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schung ein wesentlich bescheideneres, aber sinnvolles 
Unternehmen gewesen, fiir das ?Demologie", Wirt 

schaftswissenschaft und Landerkunde, hatten dankbar 
sein konnen! Fiir die Westhalfte der Halbinsel habe 
ich in dem verhaltnismafiig kleinen Mafistab von 
1 : 1,5 Mill, mit den Zahlen von 1920 eine solche 

Karte im ersten Bande meines Portugal-Buches (Pet. 
Mitt. Erg. Heft 213, 1932) geboten. Auch die Karte 
von Gavira hat vor 20 Jahren diesen Weg angedeu 
tet. Mit den groben Zahlen der nach einem irrealen 
Schema kombinierten 47 Provinzen kann man keine 
bundigen Ergebnisse erzielen. 

DER KURS FOR HOCHGEBIRGS- UND 
GLETSCHERFORSCHUNG 1959 

IN OBERGURGL 
O. Franzle 

Unter der Leitung von R. Finsterwalder (Miin 

chen), H. Kinzl (Innsbruck) und H. Hoinkes (Inns 
bruck) fand vom 23.?30. August 1959 in Obergurgl 
im Dtztal der V. Kurs fiir Hochgebirgs- und Gletscher 
forschung nach dem Kriege statt. Der Einladung 

waren etwa sechzig Teilnehmer, davon die meisten 

aus der Bundesrepublik und erfreulicherweise auch 
fiinf aus Mitteldeutschland, gefolgt, die den verschie 
denen, in der modernen Hochgebirgsforschung zusam 

menarbeitenden Geo-Wissenschaften angehorten. Aus 

gehend von den Erfahrungen der vorhergehenden 
Kurse wechselten auch dieses Mai Lehrvortrage, die in 
die Probleme und Praxis der Hochgebirgsforschung 
einfiihrten, mit Obungen im Gelande und Berichten 
iiber die letzten Fortschritte der Gletscherkunde und 
ihrer Hilfswissenschaften ab. 
Wie schon 1955 und 1957 fanden die Kursteilneh 

mer auch jetzt wieder gastliche Aufnahme im Bundes 
sportheim Obergurgl, mit dem die Alpine Forschungs 
stelle der Universitat Innsbruck vereinigt ist. Deren 
hervorragende Ausstattung 

? 
genannt seien vor allem 

die Laboratorien, Bibliothek und Horsaal mit Pro 
jektionsgeraten 

? 
diirfte Obergurgl, zusammen mit 

der Gunst seiner Lage, zum wohl bestgeeigneten 
Durchfiihrungsort fiir Gletscherkurse machen. 

Zur Einfiihrung in das aufierordentlich komplexe 
Gesamtgebiet der Gletscherforschung diente der Vor 

trag von R. Finsterwalder (Miinchen) iiber neue Er 

kenntnisse und Ergebnisse dieser Disziplin. Sehr inter 
essant waren die Darstellung der jiingsten Schwankun 

gen einiger typischer Ostalpengletscher im letzten 
Jahrzehnt sowie der Bericht iiber die Internationale 
Gronland-Expedition 1957?60, auf der u. a. elektro 

optische Entfernungsmesser (Tellurometer) erprobt 
und ein Nivellement bis zu der 250 km ostlich Eismitte 
gelegenen Station Dumont gelegt wurde. 

