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DEN MITGLIEDERN 
des unter dem 

Protectorate Sr. kaiserlichen Hoheit des Herrn 

ERZHERZOG RAINER 
bestandenen 

Central-Comites 

IN WIEN: 

(Bernhard Freiherr z:on WuZZerstorf- Uroair, 
Prasident, 

Edmund Graf Zichy, 
Viceprasident, 

Franz Freiherr von Kithn, 
Vicepr~isiden t, 





.A2ois r.Bitter von (Becker, 

]vf artin r.Bitter von Cassian) 

]vf ax Fried2dnder, f 
Ferdinand r.Bitter von Hochstetter) 

Leo.Po2d Freiherr von Hoffmann_, 

]vf ax Freiherr von Kubeck, 

Ludiuig von Ladenburg, f 
.Albert Freihe7'r von mothschiZd, 

Hermann (Baron Podesco) f 
)£ ax Freiherr von Weber, 

(BeZa (Baron Wenkheim, 

Hans Graf Wilczek, 

Gundaker Graf Wurmbrand,, 

sowie den 

Mitgliedern der Subcomites 

in den Provinzen, die <lurch eigene Opfer und durch vereinte unermildliche 

TMtigkeit die usterreichisch-ungarische arktische Expedition schufen, widmet 

di~se seine erste in popuHirem Gewande erscheinende Arbeit 

der Verfasser. 





VORWORT. 

Es ist nur eme Pflicht der Dankbarkeit und , An

crkennung, welche ich erfolle, wenn ich bei der Ver

offentlichung dieser meiner ersten for einen grosseren 

Leserkreis berechneten Arbeit der Art und Weise ge

denke , wie die Expedition, an deren Spitze zu stehen 

ich die Ehre hatte, zur Ausfohrung gebracht wurde. 

Im Sommer 1871 hatten J. Payer und ich eine 

Recognoscirungsfahrt in das damals noch fast ganz 

unbekannte Meer zwischen Spitzbergen und Nowaja

Zemlja unternommen, zu vvelcher uns zum weitaus 

grossten Theile die ]\fatel von Dr. A. Petermann in 

Gotha und Graf W i I c z e k gelief ert worden war en. Statt 

der etwarteten, undurchdringlich bis uber 75° Breite 
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herab liegenden Eismassen, von welchen fruhere Expe

ditionen und die in Tromso und Hammerfest von mir

ausgeforschten no-rwegischen Jager und Fischer zu erzahlen 

wussten, batten wir bekanntlich ein bis auf 78° und 79(; 

ganz offenes, eisfreies Meer gefunden, welches sich gegen 

Osten uber das Bereich unserer Beobachtungen hinaus in 

unbekannte Ferne erstr_eckte. Auf 100 Meilen von der 

N ordkuste von N owaja-Zemlja gegen Norden war kein 

Stuck Eis vorhanden und unsere Beo bachtungen wurden 

noch <lurch die norwegischen Schiffe erganzt, die in 

diesem Sommer das ganze karische Meer durchschifft und 

bis weit nach Osten eisfrei getroffen hatten. 

Die so unerwartet gunstigen Eisverhaltnisse dieses 

Jahtes erregten allgemeines Interesse und riefen die Hoff

£mng wach, auf dieseni Wege bis in die ganzlich unbe

kannten und wissenschaftlich ausserordentlich wichtigen 

Regionen im Norden von Sibirien, moglicher Weise 

sogar bis zur Behringsstrasse vordringen zu konnen. 

Die Begrundung eines dahin zielenden Planes fand 

die Billigung der kaiserlichen Akademie der Wissen

s·chaften und darauf hin trat in Wien ein Kreis von 

angesehenen Manne_rn zusammen, die sich for die Ziele 

der Expedition interessirten. Aus ihrer Mitte ging das 

Centralcomite hervor, das sich sogleich in einem warmen 

Aufrufe an die Bevolkenmg Oesterreich-Ungarns wandte. 

