
4 
7 
3 

II 

7 
13 

4 
8 

7 
9 
9 

15 

7 
8 
6 

o 

13 

2 

16 
14 

2 

4 

4 

o 

II 

3 

7 

4 
2 

2 

8 
12 

4 
3 

8 

5 
4 

16 
12 

10 
3 

2 

9 

7 
7 

14 

5 
II 

3 

9 
3 

5 

9 
o 
3 

4 
3 

10 

9 

2 

o 

8 
10 

2 

6 

2 

4 
6 

4 
3 

o 
4 
3 

9 
14 
8 

4 
4 

7 
4 

10 
6 

9 
7 
7 
I 

6 
3 

o 

7 
8 
6 

o 

o 
4 

3 
3 

4 

o 
4 
2 

3 
2 

6 

o 
o 
o 
3 

4 
o 
3 
8 

o 
2 

o 
4 
3 

o 
o 
o 

o 
2 

o 
2 

4 
o 

o 
o 

o 
o 

2 

o 
2 

4 
3 

o 

o 
o 
2 

2 

o 
o 

o 

4 
2 

4 

2 

I 

o 

o 
7 
3 
2 

o 
2 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

4 
o 
3 
o 

2 

o 
3 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
2 

o 

2 

o 
o 
2 

o 

4 

4 
2 

o 
o 
3 
o 

o 
o 

2 

o 
4 
o 

o 
o 

o 

o 
4 
o 

4 

2 

1 

o 
o 

2 

o 

o 

o 
7 
3 

4 
7 

o 

o 

4 
o 
2 

2 

4 
o 

6 

5 
3 

2 

8 
2 

o 

2 

o 
2 

1 

6 

o 
o 
3 

o 
3 

5 

7 
8 

7 
o 
4 
8 

6 

4 

4 

4 
5 

10 

o 

o 

6 

6 

8 

5 
9 

II 

2 

5 
5 

5 
6 
3 

5 
5 
2 

2 

2 

4 

4 
4 

17 
3 

13 

2 

3 

9 
2 

2 

4 
5 
3 

2 

7 
6 

4 
4 

o 

o 

8 

7 
14 
8 
8 
2 

9 
4 

4 

o 
13 
3 
6 

10 

9 
4 
6 

4 

4 
10 

14 

10 

10 
3 

5 
8 

9 
2 

o 

4 

15 
o 

12 

o 

15 

7 

14 
16 

5 
7 
2 

7 

6 
6 
3 
o 
3 

4 
I 

2 

3 
o 

4 
3 

14 
IS 
4 

9 
3 

6 

4 
4 

7 
7 
2 

8 

2 

10 

8 
13 
8 

10 
11 

6 
o 
o 

12 

2 

13 
3 

9 
6 

II 

13 
o 

3 

5 
3 

5 
2 

o 
1 

o 

II 

3 
10 

4 

12 

6 

2 

9 

7 
o 

8 
10 

8 

6 

61 

47 
44 
51 
59 
71 

52 
55 
12 

12 

50 
47 
49 
51 
69 
68 

73 
50 
57 
51 

27 
47 
39 
31 

47 
26 

42 
43 

27 
26 
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TABELLE VIII. 

Jabr Jll.nner Februar Marz April 

1927 
'928 
1929 
1930 

1931 

1932 

'933 
1934 
1935 
1936 

8 

6 
.0 
14 
I. 

13 

8 
16 
8 

19 

7 
16 

19 

10 

5 
12 

4 

19 
G 

7 
14 

5 
13 

10 

G 

20 

1I 

14 

7 
IS 

13 

10 

21 

12 

5 
17 

17 
10 

8 

5 
J3 

7 

'7 
I3 
12 

18 

17 
16 

21 

'1 

9 
'0 

IG 

IS 

5 
10 

14 
5 

14 

'5 
10 

14 
13 

12 

8 

7 

17 
IS 

7 

9 
4 
6 
8 

9 
13 

16 
12 

II 

.0 
8 

7 
IG 

13 

7 
IS 
13 

IG 
16 

'4 
1I 

IS 
9 

10 

6 
20 

20 

24 

IG 

'5 
13 

20 

10 

17 
.1 

13 

12 

14 
13 

18 

14 
16 

7 
IS 
.8 

24 

J3 

15 
17 
II 

13 

1I 

IG 

IS 
18 

.3 

'5 
5 

16 
13 

IS 
14 
14 
'1 

13 

.0 

IS 

'7 
.6 
14 

'5 
'0 

.8 

24 

19 
.2 
23 

9 
10 

I. 

20 

13 

.0 
IS 

17 

'9 
8 

19 
II 

20 

20 

10 

13 

'9 

22 

21 

20 

12 

20 

IS 
18 

IS 
17 
13 

22 

17 
20 

21 

IG 

19 

13 

.8 

'5 

Anhang. 

Zahl de1' truben Tage. 

Mai Juni Juli August Sept. Okt. 

19 
1I 

'7 
'4 
19 
19 
23 

.6 
26 
21 

22 

18 

18 

17 
IS 
8 

14 
13 

17 
18 

'0 
14 
17 
I. 

.6 
18 

'5 
23 

19 
1I 

1I 

18 

IS 
8 

13 

8 
10 

14 
13 

22 

12 

17 
.6 

17 
13 

18 

24 
17 
18 

'7 

14 
10 

16 

19 
19 
19 
16 
18 

2' 

23 

IS 
20 

.6 

IS 
13 

18 

19 
12 

16 

17 

.3 
.3 

'9 
.8 

IS 
17 
IS 
19 
16 

2' 

23 

IS 
II 

14 

8 

19 

'7 
18 
21 

'5 
.3 
18 

12 

.3 
18 
23 

19 

8 
21 

10 

21 

18 

14 
17 

9 
17 
14 
17 
21 

.6 
II 

21 

15 
13 

1I 

'7 
II 

II 

'4 

20 

'5 
19 
16 

17 

• 5 
22 

20 

.8 
23 

IS 
19 
19 

.0 

I' 

10 

17 
20 

2G 

II 

14 
19 

13 

18 

19 

'7 
1I 

22 

12 

16 

17 
13 

12 

7 
8 

10 

17 
3. 

9 
I3 

15 
12 

II 

I' 

13 

'0 

'4 
IG 
.6 
12 

12 

18 

14 
I. 
IS 
.6 

14 
.8 

II 

.8 
6 
3 

5 
21 

IG 
13 

12 

12 

12 

.6 
10 

.3 

'9 
'4 
'4 

10 

16 

'0 

22 

14 
8 

9 
7 

.3 
8 

8 

'9 
.1 
14 

10 

.2 
10 

II 

.3 

'9 
15 
15 
14 
II 

'5 

.8 

.1 
13 

12 

18 

14 

18 

14 

7 
.2 

18 
J3 
14 
8 

9 
IG 

.3 

" 
21 

I. 

• G 

" IS 
2' 

26 

I' 

.0 

10 

13 

13 

8 

14 

7 

21 

4 
.0 
6 

.1 

10 

16 

.2 

13 

.8 

'7 
4 
4 

16 

13 

7 
15 

'5 
'4 
12 

10 

J3 
10 

12 

.8 

'9 

Nov. 

17 

7 

'7 
I • 

4 
8 

.1 
23 

IS 
12 

10 

7 
13 

12 

.8 
12 

6 

9 
.8 
10 

13 

IG 

I. 
12 

16 

q 

4 
5 

12 

'4 
4 

13 
19 

IG 

17 
12 

7 
IG 
12 

'5 
10 

II 

12 

Dez. 

14 

4 
13 

8 

G 

5 

" 
'7 
IG 

9 
14 

5 
10 

II 

10 

4 
G 

16 

.0 
20 

14 

'0 

12 

Jl 

13 

15 

II 

18 

13 

.2 

13 

19 
8 

12 

IS 

12 

IS 

12 

12 

IS 
IS 

" 

Summo 

142 

190 

lio 
.21 

loG 
124 

.62 

'54 
170 
205 

162 

IGI 

149 
qI 
160 

15 2 

'93 
164 
.60 

191 



Jnhr 

1887 
1888 

1889 
1890 
1891 
1892 

1893 
1894 
1895 
1896 

1897 
1898 
1899 
1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 
1906 

1907 
1908 

190 9 
1910 

191 I 

19 12 

19 13 

1914 
1915 
1916 

19 17 
19 18 

19 19 

19 20 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 
1926 
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TABELLE IX. 

Zahl de?' Tage mit Nebel. 

Jlinner Februar M1:i.rz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. Summe 

