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bei 0 cm im Mittel 17? C, bei 150 cm nur 4,8? C 

Schwankung; amBergfufi bei 0cm imMittel 23? C, 
bei 150 cm aber noch 14,2 

5 C. 

5. Der tageszeitliche Wechsel der thermischen Hohen 
stufe entspricht dem der Temperatur. Um 6 Uhr 

liegt sie im Durchschnitt bei 0.42? C, um 14 und 
18Uhrbeil?C. 

6. Fiir die Erdoberflache ist die thermische Hohen 
stufe hoher als fiir die 150-cm-Luftschicht, so lange 
die Erde Warme ausstrahlt (6 und 22 Uhr); sie ist 
geringer bei Sonneneinstrahlung (10 und 14 Uhr). 

Im einzelnen wird dies durch folgende Werte belegt: 
Mikroklimatische Beobachtungen am Wutaischan. Mittlere Temperaturen in C?, mittlere tagliche 

Schwankungen und mittlere Hohenstufen in C?. 

Zeit: 6h 10** 14*? 18^ 22h Schwankung 

300 cm Bergfufi 12.68 23.12 26.30 25.84 49.80 13.72 

Gipfel (a) 5.55 9.53 10.35 9.56 6.30 4.80 
150 cm Bergfufi (b) 12.60 24.50 26.76 26.06 19.70 14.16 

b?a 7.05 14.97 16.41 16.50 13.40 
? 

m. th. Hohenstufe 0.418 0.887 0.973 0.978 0.795 
? 

50 cm Gipfel (c) 5.16 10.92 11.53 10.41 6.09 6.37 

30 cm BergfuG (d) 12.35 23.27 27.50 27.77 19.38 15.42 
d-c 7.19 12.35 15.97 17.36 13.29 ? 

m. th. Hohenstufe 0.426 0.732 0.945 1.03 0.788 ? 

20 cm Gipfel 4.85 10.29 11.84 10.63 6.01 6.99 

5 cm Gipfel (e) 4.56 12.08 12.22 10.99 5.85 7.66 

Bergfufi (f) 12.17 23.82 27.78 28.06 19.21 15.89 
f?e 7.61 11.74 15.56 17.07 13.36 

? 

m. th. Hohenstufe 0.450 0.696 0.921 1.01 0.792 ? 

0 cm Gipfel (g) 2.67 18.92 19.64 13.85 5.12 16.97 

Bergfufi (h) 11.72 29.30 34.71 33.14 18.68 22.99 

h?g 9.05 10.38 15.07 19.29 13.56 ? 

m. th. Hohenstufe 0.536 0.615 0.894 1.14 0.804 ? 

Gipfel: 2670 m (East Peak) 
BergfuG: 982 m 

Beobachtungszeit: 21. 5. ? 8. 6. 1942 (Gipfelbeobachtungen) 
21. 5. ? 23. 5., 26. 5. ? 10. 6. 1942 (Bergfufibeobachtungen) 

TAGUNGEN UND KONGRESSE 

Der Kurs fur Hochgebirgsforschung 1951 
in den Zillertaler Alpen . 

Mit 2 Abbildungen 
Inmitten der Gletscher des Zillertaler Hauptkam 

mes, der seit 1918 die italienisch-osterreichische Grenze 
tragt, wo der glaziale Formenschatz im Zentralgneis 
und in den hochkristallinen Schiefern (Amphiboliten, 
Serpentinen und Granatglimmerschiefern) in klassi 
schen Bildern zur Geltung kommt, bot die Berliner 

Hiitte (2050 m) dem Kurs fiir Hochgebirgsforschung 
vom 1.?8. September 1951 ein gastliches Standquar 
tier. 38 deutsche und 8 osterreichische Wissenschaftler 
von Universitaten und Technischen Hochschulen tra 

fen sich hier erstmals nach dem Kriege unter der Lei 
tung von R. Finsterwalder-Munchen und H. Kinzl 

Innsbruck. Ober die wahrend des Krieges am Grofi 
glockner und in den Stubaier Alpen veranstalteten 
Kurse und die dabei verfolgten Aufgaben vergl. die 
Berichte von C. Troll in der Zeitschrift der Gesellschaft 
fur Erdkunde zu Berlin 1942 (Seite 71?78 und 281 
bis 283). 