Den energischen Bemithungen und der unermudlichen 
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Thatigk~it der Mitglieder dieses Centralcomites und der 

kraftigen Unterstutzung, die es bei den in den Provinzen 

und in Frankfurt a.jM. gebildeten Subcomites fand, 

gelang es in unglaublich kurzer Zeit, die for die grund

liche Ausrustung einer auf 3 Jahre berechneten arktischen 

Expedition nothigen grossen Geldmittel aufzt1bringen. 

Dank ihrem rastlosen Eifer und dem Enthusiasmus den 
' 

sie der ganzen Bevolkerung einzuflossen wussten, nahmen 

die Sammlungen rasch solche Dimensionen an, class die 

Ausfohrung des Unternehmens schon nach wenigen 

W ochen gesichert war. Von Reich und Arm, von Gross 

und Klein, in deutscher und ungarischer
7 

in slavischer und 

italienischer Sprache stromten von allen Seiten die Gaben 

zu. Neben den Tausenden des reichen Finanzmannes 

figurirten die funfzig Kreuzer, welche die arme Kochin 

"for ein Bundel Holz" spendete. 

Und so wurde das vVerk zum durch und durch 

nationalen, dem alle Stamme und alle Kreise nahe standen, 

es wurde zu einem wissenschaftlichen Unternehmen, wie 

es ohne StaatsunterstOtzung grosser noch nie und nirgends 

zu Stancle gekommen ist. Der endlose Jubel, der uns 

empfing, als wir nach meh'r als zweijahriger Abwesenheit, 

fast schon aufgegeben, in die Heimat zuruckkehrten und 

der bis in die ehtlegensten ·winkel Oesterreich-Ungarns 

wiederhallte, der war nur der Ausdruck der Freude Ober 

die mit Erfolg zu Ende gef1Jhrte gemeinsame That und 
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des B~wusstseins der ganzen Bevolkerung, nach Moglich

keit ihr Scherflein dazu beigetragen zu haben. 

Dass Solches geschehen und class uns Mitgliedern der 

Expedition die Gelegenheit geboten wurde, im Kampfe 

gegen H_indernisse jeder Art unsere geistigen und korper

lichen F~ihigkeiten erproben zu konnen, dafor gebohrt 

unser Dank in erster Linie jenen Mannern, die sich im 

vollen · Bewusstsein der Schwierigkeit ihrer Aufgabe zu

erst an die Spitze stellten und unterstutzt von der Presse 

des ganzen Landes sie auch itber alles Erwarten erfolg

reich losten. 

Ich glaube Niemand seme Verdienste um das Zu

standekommen der Expedition zu schmalern, wenn ich 

die Bemuhungen Einzelner noch besonders hervorhebe. 

Der Bau eines eigenen Schiffes in so kurzer Zeit 

wurde nur dadurch moglich gemacht, class Graf Hans 

W i 1 c z e k neben den ohnehin schon fur die Recogno

scirungsfahrt und for die Expedition gebrachten, nach 

vielen Tauscnden zahlenden pecuniaren Opfem noch die 

Garantie for die Kosten der ganzen Expedition iibernahm, 

als es sich darum handelte, die Contracte mit der Schiffs

werfte und mit den Hauptlieferanten abzuschliessen, ehe 

sich das Centralcomite gebildet hatte. Contreadmiral 

Baron Sterneck und er drangen dann auf einem kleinen 

Segelfahrzeuge trotz der ausserordentlich ung-Ctnstigen 
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Eisverhaltnisse des Jahres 1872 bis an die aussersten 

Granzen des Bekannten vor, um dort ein Depot von 

Lebensmitteln for allenfallsige Rettungszwecke zu er

r1chten. Es fehlte nur sehr wenig, es hing nur von 

einigen Stunden Verzogerung ab, so hatte der ,,Is bjorn" 

<las Schicksal. des ,, Tegetthoff" getheilt. 