H. Hoinkes (Innsbruck) berichtete iiber das seit 
1950 laufende glazial-meteorologische Forschungspro 
gramm (vgl. Z. f. Gletscherkde. Bd. Ill, 1956, S. 267) 
sowie in zwei grofien, durch herrliche Farbdias erganz 
ten Vortragen iiber glaziologische Probleme der Ant 
arktis und Beobachtungen an Gletschern Neuseelands. 
Besonders interessant ist unter diesen wegen der hohen 

Niederschlage sehr aktiven Gletschern das Verhalten 
des schuttfreien Franz-Joseph-Gletschers, dessen Zunge 

gegenwartig vorstofit. Kern und Hohepunkt des erst 

genannten Vortrages bildete der Versuch einer Ab 

schatzung des Eishaushaltes der Antarktis. In 70? siid 
licher Breite betragt der Wasserwert des Niederschlags 
100?120 mm = 1,62 1018 g/J. Der Verlust setzt sich 
aus Schneefegen = 0,28 1018 g/J, Eisbergbildung 

= 

0,04 1018 g/J und Ablation = 1,30 1018 g/J zusam 
men. Bei der Unsicherheit, die den genannten Zahlen 
nach dem derzeitigen Stand der Forschung notwen 
digerweise anhaftet, ist es naturlich ein Zufall, dafi 
sich Auftrag und Verlust genau die Waage halten; 
grofienordnungsmafiig diirfte das Ergebnis jedoch rich 
tig sein. 

In den Rahmen eines umfassenden Vergleichs hin 
eingestellt wurden die Probleme des siidpolaren In 
landeises in dem grofiangelegten, fiir Geographen wie 

Glaziologen gleich fesselnden Vortrag F. Loewes 
(Melbourne) iiber ?Arktis und Antarktis, ein Ver 
gleich". Zunachst wurde die Grenze der beiden Polar 
raume diskutiert: die Arktis reicht bis zur Baumgrenze, 
die Antarktis bis zur antarktischen Konvergenz. Die 
klimatischen Unterschiede sind bedingt durch die ver 
schiedene Land-Meer-Verteilung und die in den bei 
den Polargebieten herrschenden orographischen Ver 
haltnisse. Die Arktis ist ein von niedrigen Randlan 
dern umgebenes Meeresbecken, das von dem markan 
ten und fiir die Tiefenstromungen hochbedeutsamen 
Lomonossow-Riicken durchzogen wird, die Antarktis 
stellt eine vom Meer umgebene, hochragende (ca. 
6000 m in der Executive Range) Eiskuppel dar, deren 
Untergrund im Westteil zum erheblichen Teil Ketten 
gebirgscharakter hat, wohingegen der Osten von 
Rumpfflachen gebildet wird. Wahrend die Randge 
biete der Arktis thermisch meist extrem kontinental 
sind, stellen diejenigen der Antarktis die thermoklima 
tisch ausgeglichensten der ganzen Erde dar. Sehr 
gegensatzlich sind auch die Temperatur verhaltnisse in 
den Zentralteilen der beiden Polargebiete. Die Arktis 
ist infolge meridionaler Luft- und Meeresstromungen 
relativ gemafiigt. Die Warmeleitung von unten her 
reicht bei einem Temperaturgefalle von 20? C/m aus, 
um den Warmeverlust durch Ausstrahlung an der 
Oberflache zu decken, welcher zusatzlich durch den 
hohen Bewolkungsgrad weiter herabgesetzt wird. In 
der Antarktis ist der Wasserdampfgehalt der Atmos 
phare gering, die effektive Ausstrahlung dementspre 
chend sehr hoch. Nur ein Sechstel der Gesamtstrah 
lung wird absorbiert, und auch im Sommer wird mehr 
aus- als eingestrahlt. So kommt es, dafi die Tempera 
turen in der Antarktis wesentlich tiefer sind als im 

Nordpolargebiet (Station Sowjetskaja am Pol der 
relativen Unerreichbarkeit in 3700 m Hohe: Mittel 
des warmsten Monats ?35? C, des kaltesten ?69? C, 
Extremum ? 85? C; am Nordpol Mittel des kalte 
sten Monats etwa ?35? C, Extremum ? 50? C). Der 

Warmetransport zur Antarktis speist sich aus der Zu 
fuhr warmer Luftmassen und der Kondensations- und 

Sublimationswarme, wobei nur der erstgenannten 
Warmequelle wesentliche Bedeutung zukommt. Ab 
schliefiend wurde die Frage gestreift, ob Anzeichen 
fiir einen Schwund der rezenten Inlandeisgebiete vor 
liegen. Das gronlandische zeigt mit Sicherheit keinen 
erheblichen Verlust, befindet sich sogar eher im Gleich 
gewicht, und fur das antarktische, dessen Zentralteil 
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12?15 cm jahrlichen Auftrag hat, halt Loewe einen 
allgemeinen Zuwachs fiir moglich, der sich in den 
Randgebieten freilich erst in Jahrzehntausenden be 
merkbar machen diirfte. 