Bereits 1925 hatte in den Zillertaler Alpen ein Kurs 
fiir Hochgebirgsforschung stattgefunden. Die in den 
Jahren vorher durch 5. und R. Finsterwalder photo 
grammetrisch aufgenommenen und beim Kurs 1925 
erganzten Karten boten nun nach einem Vierteljahr 
hundert eine gute Vergleichsbasis. 
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Neben dem allgemeinen Ziel, junge Wissenschaftler 
mit den Problemen der Hochgebirgsforschung vertraut 
zu machen, hatte der Kurs ein umfassendes wissen 
schaftliches Programm: 

1. Die Aufnahme des gegenwartigen 
Gletscherstandes war von R. Finsterwalder 
schon 1950 mit Unterstiitzung des Deutschen Alpen 
vereins und der iDeutschen Forschungsgemeinschafl: 
vorbereitet worden und sollte beim Hochgebirgskurs 
1951 an verschiedenen Stellen erganzt werden. Taglich 

wurden mehrere Gruppen zu den photogrammetrischen 
StancUinien und Vermessungspunkten ausgesandt, die 

in Abb. 1 bezeichnet sind. Wenn das Ergebnis dieser 
photogrammetrischen Aufnahme 1950/51 vorliegt, 
dann kann vielleicht etwas dariiber gesagt werden, 
ob und wie sich der ungewohnlich schneereiche Winter 
1950/51 auf die Gletscherstande ausgewirkt hat; dann 
lassen sich aus dem Vergleich mit den Aufnahmen von 
1921 und 1925 gewisse Aussagen iiber Gletscherbewe 
gung und Gletscherhaushalt machen. 

2. Die Aufnahmen der Gletscherstande wurden er 

ganzt durch Messungen der derzeitigen Gletscher 

dynamik. Am Hornkees und Schwarzensteinkees 

(s. Abb. 1) wurden Geschwindigkeits 

messungen durchgefuhrt, die mit entsprechenden 

Messungen aus dem Jahre 1925 verglichen werden 
konnen und einen Einblick in die Verhaltnisse der 
schwindenden Gletscher vermitteln. 

3. Zwei Arbeitsgruppen unter Leitung von H. 

Hoinkes-lnmbxuck und F. Rofimann-Munchen errich 
teten fiir die Dauer des Kurses auf den genannten 

Gletschern meteorologische Stationen, deren 

Messungen besonders dem Gletscherwind und seinem 
Einflufi auf die vertikale Luftschichtung sowie der 
Strahlungsbilanz mit gleichzeitigen Ablationsbeobach 
tungen galten. Hoinkes erweiterte damit seine gleich 
artigen Messungen am Vernagtferner in den Otztaler 

Alpen. 
4. Das Studium der Gletschervorfelder 

findet im Bereich der Zillertaler Alpen lehrreiche Ob 
jekte. Schon 1925 hatte C. Troll den Zustand des 
Schwarzensteinvorfeldes kartographisch festgehalten. 
Seither hat sich dieses Vorfeld auf mehr als das Dop 
pelte vergrofiert. 

Das Schwarzensteinvorfeld demonstriert in seltener 

Vollstandigkeit die Geschichte. des Eisriickzuges seit 
1650. Vor allem die Gletschervorstofie, die den steti 
gen Eisriickgang unterbrachen, setzten in der Morane 

Abb. 1: Das Arbeitsgebiet des Kurses fiir Hochgebirgsforschung 1951 
(Zillertaler Alpen, Berliner Hutte) Entwurf R. Finsterwalder 

1 Gletscherstand 1850, 2 Gletscherstand 1920, 3 Gletscherstand 1950, 4 Heutige Gletscherbedeckung, 5 Gletscherriickgang 
1920?1950, 6 Gletscherriickgang 1850?1920, 7 Formlinien auf Eis, 8 Formlinien im sonstigen Gelande, 9 Fotogr. 
Standlinie, 10 Geschwindigkeitsmeftpunkte, 11 Geplante Karte der Gletschervorfelder. (Die alten Gletscherstande auf der 