Die Seele des Centralcomites war Graf Edmund 

Zich y. Durch seine rastlose Thatigkeit bei richtiger 

Auswahl der Mitt el und <lurch seine ausge breiteten 

Verbindungen diesseits und jenseits der Leitha hat er 

besonders dazu beigetragen, die Expedition zu dem zu 

machen, was sie geworden ist: zur osterreichisch-unga

rischen nationalen That auf wissenschaftlichem Gebiete. 

Unser Dank gebuhrt auch noch der k. k. Kriegs

marine, welcher die Meisten des Stab es und der Mann

schaft angehorten und die der Expedition aus dem 

pydrographischen Depot zu Pola einen grossen Theil 

der Instrumente zur V erfogung stellte, mit wekhen die 

wissenschaftlichen Beobachtungen ausgefohrt wurden. 

Die Liste wurde endlos lange werden, wenn ich 

Namen und Titel aller Jener aufzahlen wollte, die durch 

Beitrage und Spenden die Expedition forderten. Ich will 

aber nicht unterlassen, jenen Freunden unseren Dank 

auszusprechen, deren Geschenkc j eder Art die gegen 

Ende der Reise schon im Schwinden begriffene Erinnerung 
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an die Heimat und an die Civilisation irnmer wieder 

wachriefen und deren Fursorge wir bei besonderen 

Gelegenheiten trotz aller Gefahren so manche frohliche 

Stunde und unter allen Entbehrungen so manchen Genuss 

verdankten. 

Besonders hervorheben muss ich noch die Liberalitat 

des Centralcomites bezuglich der Ausrustun g. Wir stiessen 

niemals auf. einen Widerspruch oder einen Einwand, es 
' 

wurde uns in Allem und Jedem die vollste Freiheit gewahrt 

und Niemand mischte sich in die Vorbereitungen ein. 

Wie sehr hierdurch die schwere Verantwortlichkeit, 

welche man wahrend einer solchen Reise tragt, erleichtert 

wird, weiss nur der zu schatzen, der sich jemals in 

ahnlicher Lage befunden hat. 

Ein Wort der Erinnerung und Anerkennung noch 

fur die Kameraden und Gefahrten, Officiere wie Matrosen. 

ihrer unerschutterlichen Standhaftigkeit und ihrem Pflicht

gefohle, dem musterhaften Benehmen Aller unter den 

schwierigsten und oft geradezu trostlosen V erh~iltnissen 

ist es zu danken, class sich die Reise der vVissenschaft 

nutzbringend gestaltete und class wir Alle mit Ausnahme 

eines Einzigen, der als Opfer treu erfollter Pflicht gefallen, 

die end.lo sen Hindernisse uberwanden, die uns zwei 

Jahre lang im vVege lagen. An anderem Orte*) babe ich 

*) Im XXXV. Bande der Denkschriften der kais. Akademie der Wissen
schaften, ma themat isch-naturwissenschaftli che Abt heil ung,. 
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den Antheil hervorgehoben, der jedem Einzelnen an den 

wissenschaftlichen Resultaten der Reise gebuhrt. 

Eine leichte Sache ist die Ausdauer fur Jenen, 

welcher die Gewissheit hat, die Resultate seiner Reise 

nach Hause bringen und damit denen, welche ihn aus

gesendet, den Beweis seiner Befahigung und seines guten 

Willens liefern zu konnen. Durch lano-e Zeit schien 
I b 

unsere Lage hoffnungslos und als wir die Heimreise 

antraten, hing ihr Ausgang von ganz unberechenbaren 

Zufalligkeiten ab, deren Bewaltigung kaum in unser~r 

Macht e:u stehen schien. vV enn sich der Mensch unter 

solchen Verhaltnissen nicht dem Missmuthe hingibt und 

seine Arbeiten ebenso pflichttreu weiter fohrt, als ob er 

sich der wahrscheinlichen Nutzlosigkeit derselben gar 

nicht bewusst ware, so liefert er dadurch einen schlagen

den Beweis fiJr seinen hohen moralischen Werth. Hierbei 

abstrahfre ich ganz von Demjenigen, welcher an der 

Spitze eines solchen Unternehmens steht, denn fur ihn 

liegen die Verhaltnisse anders. Ihn treibt das Gefuhl der 

Verantwortlichkeit, das bei dem Untergebenen entfallt. 