o 
10 

12 

20 

18 
22 
19 
17 
28 

16 

26 

18 
28 

1\ 

18 
II 

13 

25 
19 

24 
10 
12 

26 
13 
21 

14 
16 
26 

19 

23 

13 
21 

20 

21 

21 

28 

24 

17 
25 

17 
17 
14 
13 

26 
12 

25 
23 
23 

25 

14 
18 

9 
8 

24 
22 

16 

21 

9 

19 
24 
10 

23 
18 
21 

18 

28 

22 

2+ 

20 

24 

25 
23 
12 

20 

10 

15 
20 

24 

10 

15 
20 

JO 

13 

14 
19 

27 
21 

20 

14 
16 

19 
23 
16 
23 

18 

24 

18 

18 
23 
18 
22 

25 
18 

19 
12 

26 

22 

29 
20 

19 
25 
28 
22 

17 
22 

23 

25 

26 
23 

24 
23 

27 
24 
20 

27 
25 
26 

26 

25 
26 
23 

17 
22 

20 

24 

27 
23 

22 
23 

14 
22 

17 
23 

21 

31 

19 
23 

16 
20 

25 
26 
22 

20 

17 
18 
26 

28 

28 

22 
29 
22 

23 
18 

25 
21 

24 
26 

29 

29 
17 
26 

17 
26 
26 

17 
27 
24 

29 
30 

28 

24 
25 
25 
23 

27 
26 

20 

24 
23 

24 
27 
23 

25 
27 
24 

25 
29 

20 

25 
27 
26 

22 

27 
24 
28 

28 

28 

28 

29 

24 

25 
27 
25 
22 

27 
26 

18 

20 

25 
23 

29 

23 

26 

29 

30 

24 

20 

26 

27 
21 

20 

26 
23 

27 
29 

29 

26 

25 
27 
27 
21 

24 
29 
28 

25 
18 

25 
22 

15 
27 
26 

25 
27 
28 

21 

26 

24 
27 
25 
21 

27 
27 
23 
26 

25 
24 
27 
24 
22 

24 

21 

29 
28 

27 

15 
28 

21 

26 

25 
26 

27 
28 
26 

29 

21 

17 
22 

18 

15 
26 

29 

23 

20 

27 

21 

28 

27 
20 

28 

19 
20 

26 

29 

28 

26 

24 

25 
20 

29 
22 

30 

25 
20 

23 

26 
31 

25 
24 
20 

24 
28 

30 

28 

29 

27 
5 

27 
16 

24 
20 

19 
27 
29 
28 

24 

16 

19 
21 

24 
28 

28 

24 
20 

19 
19 
26 

19 
23 

14 

14 
23 

27 
31 

25 
19 

22 

27 
19 

25 
20 

26 
23 
22 

22 

26 

23 
23 

21 

26 

24 

23 

28 
26 

27 
24 
16 

27 
18 

19 

18 

21 

25 
16 

27 
20 

22 

19 

29 
18 

24 
29 
23 
18 

24 

16 

26 

21 

14 

17 
21 

24 
18 
28 

17 
19 
20 

12 

19 
18 

15 
24 
22 

21 

16 

18 

24 

21 

16 
23 

24 
23 

24 
24 

12 

22 

19 
22 

II 

19 
26 
26 

27 
18 

23 
20 

J3 
22 
28 

24 

23 

22 

20 

21 

18 

14 
31 

17 
23 

24 
21 

26 

27 
27 

17 
22 

14 
21 

23 
20 

20 

24 
15 

24 
13 

24 
21 

16 

19 

IS 

25 
23 
18 

26 

28 

26 
16 

II 

25 
20 

22 
20 

17 

20 

21 

16 

21 

26 

25 
17 
30 

21 

21 

12 

II 

24 
20 

21 

12 

15 
29 

18 
12 

22 

12 

9 
23 

15 
28 

18 

II 

II 

18 

27 
15 
23 

20 

20 

21 

21 

18 
18 

24 

9 
13 
22 

25 
20 

24 
19 

19 
21 

22 

19 
25 
27 
25 
19 

17 
17 

16 

14 
14 

15 
10 

14 
23 
30 

22 

12 

19 
25 
13 

24 
19 

21 

16 

13 
26 

21 

16 

27 
20 

22 
16 
22 

21 

26 

25 

22 

23 
20 

21 

14 
20 

29 
18 
20 

25 

15 
18 
22 

22 

25 
17 
21 

27 
25 
17 

25 3 
250 
242 

257 
254 
243 

252 

259 
274 
27 1 

262 

245 
27 1 
281 

230 

269 
250 

275 
306 

287 

255 
257 
275 
235 
2q 
259 

277 
291 

29 1 

269 

245 
236 

229 

253 

277 
266 
300 

285 
27 1 

270 



160 Anhang. 

TABELLE X. 

Sonnenscheindauer (Stunden). 

Jabr Janner Feb, •• , Mll,z April Mai Juni Juli Au&U.t Sept. Okt. Nov. ne.. Summe 

147 
141 
II4 
121 

97 
108 
143 

70 

161 

67 
156 
118 
30 

138 
115 
136 

95 
82 

II7 

73 
158 

149 
67 

151 
63 

125 
137 
38 

124 

90 

168 

73 
98 
81 

89 
59 

108 

169 
66 

95 
133 
131 

154 
110 

194 
104 
116 

105 
51 

172 

78 
75 

205 
181 
48 
95 

158 
139 
208 

94 
87 

177 
100 

127 
51 
99 
69 
86 

89 

I13 
66 

54 
82 

142 

92 

181 
148 

76 
63 

183 
178 
121 
204 
165 
143 
.93 
108 

95 
86 

149 
147 
168 

178 

94 
178 
131 

172 

96 
119 

129 
80 

114 
144 
104 

145 
174 
208 
116 
116 

55 
109 
175 
III 

63 
120 
149 
86 

114 
130 

113 
100 
100 

138 
109 
108 

179 
119 

125 
66 

126 

145 
105 

163 

204 
133 
186 

140 
II6 
121 

157 

125 
229 

128 
188 

167 
176 
107 
184 
150 

76 
52 

171 

96 
168 

92 

106 
222 

166 
139 

71 

39 
39 

95 
(90) 

100 
108 

95 
92 

177 

101 

105 
101 
83 

134 
91 

128 

ISS 
91 

99 

73 
177 
103 
140 

80 
162 
64 

107 

79 
121 

85 
79 

117 

123 
110 

80 
88 

172 
Il7 
109 

183 
148 
126 
129 

76 
140 
127 
84 

147 
174 

224 
149 
120 

193 
(154) 
(177) 
168 
170 

130 

67 

153 
116 

127 
97 

192 

148 
94 

154 

147 
124 

128 
172 
110 

II2 

116 
84 

132 
100 
116 

92 

121 

189 
96 

116 
128 
146 
169 
97 

161 
96 

206 

101 

161 

93 
(105) 
(99) 
100 

125 
170 

49 

133 
182 
161 
192 

185 
128 

80 
121 
213 
116 

113 

156 
130 
106 
168 

167 
118 
135 
15 2 

130 

159 

142 
106 
169 

(189) 
(209) 
25 1 

168 
110 

90 

165 
25 2 

179 
122 

169 
147 

157 
176 
219 
109 

184 
138 
111 

145 
131 
227 

214 

169 
174 
18 

149 
216 
180 
89 

17 1 

162 
189 
153 
154 
216 

159 
183 
223 

109 

(183) 
(233) 
242 

85 
157 
224 

157 

189 
175 
225 
107 
241 

219 
132 
159 
20 5 

137 
140 

90 

II9 

203 

145 
II3 
106 
241 

92 

lIS 
214 
123 

185 
]07 

169 
172 

85 
132 
122 

169 
169 
118 
130 

159 
83 

132 
17 1 

154 
139 

226 

15 6 
209 
117 
199 
(89) 
123 

140 

81 
182 

113 
126 

21 5 
132 

91 

138 
141 

161 

213 

137 

119' 
166 
63 

139 
157 
91 

153 
90 
86 

50 

160 

127 
210 

158 
134 

85 
124 
134 

106 
201 

69 
212 
lIS 
126 

158 

137 
178 
122 
141 
164 

126 
68 

75 
218 

21 5 
63 

110 

187 
214 
154 

209 
124 
120 

150 

167 
II6 

167 
179 

75 
lIS 

66 

155 
163 
63 

105 
167 
III 

177 
131 

57 

200 

106 

194 
68 

144 
154 

66 
121 
40 

106 

129 
141 
104 
50 

123 
80 
81 

92 

102 

78 

130 
124 
66 

168 

169 
89 
61 

156 
115 
83 

92 

84 
102 

104 

108 
133 

67 
124 

II9 
128 

75 
144 
136 
133 
124 
164 
152 

113 

53 
73 

45 
99 

161 

54 

63 

98 
34 
60 

74 

12.9 
9-1 
78 
65 
62 

87 
70 

97 
77 

120 

82 
68 

160 

94 
66 

127 
105 

76 
134 
123 

157 
106 

75 
56 

115 

1386 
1631 

1350 

1231 

1638 
1340 

1630 
1638 

15 II 

1396 

1787 
1520 

1396 

1704 
(1874) 
(1506) 
1568 
1641 

1543 
1366 



Anhang. 161 

TABELLE XI. 

Niederschlagssummen, 112m. 

Jahr JanDer Februal' Marz April Mai JUDi Juli August Sept. Okt. Noy. Dez. Zusammen 

1397 
1898 
1899 
1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 
1906 

190 7 
1908 

190 9 
1910 

19 I1 

1912 

19 13 

1914 
1915 
19 16 

19 17 
19 18 

1919 
1920 
1921 

1922 

1923 

19 24 
1925 
1926 

184 53 
183 243 
] 10 206 

32 96 
218 162 

158 67 

77 15 2 

77 239 
181 44 
204 133 

65 I13 
142 96 

56 118 

49 205 
195 210 
113 131 

222 91 
39 182 

87 221 

195 154 
48 141 

139 104 
84 66 

83 73 

189 148 

142 175 

123 50 

52 134 
122 58 

79 56 

19 2 57 
175 61 

I IS 75 
125 I II 

50 149 

120 94 

163 86 

90 115 

59 46 
29 38 

106 163 

52 58 

110 75 
138 100 

96 241 

88 164 

164 129 

157 256 
186 97 
120 153 

349 249 
223 249 

230 209 

152 I! 3 
117 302 
201 131 

218 ] 25 

177 47 
156 241 

177 134 

154 156 
241 237 

212 199 

127 29 1 

159 90 
115 153 
169 102 

199 207 
73 119 

2 II 124 

152 126 

149 133 

142 200 

159 142 

ll9 244 
88 93 
29 136 

105 198 

84 127 

54 119 
138 220 

21 I 187 

134 131 

84 154 
60 146 

112 132 

82 162 

86 186 

110 lSI 

ll9 176 
166 198 

74 186 

Meteorologic des Sonnblicks. 1. 