Siidtiroler Seite sind nicht vermessen.) 
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von 1856, die sich ohne Zwischenfeld an die Morane 
von 1650 anlehnt und in der Morane von 1921 deut 
liche Merksteine. Demgegeniiber ist die flache Boden 
welle, die der verlangsamte Eisriickgang um 1890 
schuf, nur durch die Hydrographie etwas hervorge 
hoben, die hier in ihrem jugendlich wilden Lauf ein 
geengt wird. 

Die Morane von 1650 ist heute, also nach einem 
Zeitraum von etwa 300 Jahren, bereits vollstandig 
bewachsen. E)agegen konnte sich auf der Morane von 
1856 erst eine schiittere Pflanzendecke entwickeln. 
Bei den pflanzengeographischen Untersuchungen im 
Gelande wurde auch das Verhalten der Landkarten 
flechte (RHIZOCARPON GEOG RAPHICUM be 
obachtet, iiber deren Auftreten und Brauchbarkeit zur 

Zeitbestimmung in Gletschervorfeldern R. Beschel 
(Zeitschrift fiir Gletscherkunde und Glazialgeologie 
Bd. I, Heft 2, 1950, Seite 152?161) berichtet. 

Neben der von C. Troll erganzten Kartierung des 
Schwarzensteinvorfeldes vermittelten H. Po*er-Braun 

schweig und /. Hovermann-Gotimgen den Kursteil 
nehmern einige Erkenntnisse und Methoden der alpi 
nen Sedimentforschung. 

Es ist beabsichtigt, von den Gletschervorfeldern 
eine Spezialkarte zu bearbeiten, deren Bereich in 
Abb. 1 angegeben ist. Hierzu wurden besondere photo 
grammetrische Nahaufnahmen gemacht auf Grund 

eines dichten Standliniennetzes. Insgesamt sind im 

Bereich der in Abb. 1 dargestellten Gletscher seit 1921 
etwa 4,6 qkm eisfrei geworden, deren geologische und 
morphologische Kartierung eine wesentliche Aufgabe 
des Kurses darstellte. 

Neben der Arbeit im Gelande wurden Erfahrungen 
in Vortragen und Diskussionen ausgetauscht. Nach 

einem Uberblick uber die Geschichte der Gletsdier 
forschung und den Stand unserer Kenntnisse iiber 

Gletscherschwankungen (H.Kinzl) berichtete R. Fin - 

sterwalder u. a. iiber photogrammatische Bestimmun 

gen des Gletscherriickganges und iiber die Gletscher 
bewegung. Die Geologie der Zillertaler Alpen (W. Zeil 
Miinchen), die Morphologie der Gletschervorfelder 
(H. Kinzl) und die Periglazialforschung mit der neuen 

Entwicklung durch die Morphoskopie {H. Poser 
Braunschweig) waren Gegenstand weiterer Referate. 

Eine zweite Gruppe von Vortragen befafite sich mit 
dem Warmehaushalt der Alpengletscher (H. Hoinkes 
Innsbruck) und mit den trigonometrischen Grundlagen 
der Aufnahmen im Kursgebiet {W. Hoffmann-Mun 
chen und G. Lindig-Munchen). 

Der Gletscherschwund, der in alien Erdteilen fest 
gestellt wird, von Einzelfallen, wie z. B. im Pamir, 
abgesehen, konnte bei alien Gletschern des Zillertales 
beobachtet werden. In den Alpen ist lediglich vom 

Unteraargletscher (Schweiz) bekannt, dafi die Ruck 

' ̂̂ ^^^ 
^ 

?*? / 

IB 

Aufn. C. Troll 1925 Aufn. R. Keller 10. IX. 1951 
Abb. 2: Das Waxeckkees 1925 und 1951 