, Und nun zum Schlusse noch einige W orte uber den 

Inhalt der vorlicgenden Arbeit. Sie war ursprilnglich zur 

Publication in den Denkschriften der kaiserl. Akademie 

der \Vissenschaften bestimmt, und sollte ebenso streng 

wissenschaftlich aehalten bleiben, wie die Bearbeitung 
b 
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der magnetischen, der astronomischen, der N ordlicht-Be

obachtungen u. a. m. Ohne zu wollen lief mir aber die 

Feder davon und es kam ein Ton hinein, der sich for ein 

wissenschaftliches Fachwerk nicht recht eignete. Da der 

Gegenstand <loch von mehr allgemeiner Bedeutung und 

gewiss interessant genug auch fitr einen grosseren Leser

kreis ist, so tinderte ich meine ursprungliche Absicht und 

entschloss mich, meine Erfahrungen in ein mehr populares 

Gewand zu kleiden. Aus diesem Grunde habe ich die 

Zahlenangaben und Reihen auf das for das allgemeine 

Verstandniss unumganglich N othwendige beschrankt und 

mich absichtlich so weit wie moglich der Citate aus den 

Beobachtungen And-erer enthalten. Ob ich meinen Zweck 

erreicht, ob ich eine Arbeit gelief ert habe, die ohne 

trocken und ermudend wissenschaftlich zu sein, nicht 

bloss erzahlt, sondern auch begrundet, ob die Form, die 

ich dem Inhalte gegeben, dem wissenschaftlichen Hinter

grunde genitgendes Interesse zu verleihen vermag, dies 

zu entscheiden ·nberlasse ich dem Leser. 

TRIEST, April 1878. 

K. W eyprecht. 
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ie Meere in 
1

der Umgebung der Erdpole sind zum wcit 

ilbcrwiegenden Thcile von Eis bedeckt, das seiner 

Entstehung nach dreierlei Gattung ist: Gletschereis, 

Salzwassereis und Stisswassereis. 

Das erstere unterscheidct sich vom zweiten <lurch grossere 

Porositat und gcringere Durchsichtigkeit. Erstcres ist ein direct 

krystallisirter, letzteres ein <lurch Druck umgeformter Korper. 

Beide sind in kleinen Stucken wohl durchsichtig- und scheinbar 

farblos, aber schon in etwas grosseren ganzlich undurchsichtig 

und in der Masse von blaugrLiner Farbung. 

Das Susswassereis ist noch in grossen Stticken so krystall

hell, class es im Seewassser nur <lurch seine Obcrfbche, die 

wenig -Uber die Oberfbche des 'vVassers hcrvorragt, erkenntlich 

wird. Es ist im Gegensatze zu den beiden anderen Gattungen 

Eis ausserordentlich hart und sprode; man glaubt SWcke von 

Krystall im 'vVasser schwimmen zu sehen. Die norwegischen 

Wallrossiager rennen bei ihrer Fahrt im Eise olme Rucksicht 
1 * 
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auf die Grosse gegen jedes Eishi1iderniss, das ihnen im Vv ege 

liegt, sie vermeiden aber sorgfaltig ihre kleinen Schiff c mit 

solchem Eise, wcnn auch nur in verhaltnissmassig unbedeutenden 

Stucken, in Beri.ihrung zu bringen. 

Da diese Gattung Eis, die von den Richen und Seen 

des festen Landes herri.ihrt, immer nur sporadisch und niemals 

in grosser Ausdehnung vorkommt, so gehort sic nicht in <las 

Bereich dieser Arbeit. *) 

Die anderen beiden Gattungen Eis sind besonders der 

Form nach unterschieden. Das Gletschercis bildet den Eisberg, 

<las Salzwassereis <las Eisfeld. In letztercm ubcrtrifft die Aus

dehnung in der Lange und Breite diejenige i.n der Dicke, bei 

ersterem findet das Umgekehrte statL Das Feldeis kennzeichnet 
I • 

sich <lurch sei-ne oft unubersehbar grosse Oberflache, der Eis-

berg <lurch seine Machtigkeit. In Stucke zerlegt kann aber auch 

ersteres die Form des letzteren und letztcres die Form des 

ersteren annehmen, beide sind dann nur <lurch die Structur 

unterscheidbar und konnen leicht verwechselt werden. 