233 

244 223 342 220 157 104 

97 212 189 98 127 87 

196 144 204 75 118 72 
180 136 151 III 132 139 

187 131 144 143 70 239 

274 93 84 211 143 369 

21 9 lOS 172 135 98 J08 
217 166 lSI 86 63 142 

197 148 ll7 91 183 51 
162 107 191 114 62 36 

176 150 127 134 121 115 

341 167 lIS 132 56 148 
136 146 194 II2 88 232 

113 154 64 189 148 190 

15 6 82 105 175 77 190 
122 163 119 132 213 59 

73 105 171 88 94 234 

162 74 110 120 95 45 
137 135 102 162 109 90 

142 142 151 175 91 89 

105 144 6; 78 109 142 

175 112 142 149 199 103 

158 144 168 119 131 93 

286 21G 154 78 177 150 
104 86 193 171 103 64 

117 125 134111140 83 

42 57 146 112 71 162 

158 223 143 154 III 174 
169 150 166 64 69 137 

79 126 168 140 99 14 

91 140 79 99 39 85 
66 63 96 58 191 137 

109 256 52 130 90 77 
162 170 144 172 122 70 

179 118 1I4 177 131 59 
150 141 181 90 103 110 

1I2 137 108 161 100 49 

172 194 81 174 112 128 
121 80 81 122 33 138 

209 41 136 101 147 133 

95 109 133 117 123 192 

173 91 120 66 37 151 
278 239 100 98 123 171 

112 127 123 187 92 97 

260 50 93 90 7 I 240 

193 138 176 88 144 97 

33 
183 

49 
147 

71 

25 
Ib7 

130 
197 
186 

46 
63 

107 

195 

90 

129 
161 

108 

160 

220 

143 

76 
159 
I; 
73 

149 
1I4 
23 

1I3 

89 

108 

157 

95 
87 

167 
130 

133 

159 
138 

45 

152 

15 2 

61 

91 

163 

318 

138 

90 

140 
138 

55 
155 
208 

103 

137 
50 

269 

137 
77 

167 
121 

205 
48 

200 

105 
95 

199 

15 1 

154 
101 

89 

94 
100 

171 

75 
104 
155 

50 

96 
142 

38 

130 

31 

109 
131 
155 

21 5 

11 

1628 

172 9 
Ibl8 

1543 

1570 

1654 
1749 
1690 

1747 
1985 

1406 

1679 
1558 

(1046) 
(1114) 

1399 
1400 

1347 
1552 
1633 

1339 
1557 
II 23 

1203 

1581 
1183 

172 7 
1561 

1798 
1608 



162 Anhang. 

TABELLE XII. 

Zahl dcr Tage mit Niederschlag. 

Jabr 

1897 
1898 

1899 
1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 
1906 

190 7 
1908 

1909 

1910 

19 11 

19 12 

1913 

19 14 

19 15 
19 16 

19 17 
19 18 

19 19 
1920 

1921 

19 22 

1923 

1924 
1925 
1926 

1927 
1928 

1929 
1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 
1936 

Jlinner Februar I\Hirz: April Mai 

17 
22 

22 

15 
24 

13 

IS 

9 
18 

28 
10 

18 

18 

19 

25 

12 

14 

25 

16 

25 

19 
18 

30 

19 

21 

12 

17 
IS 

16 

24 
25 

21 

II 

22 

19 

17 
9 

17 
6 

19 
19 

25 

20 

24 

23 

17 
16 

8 

16 
22 

10 

21 

18 

18 

15 

26 
21 

19 

22 

26 

26 
22 

16 

20 

13 

15 
25 

25 

14 

15 
18 

7 

12 

22 

18 

19 
20 

'4 
15 
14 
12 

20 

II 

21 

12 

22 

16 

24 

19 

19 
17 
22 

18 

26 

18 

17 
23 

27 
22 

17 
20 

21 

22 

26 
26 

21 

20 

24 

29 

21 

27 

25 

27 

27 

24 

27 
15 
4 

20 

15 
18 

22 

23 

22 

19 

13 

21 
16 

16 

15 
18 

17 
15 

25 

21 

17 
19 
22 

26 

21 

13 

26 
20 

17 
12 

23 
18 

22 

21 

29 

29 

13 

25 

19 
28 

27 
17 
18 

26 

28 
28 

28 

16 

21 

25 
22 

26 

18 

18 

24 

20 

24 

22 

21 

24 

24 

13 

24 

22 

22 

21 

26 

24 

21 

21 

24 

21 

23 
22 

22 

26 

18 

20 

23 

14 

17 
19 

21 

22 

25 
23 

26 

24 

22 

16 
26 

24 

13 

16 

14 

21 

21 

22 

26 

23 

22 

21 

21 

16 

20 

27 
17 
18 

23 

Juni 

25 

25 
27 
17 
2 I 

20 

15 
22 

20 

18 

21 

23 
22 

19 

17 
22 

19 
18 

23 
26 

22 

21 

21 

25 

20 

23 

18 

28 

22 

23 
21 

16 
26 
20 

18 

25 

23 

21 

21 

19 
21 

26 
21 

14 

23 

Juli August Sept. Ok!. 

27 
22 

25 
16 

18 

17 

20 

20 

23 

16 
26 
19 
23 
20 

18 

23 

23 

19 

19 
23 

19 

17 
24 

27 
23 
26 

23 

27 

26 
16 
16 

14 

16 

22 

25 

24 

19 
13 

II 

22 

19 
23 

19 

16 

14 

25 

26 

14 
17 
20 

21 

13 

20 

21 

19 

17 
15 

22 

15 

17 
23 
20 

18 

20 
26 

22 

20 

24 

20 

21 

22 

17 
22 

16 

13 
16 

24 

18 

14 

14 

19 
17 
16 

20 

IS 

14 
22 

22 

16 

10 

16 
22 

19 

10 

22 

17 
II 

21 

10 

15 
10 

12 

20 

15 

12 

17 
18 

16 

16 

23 

22 

18 

16 

21 

II 

18 

9 
16 

17 
19 
18 

23 

15 

18 

17 
II 

19 
2 I 

J3 

17 
16 

15 
16 

22 

19 
20 

23 
21 

II 

20 

15 
20 

16 

14 

21 

22 

6 

18 

15 
17 
18 

12 

22 

16 

22 

24 

26 

18 

4 
10 
21 

18 

17 
9 

16 

9 
17 
17 

15 
15 
23 

15 
13 

19 
20 

Nov. 

20 

13 

21 

11 

19 

15 
14 

12 

18 

II 

18 

14 

26 

17 

II 

II 

16 

26 

1"5 
26 

22 

20 

21 

24 

21 

15 

19 

9 

22 

23 

17 
16 

16 

19 
16 

12 

16 

17 
22 

17 

14 
14 

Dez, 

15 
II 

14 
21 

24 

14 

12 

17 
24 

12 

20 

18 

14 

12 

9 
27 

21 

16 

26 
21 

25 
15 

23 

25 

22 

26 

25 
22 

16 

18 

II 

18 

25 
12 

21 

19 

9 
19 

19 

16 
16 

8 

19 
21 

22 

14 

Summe 

252 

216 

223 

225 

203 

200 

221 

218 

221 

205 
209 
230 
238 

241 

220 

233 
258 
231 

273 
249 

260 

264 
281 

249 
263 

241 

174 
155 
216 

248 

222 

223 

238 

214 

221 

201 

206 

216 

199 
238 

205 
226 

224 



Jabr 

1891 

1892 

1893 

1894 
1895 
1896 

1897 
1898 
1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 
1905 
1906 

1917 
19 18 

1919 
19 20 

1921 

1922 

1923 

1924 
1925 
1926 

Anhang. 

Zahl de1' l'age mit Schnee fall. 

Jllnner Februar Miirz April 

17 
22 
22 

15 
24 
13 

15 
9 

18 

28 

10 
18 

7 
6 

18 

19 

25 
12 

14 
25 
16 

25 
19 
18 

30 

19 

21 

12 

17 
15 
16 

24 
25 
21 

II 

22 

23 

19 

17 
9 

17 
6 

19 
19 

25 
20 

9 
24 

23 

17 
16 
8 

16 
22 

10 

21 

18 

18 

15 
26 

21 

19 

22 

26 

26 

22 

16 

20 

13 

15 
25 
25 

14 
15 
18 

7 
9 

12 

22 

18 

19 
20 

14 

15 
14 
12 

20 

II 

21 

12 

22 
16 

24 
19 
19 

17 
22 

18 

26 

18 

17 
23 

27 

22 

17 
20 

21 

22 

26 

26 

21 

20 

24 

29 

21 

27 

25 
27 

27 

24 

27 

15 
4 

20 

15 
18 
22 

23 

22 

19 
13 

21 

16 

16 

15 
18 

17 
15 

25 
21 

17 
19 

22 

26 

21 

13 

26 

20 

17 
12 

23 
18 

22 

21 

29 

29 

13 

19 

28 

27 

17 
18 

26 

28 
28 

28 
16 

21 

25 
22 

26 

18 

18 

24 

20 

24 
22 

21 

24 

24 
13 

24 

22 

Mai 

22 
20 

26 

24 

21 

21 

24 
21 

23 
22 

22 

26 

23 
16 
20 

23 

12 

16 

19 

20 

22 

25 
23 
26 

23 

22 

16 

25 
24 
12 

15 
14 
21 

21 

22 

26 

23 
22 
21 

21 

22 

27 

17 
18 

23 

Juni 

19 

23 

25 
17 

17 
18 

IO 

17 
18 

16 
12 

21 

21 

18 

15 
15 

II 

II 

22 

24 
22 

20 

21 

25 
15 
22 

14 
27 

21 

21 

15 
9 

26 
16 

16 

25 

19 
16 
16 

13 

14 
20 

26 

21 

II 

17 

Juli August Sept. Okt. 

23 

16 
18 

IS 

8 

10 

13 

16 

17 
9 

II 

10 

17 
II 

6 

10 

20 

II 

14 
22 

12 

14 
24 

23 

18 

19 

13 

22 

25 
IO 

II 

14 
16 

18 

19 

17 
8 

18 

12 

13 

13 

9 
6 

14 

20 

12 

II 

17 
J3 
22 

4 
8 

13 

12 

II 

9 
16 

8 

7 

13 

19 
15 
12 

12 

24 
20 

14 
22 

16 

14 
16 

17 
II 

8 

8 
23 

14 
13 

II 

IO 

14 
16 
II 

16 

16 

16 

14 

IS 

21 

19 
8 

22 

IS 

II 

16 

4 
12 

10 

19 

14 
17 

9 
15 
18 

16 

15 
23 

20 

18 

16 
20 

II 

13 

16 

19 

15 
21 

13 

IS 

17 

7 
17 
21 

17 
IS 

14 
13 

15 
22 

14 
20 

23 

21 

II 

20 

9 
IS 

20 

16 

14 
21 

22 

18 

IS 

17 
18 

12 

22 

16 

22 

24 

26 

18 

4 
IO 

21 

18 

17 
9 

16 

17 
17 
IS 

15 
23 

IS 

13 

19 
20 

163 

TABELLE XIII. 

Nov. 

20 

13 

21 

II 

19 

IS 

14 
12 

18 

II 

18 

14 
26 

17 

II 

II 

16 

26 

15 
26 

22 

20 

21 

24 

21 

15 
19 

9 
9 

22 

23 

17 
16 

16 

19 

16 

12 

16 

17 
22 

17 
14 
14 

Dez. 