Die Morane, die auf dem Bild von 1925 unmittelbar vor der Gletscherzunge liegt, ist auf der Aufnahme von 1951 un 
ten rechts sichtbar (Durchbruch der Schmelzwasser), 
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zugsphase bisher dort kaum in Erscheinung tritt. Im 
Wexeckkees (s. Abb. 2) kann zwar z. Z. eine Zu 
nahme des Eisvolumens in der Firnmulde konstatiert 
werden, doch hat das seine besonderen Griinde. Wah 
rend A. Hettner in der ?Vergleichenden Landerkunde" 
Bd. Ill (1934) dieses Kees als schones Beispiel einer 
Firnmulde abbildet, von der sich die Zunge in das 
Steiltal absenkt, ist heute das Waxeckkees nur noch 
eine Firnmulde ohne Zunge. In der Mulde sammeln 
sich nun standig grofiere Eismassen an, die vielleicht 
noch einmal den Felsriegel zum Steiltal iiberbrucken 
und einen dynamisch verursachten Gletschervorstofi 
auslosen werden. 

Die Flachenanderung bei den Alpengletschern betragt 
0,55?0,76%, wahrend sich aus den Messungen an 
8 Alpengletschern ein mittlerer jahrlicher Hohenver 
lust von 0,61 m errechnet (R. Finsterwalder). Das 
heifit mit anderen Worten, dafi ein Drittel des Jahres 
niederschlags heute ohne grofie Verzogerung abfliefit, 
eine Menge, die eigentlich als Schnee im Firnfeld ge 
speichert werden mufite, um den Gletscherstand zu 
halten. Die Eisverluste schwanken nach Hohenstufen, 
Schuttbedeckung und Spaltenreichtum der Gletscher. 

(R. Finsterwalder wird dariiber an anderer Stelle be 
nch ten.) 

Die Kurse fiir Hochgebirgsforschung verdienen auch 
eine gewisse Beachtung von Seiten der Technik, ins 
besondere von Seiten der Wasserwirtschaft. Die Glet 
scher stellen bekanntlich ein erhebliches Wasserreser 
voir dar, das durch den Gletscherriickgang besonders 
in den niederschlagsarmen Jahren selbsttatig grofiere 
Zusatzmengen liefert. Wie grofi sind die Wasservor 
rate, die von den Gletschern gespeichert werden, mit 
weichem jahrlichen Zuschufi kann gerechnet werden? 
Diese Fragen stellt die Wasserwirtschaft. Zuverlassige 
Antworten konnen nur durch zuverlassige Karten ge-. 

geben werden, aus denen sich nicht nur die Flachen 

anderungen in den Gletschergebieten, sondern vor 
allem auch die Mengenanderungen durch Differenz 

bildung zwischen Aufnahmen aus verschiedenen Jah 
ren ermitteln lassen. Altere Kartenaufnahmen werden 

zwar gelegentlich herangezogen, z. B. in der Schweiz 
von O. Lutschg u. a., sie geben aber keine vollkom 
mene Sicherheit. Die photogrammetrische Aufnahme 

hingegen gibt ein objektives Bild der Hohenverhalt 
nisse. 

Durch die Kurse fiir Hochgebirgsforschung, die 
1913 von S. Finsterwalder mit einem ersten Kurs auf 
der Berliner Hiitte begriindet wurden, konnten bereits 
fiir eine ganze Anzahl von Alpengletschern vergleich 
bare photogrammetrische Aufnahmen aus verschiede 
nen Jahren erstellt werden. Vereihzelt liegen auch 
altere Aufnahmen vor, die zu Vergleichen herangezo 
gen werden konnen. Das Schwarzensteinkees, Horn 

kees, Waxeck- und Schlegeiskees wurden 1921 bzw. 
1925 und 1950 bzw. 1951 photogrammetrisch aufge 
nommen. Von den Gletschern der Stubaier Alpen 
(1932 und 1950), von derPasterze in den Hohen Tauern 

(1925 und teilweise 1950) sowie in den Dtztaler Alpen 
vom Gepaatschferner (1887, 1895, 1922, 1940), Hin 
tereisferner (1894, 1940) und Vernagtferner (1889, 
1940) lassen sich heute bereits gute Obersichten iiber 
die Gletscherverluste gewinnen. 