Erganzt wurden die beiden den Polarregionen ge 
widmeten Vortrage durch die Ausfiihrungen N. Unter 
steiners (Wien) und R. Cameron's (Columbus, Ohio). 
Ersterer berichtete packend und humorvoll iiber die 
Arbeiten der im arktischen Packeis driftenden US 
amerikanischen Station, letzterer iiber glaziologische 
Untersuchungen der Wilkes-Station auf dem antark 

tischen Inlandeis. Beide Vortrage waren von instruk 
tiven Farbfilmen begleitet. 

Insbesondere fiir den Geographen von hohem In 
teresse war der Vortrag H. Kinzls (Innsbruck) iiber 
die von ihm seit Jahrzehnten bearbeitete ? Geschichte 
der Gletscherschwankungen in historischer Zeit". Eine 
willkommene Stiitze unserer Anschauungen iiber die 
Gleichzeitigkeit der Gletscherschwankungen auf beiden 
Hemispharen war der Nachweis eines Vorstofies um 
1920 in den peruanischen Anden. Da diese Schwan 
kungen also weltweit synchron verlaufen, konnen 
ihnen keine lokalen Ursachen zugrunde liegen; eine 
kosmische ist sicher, ihrem Wesen nach aber noch un 
bekannt. Im Anschlufi an diesen weltweiten Uberblick 
berichtete H. Heuberger (Innsbruck) iiber die jiing 
sten Gletscherschwankungen in den Ostalpen (ab 
1850). 
G. Dittrich (Berlin) trug iiber die Ergebnisse der 

mit deutscher Beteiligung unternommenen russischen 

Pamir-Expedition 1958 vor, die R. Finsterwalders 
kartographische und glaziologische Arbeiten von 1928, 
z. B. Entdeckung der wahren Lange des Fedtschenko 
Gletschers und der ?Blockschollen"-Bewegung der 
Gletscher, wesentlich erganzen. Ober seine Karako 

rum-Expedition berichtete W. Kick (Regensburg) an 
Hand prachtvoller Bilder. In die Gletschergebiete 
Norwegens (Austerdalsbre), Islands und das Inlandeis 
Gronlands fiihrten die Forschungsreisen G. R. Elli 
stons (Cambridge). In der lebhaften Diskussion wur 
de vor allem die Entstehung von Eiswellen auf Glet 
scheroberflachen behandelt. H. Berger (Wien) lieferte 
einen Beitrag iiber die Gletscher des Kenia und Kili 
mandscharo; am Kibu liegt der letzte Hochstand um 
1890. R. Moser (Gmunden) trug einige Ergebnisse 
seiner Dissertation iiber die Dachsteingletscher vor. Es 

gelang u. a., den Betrag der post-daunzeitlichen Ab 

tragung in diesem Kalkgebiet zu bestimmen; er be 
lauft sich auf 10?15 cm. Burger, der Leiter des Bun 

dessportheims, gab einen ausgezeichneten Oberblick 
iiber die Morphologie und Geologie der Umgebung 
von Obergurgl. 