IS 

II 

14 
21 

24 

14 

12 

17 
24 

12 

20 

18 

14 
12 

27 

21 

16 

26 
21 

25 
15 
23 

25 
22 

26 

25 
22 

16 
18 

II 

18 

25 
12 

21 

19 

9 
Ig 

19 

16 

16 
8 

19 
21 

22 

24 

11* 

Summe 

218 

218 

231 

212 

206 

212 

185 
182 

196 

195 
187 
19 2 

190 

190 
201 

205 

221 

Ig8 

222 

248 

~ '5 
267 
245 
250 

25 I 

268 

224 
243 
238 

lSI 

128 

200 

253 
199 
207 
228 

201 

198 

187 
192 

194 
173 
234 
Igi 

208 

212 



164 Anhang. 

TABELLE XIV. 

Zahl der Tage mit Gewitter. 

Jabr 

1887 
1888 

1889 
1890 

189 1 

1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

1927 
1928 

1929 
1930 
1931 
1932 

1933 
1934 
1935 
1936 

Janner Februar Miirz April 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
() 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
'0 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 

Mai 

o 
o 
o 
o 

o 
4 

o 

o 

o 

o 

4 
o 

4 

5 
o 
3 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

4 

Juni 

o 
3 
3 

5 
3 
6 

2 

4 

4 
1 

3 

6 

3 

10 

4 

4 

9 
3 

II 

o 

Jun August Sept. Ok!. 

4 

7 
7 

11 

9 

7 
3 

5 

4 
3 
2 

9 
3 

5 

10 

7 
5 
5 
5 

10 

9 
6 

7 
8 

9 
10 

4 

7 
7 

5 
5 
6 
2 

6 
13 

8 
8 

2 

6 
13 

4 
6 

5 
3 

4 
5 
6 

5 

7 
8 

5 
o 
o 

6 

9 

5 

6 

7 
8 
6 

4 
6 

4 
8 

6 

4 

5 
o 

4 

5 

9 
8 
6 

10 

7 
9 

4 

o 

o 

2 

3 

3 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
3 

o 

o 

o 

6 

o 

2 

o 

o 

2 

2 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
2 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

Nov. Dez. Summe 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

6 

13 

21 

17 
19 
23 

18 
22 

16 

13 

16 
13 

12 

16 
II 

24 
19 
13 

25 
19 

17 
20 

26 
19 
18 
16 
21 

22 

33 
28 
14 
J3 
15 
12 

14 
19 
12 

14 

23 
33 
30 
13 

24 
17 
15 
32 
19 

27 



Jahr 

1887 
1888 

1889 

1890 

18g1 

1892 

1893 

1894 
1895 

1896 

1897 

1898 
1899 
1900 

1901 

1902 

1903 

190 4 
190 5 
1906 

1907 
1908 

190 9 

1910 

19 11 

19 12 

1913 

19 14 

19 15 
19 16 

Anhang. 165 

TABELLE XV. 

Haufigkeiten dei' N- Winde Z~L den drei Beobachtungsterminen. 

Jiinner Februar Mlirz April Mai 

24 

39 
23 

29 
25 

14 
18 

6 

14 
24 

21 

32 
12 

IS 

8 
18 

10 

16 

13 
30 

21 

16 
30 

21 

J3 
32 

25 

52 

J3 
8 

14 
18 

13 

15 
28 

24 

16 
21 

26 
18 

26 

14 

15 
16 
J3 
19 
39 

9 

21 

14 
16 

17 

13 

12 

17 

29 

21 

24 

7 
21 

18 

12 

16 

20 

9 
18 

9 

23 
18 

12 

36 
16 
23 
12 

21 

17 

20 

18 

13 

14 

9 
6 

24 

20 

13 
21 

26 

27 
14 

7 
14 

24 

24 

20 

Ig 
16 

10 

18 

23 
23 
16 

15 
16 

25 
27 

7 

23 
20 

13 

19 

7 
23 

17 

I I 

20 

14 

II 

17 
14 

12 

13 

14 
13 

27 

34 
3 

20 

17 
19 

12 

10 

16 
12 

20 

29 

21 

17 
38 

20 

13 
22 

II 

23 
16 

[I 

18 

10 

18 

19 
20 

18 

[I 

35 

17 
16 
13 

19 

9 
5 

12 

IS 
12 

29 

31 
20 

19 

5 
22 

4 
6 

15 
15 

12 

12 

23 

14 
23 
12 

17 

5 
28 
8 

19 

15 

II 

35 
4 

13 

9 
13 

7 
12 

23 
28 

15 
14 
16 

15 

19 
19 
10 

13 
3 

15 

25 

14 

18 

20 

24 

16 

25 

12 
II 

12 

12 

14 

30 

12 

12 

II 

15 
20 

16 
16 
11 

Juni Juli August Sept. Old. Nov. Dez. Summe 

44 
19 
17 

27 

21 

19 
22 

19 
12 

II 

15 

17 

25 

12 

14 
19 
17 
II 

27 

9 
18 

14 
8 

14 

15 
17 

43 
28 

10 

20 

22 
38 

10 

17 
8 

34 
17 
22 

10 

12 

24 

15 
4 

21 

12 

21 

29 

16 
18 

15 
13 
22 

II 

10 

20 

18 

19 
13 
18 

36 
33 

27 
6 

16 

23 

19 

J3 
J3 
Ig 

IS 
18 

17 
J3 
14 
20 

18 

31 

23 

24 

20 

17 

32 
16 
8 

16 
13 

25 
16 

16 

17 

14 
13 

7 
26 

29 

32 

14 

23 

29 
23 
10 

4 
14 
23 
12 

18 

J3 

19 
18 

20 

6 
20 

12 

14 

7 
20 

14 
14 
14 

12 
21 

25 
24 
27 
25 

II 

22 

22 

10 

9 
7 

22 

17 

26 

18 

20 

10 

14 
15 
12 

28 
16 

17 
22 
30 

19 
15 
24 

28 

13 
10 

13 
II 

22 

II 

6 

27 
15 

9 
7 
7 
8 

9 

4 
13 

12 

12 
12 

18 

23 
26 

22 

33 
30 

17 

14 

4 
8 
6 

12 

4 
28 
10 

13 

19 

14 
13 

29 
17 

25 

27 

23 
20 

23 

36 

27 

5 
23 

9 
6 

16 

9 
10 

o 

15 
19 

12 

10 

IS 

15 
II 

16 

9 

24 
IS 

13 

14 

J3 
26 
20 

16 

II 

26 

14 

15 
12 

14 
12 

II 

14 

13 
II 

14 
26 

19 

22 

II 

30 

18 

25 
24 
25 
13 

25 

13 

13 

18 

19 

3 
20 

17 
6 

16 
13 

10 

21 
18 

29 
21 
36 
26 

10 

23 
21 

4 

26 

7 
12 

4 

14 
28 

18 

15 
3 

13 

15 
14 

17 
21 

IS 

12 

14 
19 

21 

19 
23 

25 

27 

17 
9 

14 
8 

19 
6 

27 
17 
6 

IS 

249 
273 
206 

226 

165 
186 

199 

192 

207 
214 

220 

237 
200 

142 

156 

164 

157 
156 
124 
161 

120 

12 200 

IS 200 

II 156 
27 218 

17 235 
30 224< 

14 331 
8 289 

227 

15 205 

29 226 

13 247 

8 III 

12 114 

14 139 
27 239 

7 179 

12 172 

35 207 

19 21 9 

18 224 

14 221 

11 148 
23 208 

7 160 
16 224 

18 222 

18 250 

25 221 

11** 



166 Anhang. 

TABELLE XVI. 

Hiiufigkeiten de?' NE- Winde zu den drei Beobachtungsterminen. 