So lange die Sonne, die Nebel und das Wasser die 

urspri.ingliche Form noch nicht auffallcnd verandert haben, 

ist der Eisberg in den meisten Fallen ein Klotz von ebenet, 

mehr oder weniger geneigter Oberfl~iche, senkrechten Wanden 

und eirrfachen, kuhnen Contouren. Die hoch aus dem V-l asser 

emporragende wuchtige. Masse von solidem Eise macht einen 

imponirenden Eindruck der Machtigkeit. 

Die einzelnen Stucke des Feldeises thcilt man je nach 

*) Im Jahre 1871 sind wir im ausseren Eise des cistlichen Spitzbercren-: 
haufig Siisswassereis, aber immer nur in Brocken, begegnet. vVUhrend 

O

de; 

grossen Expedition konnte ich mich nicht eines einzigen Sti.ickes erinnern. 
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ihrer Grosse in Felder, Flardcn, Schollen und Brocken. Die 

Felder konnen eine ausserordentliche Ausclehnung erreichen. 

Clavering fuhr im Jahre 1823 an der ostgronlandischen Kuste 

60 :Meilen *) weit langs der Kante eines einzigen Eisfelclcs. Von 

Eisflachen solchcr Grosse bis hc:rab zum kleinsten Brocken 

trifft man Felder in je<ler moglichen Variation. 

Die Flarde und die Scholle sind kleinere Gattungen Felder. 

Ein strengcr Unterschied l~isst sich nicht gut ziehen, um jcdoch 

mit den gebrauchten Ausdrlicken bestimmte Begriffe zu ver

bindcn werde ich in- Folgendem unter Flarde cliejenigen Felder 

verstehen, deren Umfang weniger als etwa eine Seemeile betragt, 

und unter Schollen jene, welche clurch die Zersttickelung von 

Flarden entstehcn. Brocken sind <lie kleinen Stli.cke, dcren 

Oberflachenausdehnung die Dicke nicht mehr bedeutend tiber

wiegt. Mit Eisgasch endlich bezeichne ich clas Gemisch von 

Brei und kleinen und grossen Brocken, welches in den Zwischen

r~iumen nahe beisammen liegender Felder und Flarden umher

treibt und sie stellenweise ganz- ausflillt. 

· Ausser in ihrer Ausdehnung nach Lange und Breite sind 

die Felder aber auch durch ihre Dicke unterschieden. Da sie 

bis zu einem gewissen Punkte mit der Zeit anwachsen, so wird 

<las alteste Eis im Allgemeinen auch die grosste f\fachtigkeit 

besitzen. Jene schwimmenden und treibenden schweren Massen 

von grosseren und kleineren Feldern und mehr oder weniger 

haufigen Eisbergen, die nicht das Product eines einzigen Jahres 

sincl und welche die inneren Meere cler Polarbecken ausfollen, 

nennt man das Packeis, zum Unterschifclc vom Treibeise, 

*) Hier wie im Folgenden stets Seemeilen, 1° des Aequators = 60 

Seemeilen. 
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welches aus kleinen Flarden, Scholten und Brocken, vermischt 

mit den Resten zertrummerter Eisberge, besteht und uberall 

dort auftritt, wo sich offencs Meer und Eis begranzen. Das 

Treibeis liegt irri Allgemeinen elem Packeise vor, man stosst 

erst auf lctzteres, wenn man den Gurtel des ersteren clurch

brochen hat. Man dad sich jedoch diese beiden Gattungen Eis 

nicht als streng getrennt von einander vorstellen. In den meisten 

Fallen wird im langsamen U ebergange das Treibeis schwerer, 

jc weiter man eindringt, bis man sich nach und nach im Be

reiche jener ausgedehnten m~ichtigen Massen, im Packeise, 

befindet. Es kommt jedoch auch vor, class das Treibeis als 

ein scharf begranzter Gurtcl dem Packeise vorliegt und das 

letztere gegen den Andrang des offenen Meeres schutzt. 