Didaktisch meisterhaft war das umfangreiche Refe 
rat H. K6rner5 (Miinchen) iiber Gletscher median ik, 
das auch die Ergebnisse des ? Symposium on Snow 
and Ice" 1958 in Chamonix enthielt. Ausgehend vom 
Formanderungsverhalten des Eises, wurden das ein 

fache kinematische Modell des stationaren Gletschers 
(S.Finster walder), dieViskositatstheorie (Somigliana 
und Lagally) und die neueste, von Orowan und 
Nye entwickelte Plastizitatstheorie behandelt. Nach 
dem heutigen Stand unserer Kenntnis scheint aber 
weder die eine noch die andere Theorie fiir sich allein 
fiir eine befriedigende Erklarung aller Phanomene 
auszureichen; nur eine synkretistische Verkniipfung 
beider diirfte hier weiterfiihren. 

Vietoris (Innsbruck) sprach iiber den Blockglet 
scher im aufieren Hochebenkar, dessen Distalteile nach 
seinen und Pillewizers Untersuchungen eine orogra 

phisch bedingte Geschwindigkeitszunahme erkennen 
lassen. Heftig wurde die Frage diskutiert, ob dieser 
Blockgletscher einen Eiskern enthalt, was durch Tem 
peraturmessungen des austretenden klaren Wassers 

(+ 0,1? C) von Rudolph wahrscheinlich gemacht wer 
den konnte. R. Rudolph (Innsbruck) berichtete iiber 
seine im Haushaltsjahr 1953/54 begonnenen Unter 

suchungen zum Eishaushalt des Hintereisferners. Da 

neben Auftrag und Ablation auch die Abflufimengen 
des Hintereisbaches bestimmt wurden, konnen nun die 

Zusammenhange zwischen der Witterung und den ge 
nannten Haushaltsgrofien statistisch untersucht wer 

den. H. Schatz (Innsbruck) trug erganzend die Er 

gebnisse seiner in Jahresabstanden wiederholten Stein 

linienvermessungen auf diesem Gletscher und dem 

Vernagtferner vor. Schliefilich berichtete A. Mayr 

(Weis) iiber seine ?Sporentriftuntersuchungen im 

Dachstein", die interessante Einblicke in die verwik 
kelte Karsthydrographie dieses Massivs gewahrten. 
Der Aufgabenstellung des Kurses entsprechend, nahm 

das Forschungs- und Arbeitsprogramm den breitesten 
Raum ein. Der Gurgler und Langtalferner wurden 

photogrammetrisch aufgenommen und ihre Geschwin 

digkeit bestimmt. Vor allem fiir Morphologen ergiebig 
war die unter Fiihrung von Professor Kinzl unter 

nommene Exkursion in das Vorfeld des Gais 

bergferners. Unvergefilich wird fiir jeden die Exkur 
sion auf die Hohe Wilde (3482 m) sein, die am Mor 

gen des 26. August den Teilnehmern einer herrliche 

Gipfelstunde in strahlendem Sonnenschein bescherte. 

Es war einer der Hohepunkte des Kurses, zu dessen 

Gelingen so viele mit Wort und Tat beigetragen 
haben; ihnen alien, voran jedoch der Kursleitung und 
dem Deutschen und Osterreichischen Alpenverein, sei 
dafiir herzlich gedankt. 
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Derselbe, Denkvormen van het geografisch gebied in 

eenheid en verscheidenheid. Antrittsvorlesung an der Freien 
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Die beiden tmethodologischen Schriften gehoren zusam 

men. Man kann sie wohl nur aus der besonderen Situation 

der Geographie in den Niederlanden, insbesondere an den 

niederlandischen Hochschulen, verstehen. Bezeichnend er 

scheint mir dafiir die Trennung von Physischer Geographie 
und Sozialgeographie, wie sie an der Universitat Utrecht 

(mit Promotion in verschiedenen Fakultaten) seit 1908 be 

steht, und das Obergewicht der Sozial- und Wirtschafts 

geographie an den hohen Schulen in Amsterdam (wo neben 

dem alteren Lehrstuhl fiir Sozialgeographie erst seit 1946 

ein Lehrstuhl fiir Physische Geographie besteht), Rotterdam 
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