Jahr 

1887 
1888 

1889 
1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 
1896 

1897 
1898 
1899 

1900 

1901 

1902 

1903 
Ig04 

Ig05 

1906 

Jiinner Februar Marz April Mai 

14 

15 
8 

16 
IO 

22 

7 
6 

16 

4 
6 

4 
14 
16 
II 

15 
14 
31 
18 

25 

II 

10 

28 

23 

6 

7 
14 
12 

6 

8 
2 

10 

16 

19 
10 

30 
31 
16 

24 

12 

10 

20 

12 

18 

17 
20 

26 

27 

5 

17 
7 

18 

9 
21 

7 
6 

17 

4 
27 

Ig 

8 

8 

5 
16 

3 
25 

15 
18 

21 

14 

9 
8 

14 
16 

9 
17 
10 

5 
8 

4 
14 
21 

23 
23 

23 
29 

9 
13 

22 

18 

17 
II 

Ig 

28 

16 
23 
12 

II 

14 
o 

IO 

6 

5 
17 
19 
20 

8 

4 

7 
2 

15 
13 
II 

13 
26 

16 

18 

8 

20 

22 

II 

16 

4 
8 

II 

8 

6 

13 

19 

18 

13 
33 
23 
22 

18 

10 

15 
30 
21 

14 
II 

21 

9 
II 

14 

18 

14 

14 
12 

12 

22 

14 
13 

14 

14 

7 
7 

17 
22 

30 
Ig 

9 
8 

17 
6 
2 

14 
21 

21 

12 

18 

16 
22 

4 

4 
20 

14 
26 

9 
21 

13 
6 

16 

10 

11 

II 

14 

14 
17 
17 
6 

7 
4 

16 

9 
7 

II 

6 
12 

24 

13 
8 

14 

27 

9 
13 

15 
17 
15 
22 

23 
21 

4 
3 
6 

16 

16 

10 

19 
14 
13 

14 

22 

20 

12 

24 

7 
14 
Ig 

17 

IO 

9 
19 
Ig 

16 
II 

26 
13 

7 
6 

Juni 

20 

15 
12 

6 
15 
17 
19 

10 

4 

32 

4 
10 

15 
28 

22 

25 
18 

22 

IS 

15 
9 
6 

16 
II 

II 

13 
6 

16 

3 

4 
20 

30 
26 

17 
25 
32 
26 

3 

5 
18 

15 
12 

19 

19 
22 

II 

20 

Jun August Sept, Okt, Nov, Dez, 

15 
2 

10 

8 

9 
9 
8 

7 
10 

12 

26 

20 

19 
II 

23 

31 
28 

18 

24 
18 

8 
16 

27 

13 

14 

7 
18 

4 
6 

4 

27 
14 
33 

15 
22 

26 

8 

14 
26 

21 

14 
II 

27 
18 
23 

13 

o 

7 
4 
3 

4 
6 

7 
7 
7 
4 

10 

9 
14 
17 
13 

7 
26 

14 
19 

10 

10 

19 

II 

19 

5 

16 

13 

15 

o 

4 
24 

13 
8 

9 
12 

13 

17 

14 

9 
21 

17 
II 

16 
21 

14 
14 
17 

13 

5 
16 

12 

12 

2 

10 

2 

9 
4 

II 

4 
7 

16 

15 
10 

25 

4 
12 

25 
14 
18 

9 
8 

II 

19 

12 

8 
20 

IO 

13 

16 

16 

9 
9 

29 

8 

14 
10 

II 

12 

4 

4 

7 
6 

10 

6 
o 

IO 

4 
4 
5 

10 

14 
17 
12 

18 

5 
8 

12 

13 
3 

9 
9 

12 

3 

7 
23 

17 
24 

13 

4 
8 

13 
8 

20 

II 

19 
26 

10 
8 

7 
14 
o 

4 
6 

15 

7 
7 

12 

8 

6 

15 

13 
o 
6 

JO 

18 

14 
14 
32 

7 
16 

13 

22 

14 
2 

9 
5 
7 
8 

13 

4 
13 

7 
15 
9 

26 

3 
18 

IO 

9 

II 

9 
12 

2 

21 

JO 

8 

9 
8 

13 

9 
7 
8 

15 
15 

7 
13 

6 
8 

18 

9 
24 

II 

22 

14 
17 

8 

9 
10 

13 

4 
6 

13 

7 
8 

16 

14 
20 

15 
15 
IS 
12 

20 

9 
25 
16 

24 
25 
8 

16 

15 
4 

IS 

Summe 

IIg 

72 

133 

109 
115 
122 

158 
129 

90 
Jl8 

181 

97 
116 

202 

167 
133 
118 

118 
127 

141 

46 
63 

149 
201 

241 

191 

208 

208 

190 

202 

136 

145 
237 
197 
179 
161 
203 

193 
130 

124 



Jahr 

1907 
1908 

190 9 

1910 

19II 

1912 

1913 

19 14 
19 15 
19 16 

Anhang. 167 

TABELLE XVII. 

Haufigkeiten der E- Winde zu den drei Beobachtungsterminen. 

Janner Fcbruar M1irz April Mai 

4 
4 
3 

5 

15 

o 
o 

9 
10 

o 
2 

II 

15 
o 

II 

4 
2 

4 
3 

2 

4 

10 

4 

4 

3 

7 
3 

9 

7 
8 

2 

2 

30 

II 

9 
3 

o 

o 

II 

o 

4 
4 
3 
3 

4 
o 

4 
5 

4 
16 
12 

4 

4 
o 

15 

10 

o 

8 

25 
5 

o 

4 
3 

4 

29 

IO 

o 

8 

4 
7 
6 

4 
3 

2 

8 

4 
~. 

7 
17 

4 

4 

2 

4 

22 

7 
3 

o 

4 

o 

6 

o 

7 

7 
3 

25 
5 

10 

o 

4 
3 

o 
o 
6 

3 

7 
7 

7 

24 

3 
6 

4 
4 

9 
3 

o 

2 

2 

15 

2 

6 
II 

5 
5 
6 
3 

9 
6 

Juni 

o 
o 

4 
8 

4 
o 

II 

4 
5 

2 

6 

o 

o 
4 
3 

4 
o 

o 

10 

4 
3 

14 

o 

20 

6 

Juli August Sept. Okt. Nov. Dcz. Summe 

o 
o 

2 

4 
II 

13 

3 

4 
6 

4 
o 

o 

4 
10 

o 

2 

9 
5 
4 

22 

7 
7 

o 

4 
4 

18 

o 

4 
12 

o 

4 
7 

2 

4 
o 

o 
o 

o 

10 

o 
o 

2 

4 

5 

4 
o 
o 

I 

13 

o 

7 
7 

21 

o 

4 
4 
3 

o 
o 

o 

o 
12 

4 

7 
4 

3 

7 
6 

5 

o 
o 

4 
o 

4 

9 

o 
o 

o 

o 

IO 

13 

4 
o 

4 

o 

o 

7 
2 

2 

9 
2 

4 
3 
o 

14 

4 
o 

o 
o 
o 

20 

o 

o 

4 
2 

10 

4 
7 

o 

o 

4 

o 

4 
o 

21 

o 

4 

2 

2 

21 

o 

13 

4 

6 

12 

10 

o 

10 

13 

40 
42 

59 
39 
86 
66 

37 
50 

72 

32 

54 
78 
38 
26 

35 
55 
5 [ 
92 

102 

II 

26 

44 
59 
19 

19 
21 

34 
17 

32 
28 

33 
38 

154 

78 
22 

41 
52 
84 

21 

24 

70 

79 
58 
63 

90 
32 

19 
28 



168 Anhang. 

TABELLE XVIII. 

Haufigkeiten der SE- Winde zu den drei Beobachtungsterminen. 

J.hr 

1887 
1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 
1894 
1895 
1896 

1897 
18g8 

1899 
Ig00 

Ig01 

Ig02 

Ig03 

190 4 
Ig05 
Ig06 

Ig07 

Ig08 

Igog 

1910 

19I1 
Ig12 

1913 

1914 
1915 
1916 

1917 
1918 
1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 
1925 
1926 

1927 
1928 

1929 
1930 

1931 

1932 

1933 
Ig34 

1935 
Ig36 

Janner Febru.r Mar. April M.i 

o 

4 
3 

4 
5 
5 
2 

6 

5 

o 
2 

4 

6 

9 
4 
4 

15 
3 
6 

4 
o 
o 
4 

o 

12 

4 
16 

o 

2 

2 

6 
3 
6 

4 
7 

6 

6 
o 

2 

II 

7 
o 

4 
3 

16 

o 
IO 

o 
o 

3 

6 
8 
6 

4 
2 

o 
2 

2 

o 
3 
2 

10 

4 
3 
2 

o 

2 

6 

o 
4 

3 
3 
2 

o 
10 

2 

2 

4 

20 

12 

o 
o 

o 
10 

6 

9 
o 
6 

4 

o 
o 

4 

o 
o 
o 

5 
5 
8 

o 

o 
3 

5 
3 

5 

o 
o 
3 

7 
6 

4 
o 
2 

4 
2 

8 
21 

o 
6 
8 
3 
2 

2 

o 

I· 

o 

o 
2 

10 

2 

7 
4 

2 

9 

4 
3 

7 
o 
o 

4 
4 

o 

4 

o 

4 

o 
o 

o 

o 

7 
2 

JUDi Juli Augus! Sept. Ok!. Nov. Dez. 

o 

2 

3 

2 

3 

4 

4 
o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 
2 

2 

6 

4 

4 

o 

o 

o 
2 

o 

o 

2 

o 

o 
6 

4 
2 

10 

3 

4 

o 
o 

14 

3 

3 

6 
o 
o 
o 

o 
o 

2 
3 
6 

5 
3 

4 
o 
o 
3 
o 

o 
o 

o 

2 

6 

I 

6 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 

10 

3 

4 
3 

o 
3 
o 

2 

o 

o 

4 
2 

o 

4 
o 
o 
o 

4 
o 

4 

o 

3 
I 

I3 

5 
6 

4 
o 

o 
2 

2 

o 

3 

o 
3 
o 

o 
6 

4 

5 

o 

3 

9 

4 
2 

o 
o 
3 

4 

2 

I 

3 
2 

9 
2 

3 

4 

o 
3 

o 
o 
4 
o 

2 

o 

4 
o 

2 

4 
6 

7 
3 
8 

3 
3 
o 
6 

4 

14 
6 

2 

o 

2 

o 
3 

4 

4 
3 

2 

o 

2 

o 

o 

4 
4 

2 

6 

o 

4 

I 

3 
6 
o 
2 

12 

2 

II 

2 

2 

o 
3 

6 
o 

7 

4 

o 
3 
2 

3 

2 

4 

Summe 

3g 

44 
30 

46 
54 
18 

20 

27 
35 
42 

87 
60 

46 
18 

12 

12 

17 

Ig 

22 

30 

78 
59 
31 

48 
39 
26 

12 

17 
18 

12 

II 

IS 
Ig 

22 

18 

25 
28 

40 

24 
'18 



Jabr 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

1897 
1898 
1899 
1900 

1901 
1902 

1903 
1904 
1905 
1906 

1907 
1908 
190 9 

1910 

19II 
19 12 

1913 
1914 
1915 
1916 

Anhang. 169 

TABELLE XIX. 

Haufigkeiten der S -Winde zu den drei Beobachtungsterminen. 

Jiinner Februar M§.rz April Mai Juni 

12 

7 
4 
6 

15 

7 

6 

7 
3 

7 
8 

8 

4 
9 
6 

5 

6 

12 

2 

7 

8 

9 
5 

[7 
20 

18 
2 

2 

o 
2 

2 

5 
6 

II 

o 

2 

23 

14 

8 
o 
4 
o 
9 

4 
2 

2 

II 

6 

5 
9 

3 

5 
8 

o 
2 

8 
II 

13 

8 
3 

5 
5 
o 

6 

2 

o 
10 
13 

4 
5 
2 

5 
33 

8 

9 
8 

10 

8 

9 
27 

13 

4 
9 

10 

2 

14 
o 

2 

16 
33 
II 

10 

3 

4 

o 
10 

26 
20 

12 

9 
2 

4 

4 
8 
3 
2 

4 
5 
6 
3 

10 

o 

4 
23 

7 
10 
3 

[. 