Die regelmassige Trennung von Packeis und Treibeis 

findet nur in ausgedehnte~en Meereu statt. Dort, wo complicirte 

Landverhaltnisse auftreten, werden auch die Eisverhaltnisse 

complicirter. 

Die Entstehung des ganzen Eises ist zweierlei Art: Der 

Ursprung des Eisberges ist am Lande, derjenigc des Eisfeldes 

auf elem Meere zu suchen. Der Eisberg entsteht aus Schnee, 

<las Feldeis aus Salzwasser. 

In jenen Hollen, in welchen die mittlere Tempetatur des 

Sommers nicht mchr genugt, um d_ie im Laufe des ganzen 

Jahres gefallenen Schneemassen zu schmelzen, hauft sich der 

Schnee von Jahr zu Jahr an. Die im Winter stets wiederkehrenden 

Sturme treiben ihn fort von dort, wo er keinen Halt findet, und 

setzcn ihn an den gegen den Wind geschutztcn Oertlichkciten 

ab. Durch diesen Vorgang werden die exponirten Spitzen und 
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schroffcn Abhange dcr Berge, die Hochplateaus und Ebenen 
auch ini Winter ganz oder nahezu blossgelegt und der Schnee 
sammelt sich in den Thalern in so colossalen Massen, class 
die Sommerwarme zu ihrer Zerstorung nicht ausreicht. 

Hatten dicse Schneemassen keinen Abfluss, so wlirden sie 
von Jahr zu Jahr anwachsen. In geringeren Breiten wlirde die 
Granze des ewigen Schnees immer niedriger herabsteigen, in 
hoheren wlirden die Schneemassen nach und nach solche Dimen
sionen annehmen, class sie im Laufe der Jahrhunderte kosmische 
Veranderungen hervorrufen mlissten. Unter ihrem Einflusse 
wlir'dcn Schwerpunktanderungen der Erde und damit Con
sequenzcn von weittragendster cosmischer Bedeutung eintreten. 

Allem Diesem ist <lurch die Gletscherbildung vorgebeugt. 

Die fortschreitende Umwandlung des Schnees in Eis 
geschieht in den Polargebietcn ganz nach den glcichen bekannten 
Gesetzen wie in unseren Hochgebirgcn. Wie uns die Experi
rnentalphysik zeigt, wird der Schnee unter starkem Drucke zu 
Eis. Den Druck, welchen beim Experimente die Presse ausubt, 

ruft in der Natur die eigene Masse hervor. Die grossere Kraft 
im ersteren Falle wird <lurch die Lange der Zeit ersetzt. 

Hat sich dcr Schnee derart angehauft, class er nicht mehr 
den nothigen Halt find et, so sinkt er unter der eigenen · Sch were 
und unter dem Druck der ruckwartigen Massen auf der schiefen 
Ebene, welche jeder Gebirgsstock bildet, langsam gegen abwarts. 
In Folge des abwechselnden Aufthauens und Gefrierens der 

oberen Schichten bilden sich im Sommer jene grobkornigen 
Eisgraupen, welche wir in unscren Gebirgen mit dem Ausdrucke 
,, Firnsclmee" bezeichnen. Der Druck, die Regelation und <las 
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gcfrierendc Schmelzwasser befordern die Eisbildung mehr und 

mehr und verwandeln den urspn1nglichen Schnee nach tlrid nach 

in eine dickflussige Masse, die sich in langsamcm, kaum bemerk

barcm, aber unaufhaltsamcm Laufe, Risse, Spalten und Moranen 

bildend, von den Rohen gegen die Tiefe herabbewegt. 