Wer auch, immer glaubt, dafi ein Spezialistentum 
bei Untersuchungen in der Natur stets die richtige 
Erkenntnis liefert, der hatte auf dem Kurs fiir Hoch 
gebirgsforschung 1951 erfahren konnen, dafi es sehr 
fruchtbar ist, wenn sich die verschiedenen Disziplinen 
auf ein Problem konzentrieren, wenn jeder aus seiner 
Sieht Anregungen und Belehrungen gibt. 

R. Keller. 

Eindrucke von der IX.Generalversammlung der Union 

Geodesique et Geophysique Internationale 

Nach der ersten Nachkriegstagung der UGGI in 
Oslo (1948) fand in der Zeit vom 20. 8. bis 1. 9. 1951 
in Brussel in grofierem Rahmen die neunte inter 

nationale Tagung der Geodaten, Seismologen, Vul 

kanologen, Erdmagnetiker, Ozeanographen, Meteoro 

logen und Hydrologen statt, die von rund 800 Teil 
nehmern aus 39 Landern besucht wurde. Leider fehl 
ten Vertreter der Staaten hinter dem eisernen Vor 

hang fast vollig, ebenso waren die sudamerikanischen 
Lander nur schwach vertreten. Zum ersten Mai konnte 

audi eine grofiere deutsche Gruppe von Geophysikern 
der verschiedenen Fachrichtungen teilnehmen; ebenso 
besuchten zahlreiche auslandische Geophysiker im Zu 

sammenhang mit der Tagung die Fachinstitute 
Deutschlands. 

Uber die wirtschaftlichen Ergebnisse eines derart 

umfangreichen, in zahlreiche Sektionen, die ihrerseits 
oft Parallelsitzungen abhielten, aufgespaltenen Kon 
gresses zu berichten, ist fiir den einzelnen Teilnehmer 

unmoglich. Die immer starker hervor treten de Ver 

kettung der einzelnen geophysikalischen Disziplinen 
erforderte die Abhaltung gemeinsamer Sitzungen, ge 
rade auf den aktuellsten Gebieten. Viele Themen in 
teressieren den Geographen wenigstens am Rande, ob 
es sich hierbei um Photogrammetrie, um Tektonik, um 

Verdunstung und Niederschlage, um die Ursachen der 
Luft- und Meeresstromungen, oder um die Entstehung 
der Vulkane, sowie die vielumstrittene Struktur des 
Erdkerns handelt. Der Berichterstatter mufi sich not 

wendig auf weniges beschranken. Von den iibrigen 
Gebieten konnte er lediglich eindrucksvolle Farbfilme 
von einer Expedition ins Innere Baffinlands, sowie 
vom Ausbruch des neuen Vulkans Paricutin sehen, 
sowie einen sehr interessanten japanischen Film iiber 
einen Ausbruch ganz diinnfliissiger Lava. 

Der starkste Eindruck war zweifellos der einer ge 
radezu stiirmischen Entwicklung auf verschiedenen 
Gebieten, die im Ausland mit Einsatz gewaltiger 
Geldmittel vorwarts getrieben wird. Das gilt beson 
ders fiir die Erforschung der Ozeane und der ge 
samten Atmosphare bis hinauf an ihre aufiersten 
Grenzen, oberhalb der elektrisch leitenden F2-Schicht 
der Ionosphare in 250?400 km Hohe. Was noch vor 
15?25 Jahren Sadie einzelner ? damals grofi aufge 
zogener und allgemein bekannt gewordener 

? Ex 

peditionen war (etwa ?Meteor"), ist heute eine selbst 
verstandliche Angelegenheit des routinemafiigen Be 
triebes, des Masseneinsatzes geworden. Aber es besteht 

naturgemafi auch eine gewisse Gefahr, dafi diese inten 
sive Zweckforschung in das Gestriipp der Biirokratie 
gerat, und dafi die Grundlagenforschung vernach 
lassigt wird. Es ist erstaunlich, wie weitblickend in 
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