o 

4 
12 

2 

10 

6 

5 
3 

4 
2 

6 

4 
15 
19 
6 

5 
2 

14 

3 
3 
6 

21 

36 

4 
7 
4 

4 
6 

8 

4 

4 

4 
o 
7 

7 
9 

20 

13 

13 

13 
3 
6 

16 

4 
8 

II 

10 

2 

8 
12 

7 
16 
14 
13 

7 

6 

7 
2 

7 

24 
II 

o 

4 

10 

o 

6 

5 
I 

6 

4 
16 

4 

5 
6 

o 

7 
14 

9 

4 
8 
3 
6 

16 
19 
5 
5 
7 

5 
3 

II 

23 
13 

4 
o 

4 
o 
3 

6 
2 

o 

4 
7 

o 

7 
3 

Juli August Sept. Okl. Nov. Dez. Surume 

2 

13 

7 
14 

7 
4 
5 
8 

4 
5 

2 

4 

6 

5 
3 

7 

6 

3 

4 
6 

13 

2 

12 

9 
5 
6 

5 
4 
o 

4 
6 

o 

II 

4 
4 
6 

20 

3 
2 

9 
II 

14 
15 
9 

2 

8 

14 

9 
3 

6 

4 

7 
2 

4 

9 
13 

4 

6 

5 

32 
8 

4 
6 

7 

o 

10 

7 
3 
8 
3 

20 17 23 

II 3 
4 17 5 
3 5 
9 10 14 
6 IS 6 
4 6 II 

12 II 

4 6 
12 13 14 

12 8 6 

9 19 
2 

5 6 
16 14 2 
4 IS 
7 4 7 
3 6 

4 7 
o 

12 6 
9 18 10 

12 3 4 

4 10 8 

5 7 
3 6 

4 4 
6 4 I 

3 
6 9 

25 26 6 
26 18 9 
6 2 

5 8 5 
203 

4 
II 2 

17 6 5 
3 3 

4 

13 

7 4 
3 6 

2 

4 2 8 
12 9 

7 
5 2 3 
6 4 
4 0 2 

6 

9 
14 

15 

4 
12 

12 

2 

15 

8 
12 

12 

4 
9 

9 

7 
5 
6 

4 

JI 

22 

2 

4 
o 
o 

II 

8 

4 
3 

4 
4 
o 

9 

7 
3 

106 

159 
100 
109 
91 

100 

51 

72 

71 

III 

80 
104 
48 
64 
85 
69 
70 
61 

54 
57 

64 
154 
138 
82 
63 

47 
83 

49 
30 

76 

247 
187 
57 
59 
39 
27 
45 
65 
42 
28 

59 
49 
58 
47 
51 
88 

43 
44 
56 
30 



170 Anhang. 

TABELLE XX. 

Jahr 

1887 
1888 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

1897 
1898 
1899 

1900 

1901 
1902 

1903 

1904 
1905 
1906 

1907 
1908 

1909 
Igl0 

IgIl 

Ig12 

1913 
Ig14 

19 15 
1916 

1917 
1918 
19 19 
1920 

1921 

1922 

1923 

1924 
1925 
1926 

Haufigkeiten der SW-Winde zu den drei Beobachtungsterminen. 

J~nner Februar Milrz April Mai Juni JuJi Augus! Sept. Ok!. Nov. Dez. 

20 

II 

15 
20 

21 

7 
27 
34 
9 

37 
13 

21 

24 
14 

13 
31 

23 
II 

24 

7 
14 

II 

17 

7 
19 
27 
10 

20 

17 

28 
13 
26 
6 

12 

6 

14 
27 
II 

24 
17 

9 
17 

16 
12 

18 
10 

21 

12 

18 

15 
12 

15 
13 

4 
24 

21 

II 

13 

44 
21 

28 
13 

25 
7 

19 

7 
17 

6 
28 

8 

24 
19 
31 
20 

34 

10 

12 

10 

17 

14 

6 

14 

20 

8 

10 

6 
12 

II 

16 

5 
4 
7 

23 
13 

25 
13 
16 
21 

26 
23 

2 

7 
24 
28 

27 
23 
13 

12 

28 
20 

27 
23 

8 
29 

I 

31 

15 
19 
30 
26 

46 
21 

19 
40 

13 

15 
24 

29 

25 
13 

14 

19 
IS 
5 

22 

20 

12 

16 
12 

12 

26 

16 

22 

29 

20 

20 

24 
15 
18 

3 
9 

21 

24 

22 

21 

14 
30 

26 

17 
17 
II 

22 

27 
18 
31 
23 

8 
26 
18 

18 

24 

12 

15 
25 
40 

7 
16 
18 

14 

18 

IS 

12 

26 
16 

17 

9 
18 
3 

26 

19 
17 

29 

20 

30 
23 

35 
21 

10 

20 

25 
5 

27 
12 

14 
17 
15 
28 

13 

27 
18 

33 
35 
13 

21 

29 

IO 

25 
25 
31 

19 

16 

29 
29 

5 
32 
23 
14 

12 

19 
19 
26 

19 
21 

24 

8 
13 

29 

19 

5 
23 
18 

9 
26 
20 

8 

i 

27 
2 

13 

12 

22 

19 
13 

23 
6 

20 

IS 
30 
20 

24 
21 

14 
IS 

Ig 

34 

14 
10 

15 
20 

12 

6 
12 

2 

26 
II 

7 
13 
13 

13 

15 
10 

22 

17 

31 
36 
13 
18 

21 

II 

13 
10 

26 

19 

3 
II 

4 
II 

22 

14 
21 

12 

12 

14 
13 

27 
19 
8 

28 

14 
17 
25 
17 

IS 
20 

21 

33 

14 
12 

II 

IS 
II 

4 

16 

17 
10 

16 

19 
8 
8 

7 
31 

21 

27 
18 

35 
32 

25 
9 

26 

24 
28 

20 

II 

25 
10 

24 
26 
12 

23 

23 
33 
21 

18 
12 

36 

17 

18 
12 

15 

22 
21 

20 

18 

24 
16 

14 
22 
IS 
5 

16 
20 

15 
9 

26 
10 

9 
23 

17 

II 

30 

27 
IS 
17 
19 
25 

32 

27 
12 

29 

21 

7 
19 
IS 
24 
24 
22 

20 

34 
o 

17 

25 

25 
8 

12 

24 

17 

IS 
17 

19 
41 

38 

20 
10 

II 

16 

22 

13 

4 

16 

23 
10 

10 

17 
16 
18 

22 

19 

19 
35 
24 

13 
32 
42 
29 

35 
29 

54 

16 

24 
27 
31 
30 

27 
23 
11 
18 

50 
4 

34 
26 

41 
31 

28 
31 

12 

21 

25 

26 
22 

19 
6 

15 
26 
22 

15 
10 

20 
23 

14 

7 
22 

21 

12 

17 

27 
5 

3·l 
16 

14 
26 

29 

12 

23 

25 

32 
20 

6 
33 
12 

35 
18 
21 

16 

II 

34 

7 

33 
10 

25 

46 
25 

23 

27 
22 

33 

II 

17 

48 
22 
13 

7 
24 
18 

14 
29 

27 
16 

20 

17 
Ig 

18 

26 
21 

22 
21 

26 
22 

20 

16 
22 

17 
II 

26 

27 

zo 
20 

31 
20 

36 
16 

36 
II 

15 
8 

36 

5 
33 
34 
33 
20 

9 
37 
34 
33 

15 
18 

27 
13 

7 
7 

25 
27 
7 
7 

20 

4 
10 

18 

4 
26 
13 

17 
20 

19 

Summe 

281 

268 
218 

234 
265 
242 

166 

203 
302 

253 

zoo 
z26 
187 

258 
262 

250 

279 

187 
223 

156 

246 
229 
241 

266 

273 
256 
272 

267 
247 
293 

18g 
236 
268 
286 

161 
131 
200 

222 

177 
1I2 

228 

202 

151 
158 
183 

195 
144 
196 
229 
21 5 



Jahr 

1897 

1898 

1899 
1900 

IqOI 

1902 

1903 

1904 
1905 
1906 

19 17 
19 18 

19 19 

1920 

19 21 

1922 

1923 

19 24 

1925 
1926 

Anh.ng. 171 

TABELLE XXI. 

IIa~qigkeiten der W- Winde Ztij den dTei Beobachtungstm'minen. 

Janncr Februar l\Hl.rz April 

8 3 15 12 

4 7 9 
7 14 7 18 

II 12 10 18 

II 26 20 

13 II 12 

10 21 I I 

20 I I 17 21 

7 6 
14 II 

II 4 II 15 

12 I3 17 19 

21 16 17 17 

6 16 12 

II 7 14 14 

16 18 8 19 

12 8 9 17 

14 18 12 13 

10 10 24 25 
4 9 15 

10 17 

7 7 
10 II 

14 6 II 

4 14 II 

12 15 12 5 
18 6 13 13 

II 20 14 

II 10 17 12 

14 14 10 

8 7 
10 10 II 0 

21 19 II 

6 4 12 

18 4 20 

19 28 35 32 
9 13 12 19 

12 6 20 26 

18 25 20 25 

17 23 18 IS 

II II 24 26 

23 20 17 24 

10 3 28 

32 18 26 26 

19 12 24 25 

21 6 26 2S 

21 II IS 16 

II 9 32 26 

21 II 26 

39 18 26 38 

Mai 

17 

7 
6 

18 

10 

12 

II 

20 

13 

7 

II 

JO 

16 

IS 

4 
19 

13 

20 

12 

2S 

7 
8 

12 

12 

18 

12 

4 
8 

4 
14 
16 

23 

26 

20 

28 

23 

30 

17 

19 
26 

22 

24 

17 

19 
25 

21 

Juni 

9 
13 

II 

14 

14 

14 

16 

19 

9 

15 

14 

12 

13 

12 

24 

10 

II 

4 

5 
12 

17 

18 

23 

J3 

23 

9 
23 

17 

10 

21 

33 

31 

28 

14 

18 

20 

22 

22 

16 

Juli August Sept. 

II 4 
12 5 
18 22 17 

14 13 12 

IS 19 II 

19 I I 17 

I I 14 22 

24 25 18 

23 17 

15 14 13 

20 16 28 
18 8 12 

5 14 23 

6 15 23 

3 7 8 
19 25 20 

15 30 14 

14 21 16 

9 18 23 

6 17 6 

20 29 16 

9 12 15 

16 13 

8 22 8 

7 9 5 
8 28 14 

17 19 21 

16 II 17 

19 13 15 

19 IS 17 

16 10 

15 14 10 

IS 17 

II 10 27 

14 20 18 

19 28 17 

21 24 12 

17 23 19 

17 18 26 

II 24 24 

25 26 26 
31 32 23 

17 14 5 
27 22 23 

26 29 18 

19 7 31 
II 19 23 

17 15 15 

13 9 17 

18 15 23 

Okt. Nov. Dez. 