In warmeren Gegenden, wo der Schnee in den Sommermona

' ten bis in die hochsten Rohen wenigstens zum theilweisen Thauen 

kommt, spielt das einsickernde Schmelzwasser selbstverstandlich 

eine bedeutcndere Rolle bei dcr Umwandlung des Sclmees zu 

Eis als i~ jenen Breiten, wo die mittlcre Temperatur des 

warms ten Sommermonates auf dcr Seehohc + 1 ° nicht mehr 

ubersteigt. Es fragt sich abcr, ob gerade diese Tempcraturen 

- der fortwahrende Wechsel zwischcn plus und minus ~ die 

Verwandlung in Eis nicht am meisten befordern. Jedenfalls ist 

aber der Zutritt . von Schmclzwasser keine absolut nothige 

Bedingung, da sonst im hohen Norden wahrend der neun oder 

zehn Wintermonate die Gletschcrbewegung ganz oder nahezu 

aufhoren musste. Dies ist jedoch nicht der Fall. Sie wird zwar 

verlangsamt, einc Foige der grosseren Sprodigkeit des Eises 

unter niedrigen Temperaturen, hort aber niemals auf. Abgesehen 

von dicsen geringfugigcn Unterschieden · ist der V organg bei 

der Bildung der Gletscher in hohen und in geringen Breiten 

der gleiche. 

Hier hort aber die Analogie auf. In geringen Breiten 

erreicht der Gletscher sein Ende, sobald er sich so weit herab

gesenkt hat, class. das Abthauen in Folge der Luft- und Erd

warme dem N achschube von ruckwarts <las Gleichgewicht zu 

halten vermag. Je nach der Masse des Schnecs, die <lurch 

ihn zur Abfuhr kommt und die sich nach der Rohe, Grosse 
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und Configuration des Gebirgsstockes richtet, dem er als Abzugs

canal client, findet er mehr oder weniger tief unterhalb der 

Granze des ewigen Schnees sein Ende. Die dort aus ihh1 hervor

brechenden Bache tragen, im Hochsommer zu Fliissen an

schwellend, den Ueberschuss des Hochgebirges an Schnee als 

Wass er den Niederungen zu. 

Anders verhalt es sich m hohen Breiten, dort, wo sich 

die Hohenlinie, innerhalb welcher im Laufc des Jahres mehr 

Schnee abgesetzt als durch den sommerlichen Schmelzprocess 

verze,hrt wird, sehr lief herabsenkt. Eine eigentliche Granze 

des ewigen Schnees lasst sich hier nicht mehr gut unterscheiden. 

Der Schnee wird an jenen Stellen, von welchen ihn die Winter

sturme wenigstens zum Theile fortgetragen haben, im Sommer 

noch bis auf bedeutcnde Rohen verzehrt, allein in den Thalern 

und uberall dort, wo eine grossere Anhaufung stattgefunden 

hat als der mittlere Nicderschlag im Laufe des ganzen Winters, 

reicht die Schneegranze bis zum Meere selbst hcrab. Die absolute 

Granze des ewigen Schnees steigt in Folge dessen abwechselnd 

bis zu bedeutenden Rohen und fallt wiederum bis zum Meeres

niveau, jedoch mit gewissen Unterschieden, welche durch die 

· 1ocalen Verhaltnisse bedingt werdcn. Hierzu gehoren die Ein

flusse. warmer Meeresstromungen, die Lage gegeniiber den 

vorherrschenden Winden, die Anhaufung von schwimmendem 

Eisc an der. Kuste u. a. m. 