17 16 

18 9 6 

17 10 18 

14 12 17 

18 9 18 
15 16 12 

19 4 
20 16 15 

10 10 10 

11 20 12 

16 16 II 

19 10 

23 14 12 

7 12 13 
32 17 6 
29 19 14 

16 20 II 

16 10 6 

3 I 28 II 

16 6 
2 32 14 

IS 14 17 

JO 17 10 

22 19 10 

14 JO 19 

28 14 14 

16 1.3 27 

18 14 35 

24 15 25 

7 II 

5 9 II 

6 15 9 
15 22 26 

12 18 14 

38 9 32 

31 41 II 
23 20 16 

26 31 29 

35 44 

19 29 22 

33 20 20 

34 31 28 

19 24 16 

21 17 10 

39 28 38 
22 34 16 

19 21 22 

37 26 30 

28 30 21 

Summe 

9 1 

99 
I.55 
164 

17 1 

159 

160 

201 

163 

119 

174 

166 

179 

161 

107 
207 
192 

199 

173 
145 

166 

114 

124 

137 
121 

177 

190 

173 
188 

197 

94 

110 

136 

177 
168 
303 

236 

212 



172 Anbang. 

TABELLE XXII. 

Haujigkeiten der NW- Winde ZtL den drei Beobachtungstenninen. 

Jahr 

1897 
18g8 

J 899 
1900 

1901 

Ig02 

1903 

1904 
1905 
1906 

Janner Februar l\Hirz April J\'1ai 

II 

17 
14 
20 

20 

20 

10 

13 

Ig 

23 
12 

19 
26 

12 

JO 

12 

14 
26 

15 

II 

15 
13 

II 

IS 

II 

Ig 

6 
18 

25 
21 

6 

II 

12 

13 

12 

9 
[Q 

14 

6 

17 
8 

12 

20 

Ig 

12 

22 

10 

II 

16 

15 
8 

10 

7 
16 

5 
13 

4 

18 

26 

IS 
4 
6 

7 
6 
3 

II 

20 

19 
6 

13 

4 

10 

4 
12 

12 

7 
7 
6 

5 
16 

14 

17 

20 

8 

9 
20 

16 
10 

13 

16 

17 
3 

18 

8 

7 
14 

5 

16 

16 

II 

o 
12 

13 

II 

II 

4 

17 
12 

II 

9 
2 

15 
3 

16 

4 
8 

6 

6 

14 
10 

6 

7 

4 

10 

16 

JO 

15 

10 

10 

13 

14 

18 

9 
8 

12 

21 

10 

12 

18 
8 

4 
7 

18 

12 

6 

17 
8 

8 

16 
8 

9 
7 

15 
9 

20 

10 

15 
8 

10 

7 
8 

9 
10 

I3 

9 
10 

16 

II 

12 

2 

13 

15 
12 

7 
4 

10 

17 
21 

6 
12 

6 

6 

9 

12 

9 
3 

7 
9 
8 

10 

13 

Juni 

13 

10 

17 
24 

II 

II 

II 

23 

9 

15 

8 

9 
20 

12 

II 

4 
3 

13 

19 

13 

18 

17 
10 

6 

7 

15 
24 

II 

13 

9 

7 
10 

9 
16 

15 
6 

J1 

13 

17 
10 

12 

Juli August Sept. Okt. Nov. Dcz. 

II 

8 
16 

14 

25 
26 

17 
13 

10 

24 

12 

17 
8 

17 
2 

15 
10 

12 

20 

8 

8 

5 
IS 
28 

II 

II 

12 

22 

21 

12 

7 
13 

IS 
6 

9 
6 
6 

I3 
II 

J3 
8 

16 

15 
6 

19 

3 

II 

15 
17 
28 

17 
20 

16 

27 
21 

18 

10 

9 
It 

18 

14 
14 

7 
5 
6 
6 

16 

II 

15 
18 

20 

15 

8 
16 
II 

12 

7 
8 

15 

12 

2 

16 

12 

14 
10 

2 

18 

12 

13 

II 

15 
13 

32 
18 

13 
22 

19 

7 
G 

18 

6 

7 
6 

10 

9 
24 

5 

9 
14 

7 
14 
13 

15 

7 
8 

20 

14 
16 

4 
12 

9 
16 

9 

4 
22 

16 

9 
9 

19 
16 

14 
Ig 

8 

7 
15 
o 

18 

4 

7 
8 

17 
15 
6 

13 

19 
12 

17 
5 
5 

12 

10 

9 
8 

15 

11 

11 

4 
21 

7 
14 
13 

21 

19 

13 
10 

12 

10 

11 

20 

IS 
10 

22 

20 

10 

II 

II 

22 

12 

14 
15 

7 

16 

8 

34 
7 

18 
3 

10 

16 

17 

7 
4 

II 

10 

29 
II 

13 

16 

II 

10 

4 
8 

11 

21 

10 

7 
5 

12 

10 

10 

II 

24 
32 

4 
30 

19 
II 

13 

31 

12 

24 

13 
8 

10 

20 

16 

15 
8 

4 
9 

10 

13 

19 

9 
10 

20 

13 

21 

IS 

15 
15 
6 

5 
17 
10 

14 
13 

14 

7 
J3 

7 
8 

16 

8 

Summa 

100 

107 

174 
15 2 

173 
19 1 

173 
166 

191 

159 

129 
176 
216 

IIS 
127 
124 

83 
IIG 

135 
145 

123 

208 

102 

55 
74 

107 
ISO 

105 

III 

III 

204 

177 

125 
136 

143 

147 
95 
98 

114 

137 

122 

132 

88 

127 
136 

105 
130 
141 

133 

145 



Jahr 

1897 
1898 
1899 
Igoo 

IgOI 

Ig02 

Ig03 

1904 
1905 

1906 

1907 
1908 

1909 
19IO 

19 11 

19 12 

1913 

19 14 

Igl5 

1916 

Anhang. 173 

TABELLE XXIII. 

Haujigkeiten del' Windstillen zu den dl'ei BeobCichtungstel'minen. 

Jannor Febl'uar Miirz April 

17 
5 

o 

14 
o 

4 

2 

4 

o 
6 

5 
o 
6 

o 
o 
8 

9 
5 

19 

3 

o 

4 
3 

o 
o 
2 

o 

o 

2 

4 
o 

o 

4 

o 
o 

o 

18 

4 
o 

o 

o 

o 
o 
3 

5 
6 

5 

4 
14 

o 
o 

6 
6 
o 

II 

o 

o 

o 
o 
2 

3 

7 
o 
o 
4 
5 
o 

o 

o 

o 

14 

o 

4 
7 
o 
o 

4 
3 

7 
4 
6 

5 
8 

o 
o 

10 

II 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

4 
o 

4 
2 

4 
o 
o 

7 
7 
3 

o 

o 

2 

I7 
3 

JI 

o 
o 

4 
3 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

7 
o 

o 

7 
8 

o 

o 

Mai 

4 

17 
4 

14 
II 

9 
13 

6 

7 
14 

12 

16 

14 
22 

4 
o 

o 
o 
6 

2 

o 
IS 
7 

6 

4 

o 

Juni 

o 

10 

4 

o 

14 
6 

12 

o 

13 
16 

o 
o 

29 
22 

18 

18 

o 

2 

o 

o 
o 

o 

12 

o 

14 
3 

o 

o 

Juli August Sept. 

13 
8 
2 

o 

13 

17 
4 

o 
13 
20 

o 
II 

22 

18 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

4 

o 

5 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

18 

10 

o 

8 
o 
o 
o 

8 

9 
6 

13 

o 

o 
o 

17 
18 

o 

o 

o 
o 

7 
13 

o 

12 

o 

o 
o 
o 

5 
17 
3 
o 

4 
o 

o 
o 
o 

10 

9 

5 
7 
3 

14 

o 

13 
18 

3 
o 
o 

o 

o 
o 

12 

o 

o 

o 

o 

Okt. Nov. Dez. 

o 

o 

o 
o 
o 

2 

17 
o 

o 
12 

4 
10 

4 
13 
o 

o 
o 

14 
o 
o 

4 

5 
o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
3 

4 
o 

o 
2 

6 

7 
3 

13 
o 

o 

9 
2 

5 
6 

4 
3 

o 

o 

4 
2 

13 
o 

o 
o 

4 
3 

o 

o 

15 
4 
o 
o 

o 

o 
o 

o 

!O 

o 

2 

7 

o 
o 
o 

o 

2 

4 
3 

o 

o 
o 

o 
o 

Summe 

JIg 

78 
34 
16 

15 

14 

72 

32 

6 
21 

33 
38 
67 

75 
84 

85 
31 

49 
g6 

106 

6 

25 
102 

13 5 
108 

112 

22 

12 

47 
6 

o 

4 
42 
42 
36 
!O 

38 
56 
58 
51 

17 
16 

27 
44 
21 

17 
9 

10 
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TABELLE XXIV. 

ZaitZ der Tage mit Sturm (Wind > 6). 

Jabr JanDer Februar Marz April Mai JUDi Juli August Sept. Okt. Nov. nez. Summe 

1887 
1888 
1889 

1890 

1891 

1892 

1893 
1894 

1895 
1896 

1897 
1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 
1905 
1906 

190 7 
1908 
190 9 
1910 
19 11 

19 12 

1913 

1914 
1915 
1916 

1,917 

1918 

19 19 
1920 

1921 

1922 

1923 

1924 
1925 
1926 

28 

12 

13 

9 
18 

14 
8 

14 

14 

6 

10 

15 

II 

9 
5 
6 

9 
8 

13 
3 

13 
8 
8 

17 

18 

14 
19 

7 
22 

15 
II 

10 

16 

12 

16 

9 
8 

14 
18 

12 

20 

12 

7 
16 

II 

5 
7 

10 

6 

13 

13 

15 

15 

9 
8 

6 

17 

II 

IS 
7 

13 

12 

7 
6 

7 

7 

II 

14 

5 
14 
17 
17 
17 

II 

14 
15 

13 
13 

13 
12 

7 
13 

12 

8 
12 

12 

12 

7 
17 
12 

II 

15 
13 

11 

8 
17 
13 

18 

9 
II 

16 

15 

10 

II 

16 

3 
15 

9 
12 

7 
6 

5 
7 

4 
3 

10 

10 

15 

19 
18 

18 
8 

14 

17 
8 

12 

7 
13 

11 
13 

15 

10 

9 
12 

9 
4 

16 

8 

16 

7 
16 

9 
6 

9 
10 

3 

7 
12 

9 
5 

10 

4 
4 

o 
3 

9 
4 
3 

12 

18 

10 

I.I 

10 
8 

10 

9 
7 
4 
4 

11 

7 
9 

4 
7 
3 

17 
8 

9 
5 

II 

II 

10 

7 
4 

10 

6 

7 

5 
5 

4 
o 
3 
6 

5 
7 
4 

II 

10 

4 
10 

5 
5 
b 

2 

2 

3 

4 
9 
4 

9 
o 

8 

7 
7 
6 
6 

10 

8 
10 

4 

10 

7 
9 
3 

2 

o 
o 

o 
4 
7 
4 
4 
9 
6 

5 

6 
II 

1 

8 

4 

10 

3 

7 

4 
9 

3 
6 

4 
6 
6 
3 

4 
5 
5 
3 

6 

4 
2 

8 

4 
o 
6 

2 

4 
o 

o 
2 

14 

II 

7 

7 
8 
8 

12 

4 
6 

5 
6 
3 

5 

4 
2 

11 

6 

9 
3 

9 
6 
3 
8 

9 
5 
6 

14 
6 

4 
6 

12 

6 

5 

10 

7 
3 

\0 

4 

2 

I 

3 

5 
12 

4 
3 

10 

13 

9 
6 

7 
6 

10 

5 
5 
4 

8 
6 
3 

7 
10 

3 
12 

4 
3 

5 

12 

4 
6 
8 

5 
J3 
11 

4 
6 

4 
2 

9 
7 
5 
3 
2 

4 
4 
3 

3 

7 
7 

13 

5 
7 

19 

16 
10 

7 
6 

14 
II 

8 
6 

7 
4 

7 
4 
9 

13 
12 

3 
6 
6 

14 
6 

9 
II 

9 
14 
12 

10 

12 

18 

8 
12 

4 
4 
3 

7 

6 

8 
10 

9 
9 

18 

5 
6 

22 

18 

9 
7 
5 
5 

II 

10 

12 

10 
13 

9 
13 

9 
10 

7 
5 
6 

25 
3 

7 
12 

10 

9 
12 

6 

9 
23 

7 
6 

4 

4 
9 
6 

10 

2 

9 
13 

7 
9 
6 

15 
15 

II 

14 
12 

14 
10 

II 

12 

5 
13 

4 
16 

10 

11 

18 
12 

16 

9 
17 
14 
II 

6 

10 

1\ 

1\ 

16 

II 

13 
10 

15 

7 

14 
18 

6 
8 

9 
7 

16 
11 

9 

2 

4 

9 
13 

9 
10 

10 

17 
14 
18 

25 

14 
16 

14 
16 
12 

12 

20 

7 

6 

15 
14 
18 

16 

7 
8 

12 

8 

114 

99 
115 
114 
114 
114 
125 
112 

104 

103 

72 

114 
109 

115 

68 
62 

65 
57 
50 

53 

48 

39 
41 
94 

78 
76 
90 

152 

127 
101 

157 
148 
133 
130 
108 

103 

110 

101 

103 

105 

81 

76 
118 

107 
115 

127 
106 

76 
115 

80 



Jahr 

Anhang, 

Luftdruckrnittel (500 + ' , , 1n1r0, 

Janner Februar Miirz April 

IS'6 19'4 16'5 ITS 
IT I 9'S 9'6 14'3 
16'7 TS 12'9 13'1 

19'4 16'7 15'1 14'5 
13'7 21'S 13'3 14'S 

12'8 11'7 13'6 17'4 

11'2 14'3 18'4 20'9 

16'0 11'2 15'9 11'9 

6'0 S'3 11'7 17'4 

18'8 20'3 15'4 16'4 

11'8 19'5 147 16'3 
24'6 13'1 13'0 17'9 

16'5 17'9 17'3 16'7 
13'8 12'2 11'4 16'4 

16'4 10'4 10'8 17'7 
IS'6 13'0 14'0 IS'2 

19'0 21'7 IS'4 12'1 

17'5 10'2 15'4 19'3 
16'S 16'4 15'2 15'3 

17'4 11'1 14'2 18'S 

17'6 13'0 16'5 12'5 

19'2 14'7 14'0 13'9 

ITO 11'8 9'S 19'8 

14'7 14'1 18'4 16'4 

19'0 17'4 15'1 17'6 

15'9 15'8 ITI 17'3 

16'9 IS'6 20'4 16'4 
15'6 Ig'3 13"8 22'3 

8'2 12'6 13"5 ITS 

21'4 13"8 12'2 16"9 

9'9 IS'S 11'4 14'1 
19'2 21'3 17'2 16'4 

14'1 12'2 14'1 IS'3 

17'2 22'S 19"2 17'g 
18'9 18'2 21'0 ITO 

11'7 16'1 15'3 14'1 
167 12"6 17'4 15'1 

IS'S II '0 14'6 16'4 

24'7 15'1 13'7 16"6 

15'3 IS"S 16'4 Ig'O 

14'6 17'5 IS'8 17'6 

17'9 19"3 15'2 16'0 

15'4 12'1 20"4 14"6 

IS'4 14"9 15"9 14'3 

IV4 11~ 13'4 151 
23'7 14"9 14'0 147 

16'0 13'7 1S'4 IS'S 

18'9 19'7 12'g 11'6 
13'4 ll'6 11'1 15"2 

13-8 10'9 16'2 IS'S 

Mai 

IS'3 
22"3 

21'1 

19'4 
Ig'2 

21'4 
20'8 

18'4 

20"4 

19'4 

16'9 

19'0 

20'4 

19'0 
21'0 

16"8 

Ig'6 

22'S 

20'9 

19"6 

22'0 

24'S 
21'S 

IS'4 
20'2 

21'6 

20'6 

21'3 

22'6 

21'S 

22'4 

20'6 

25'4 
21"9 

24"6 
22'2 

23'3 

20'S 
IS'2 

21'S 

ITO 

21'6 

20'0 

21'S 

197 
19"0 
23'2 

19'4 

19'7 

Juni Juli August Sept, 

25'0 21'6 24'S 22'S 
23'2 21'S 24'9 25'6 

24'0 24'2 24'9 21'6 

23'3 24'1 25'1 25'6 

23'4 24'3 24'3 26'7 

23'8 24'6 27'0 25'6 

22'Q 24'1 26'7 22'2 

22'3 25'4 25'4 23'1 

23-6 25'2 25'S 28'2 
22'8 25'1 22'6 21 '9 

24'7 24'4 25"0 23'6 

22'9 24'6 21'8 25 '4 
22'8 26'2 26'6 22'0 

23'3 26'3 24'3 27'2 

24'0 24'6 25"0 22'6 

21'4 25'3 24"6 24"4 

21'4 23'S 25'6 25'3 

24"5 27'2 26'0 22"4 

23-0 27'+ 25 '3 23"9 

23-2 25"7 26'7 24"3 

23'9 23'S 21'1 26'S 

25'4 25'0 24"3 24'9 

22'0 237 257 23'3 

22'7 22'S 25'1 23'7 

24'6 29'0 21'3 26'1 
23'2 24'S 22'S 20"9 

25'1 22'3 24'6 23'4 

22'4 23'2 26'9 23'S 

24'S 24'9 24'4 22'S 

21"S 24'S 24'S 22'2 

21'0 26'3 2{'7 '27'S 

22"2 25'1 25'6 24'4 
25"1 23'2 21'2 26'2 
23'0 26'2 24"S 24'9 

23'S 21'6 25'3 27'1 
23'9 25'0 25"8 21'2 

21'9 27'7 26"4 25'4 
23"9 25'0 23"0 24"2 

23'2 247 25'3 22'2 

21"0 24'4 27'0 27'3 

24"3 247 25"5 22"6 

24'2 29'0 26'S 24'S 

24'S 27'2 267 27'1 
25'6 23'2 25'9 24"1 

26'S 24'5 23'3 20"9 

22'8 24 'I 287 26'0 

Ig'3 27'1 267 2'1'4 
23'2 25'2 23'7 26'2 

26"6 26"5 25"0 24'9 

23'4 25"1 26"5 24'3 

175 

TABELLE XXV, 

Old, Nov. 

IS'I 14'4 

20'3 IS'S 

187 22'8 

20"7 15'0 

21'5 11'1 
18'4 21'4 
22'2 15'6 

19'5 21'6 
18'0 2!"6 

19'0 16'2 

22'g 23'S 

20"0 18'6 

24'4 23"4 
22"3 16"0 

19"8 18"2 

20'0 18'2 

20"0 11'6 
21'S 11'5 
IS'S 14'1 
23"0 20'0 

21'1 20'0 

25"7 IS'8 

22"7 15'1 
23"6 12"3 

22'2 18'S 

21'0 IS'S 

23"8 20'9 

20'2 16'7 

19"1 IS'! 

22'S IS'O 

IS'S 19'9 
20'4 19"5 

19'3 12'7 
21'8 22'6 

26'6 18'3 

18'4 18'1 

21'S IS'S 
23"0 21'3 

21'9 15'6 

20'4 Ig'O 

23'0 19'3 

21'4 16"0 

20'4 1S"3 

20'S 19'5 

21'S 19'5 
18'3 21"1 

20"6 14"7 

22'0 18'7 

197 IS'O 
18'0 18"6 

Dez, 

12'5 

16"3 

13"7 
16"8 

21"1 
II'2 

15'3 

11'4 
15'0 

1T6 
17'5 
16'1 

12'6 

21"4 
13'S 

ITO 

14'0 

J5'2 

11'3 
15"S 

18'5 
22'1 

13"7 
16'5 

107 
20'7 

Mittel 

20'21 

20"5 3 

20"64 

I9'2g 

18'58 

19'25 
Ig'SS 

20'09 

19'59 
19'61 

19'9S 

20'55 
18'91 

19'03 

21'25 

19"5I 
20'80 

20"19 

18'56 

19'40 

Ig'S3 

20'95 

IS"74 
21'92 

21'9 1 

19'20 

19'64 
20'22 

19'77 
20'30 

20'14 
20'24 

20'46 
Ig'84 

19'14 
20'84 

19'34 
20'65 
18"g8 

19"39 
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