In Folge dieser V erhaltnissc reichen die Glctscher bis zum 

Meere hcrab und mundcn in dasselbe ~in. Die Fliisse u~d 

Strome, wclche in warme~en Gegenden den Nicderschlag vom 

festen Lande dem Meere zuflihren, werden in hohen Breiten durch 

die Gletscher ersetzt. Alluberall, wo hohcs Hinterland die An-
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haufung des Schnees im Laufe dcr Jahre begunstigt, sieht man 

in den Polargegenden jcdes Thal, zu cincm Gletscherbett ver

wandelt, allc Einsenkungen sind Flusslaufe, die statt Wass er 

colossale Massen von Eis in langsamem, aber um so machtigerem 

Andrange dem Mecrc und der Vernichtung zufuhren. Dort, wo 

sich <lurch Erhebungen dem Abflnsse Hindernisse in den Weg 

legen, staut sich die Masse auf und w~ichst an, bis sie im Stancle 

ist, das Hindcrniss zu uberflutcn. 

Ein ausserordentlich lehrreiches Bild fur diese Gletscher

entwickelung bietet Gronland mit seinen ausgedehntcn Hoch

gebirgen, die bis nahe zur Kuste Rohen von 3000 Meter und 

<laruber errcichen. Kane, Hayes, Whimper, Nordenskjold u. A. m. 

haben versucht in das Innere des Landes einzudringen, allein 

keinem von ihnen _gelang es die Hindernisse zu_ -Uberw~iltigen, 

wclche die zerklufteten Gletschermassen dem Reisenden bietcn. 

Ein begranzter Blick in das Innere war der einzige Lohn for 

ihre unendlichen Mu.hen und Anstrengungen. Nach ihren Berichten 

ist das ganze InlanJ ein Eismcer, aus welchem einzelne Bcrg

gruppen emporstcigen. Die Thaler und Einsenkungen sind nahe

zu verschwunden, sie sind von Eis erfollt. 

Diese ganzen Massen suchen auf allen Seiten einen Ab

fluss und finclen ihn in jcdem Thale, das in das Meer mundet. 

Nach Osten und Westen, nach Norden und Suden, uberall 

schiebt sich die zahflussige Masse des Inneren auf d'em klirzesten 

Wege dem Mecre zu. Dem Hintergrunde und den Seitenth~ilern 

j·edes Fjordes entspringen machtige Gletscher, wo immer sich ein 

Ausweg zeigt quillt das Eis hervor untcr dem unwiderstehlichen 

Drucke von -ruckwarts. Die· ganze Kuste ist wie der ausgezackte 

Rand eines i.i.berflillten Gefasses. Im Osten, soweit dcrselbe 
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bekannt ist, und im Su.den der W cstkuste ist die grossartige 

Entwicklung der einzclnen Gletscher durch die uberall tief ein

schneidenden Fjorde mehr gehindert; in ihrer vollcn Machtigkeit 

tritt, die Eismasse erst, hoher im Norden im Humboldtgletscher 

zu Tag, der sich zwischen dem 79. und 80. Breitengradc in 

den Smithsund ergiesst. Sechzig Meilen breit schiebt sich tlort 

eine ununterbrochene Eismasse in das Meer hinein. In senk

rechtem Absturze erhebt sie sich 100 Meter uber die Ober.fl.ache 

des Meeres, eine einzige solide, nur von senkrechten Spalten 

zerrissene Eiswand. 

Aehnlichen Verh~Htnissen, nur nicht in so grossartigem 

Massstabe, begegnet man auf Spitz bergen. W o immer sich ein 

hoher Gebirgsstock der Kuste n~ihert, entspringt jedem Thale 

ein Gletscher, der den Schnee seines Hinterlandes als Eis dem 

Mecre zufuhrt. Das Gleiche ist der Fall auf Franz Josefs-Land 

und in den nordlicheren Gegenden von Nowaja-Zemlja. 

Mit dem Erreichen des W assers hort aber der Gletscher 

nicht auf, unter dem Drucke der ruckwartigen Masse schiebt 

er sich in <las Meer ,hinein. Je nach der Formation des Grundes 

wird dies mehr oder weniger weit geschehen, sein Ende erreicht 

er erst dann, wann ihm der feste Boden zu fehlen beginnt. 

In Folge des Unterschiedes zwischen dem specifischen Gewichtc 

von Eis und Wasser brechen von da an machtige Stucke an 

allen jenen Stellen ab, wo der Gletscher in eine gen1igende 

T1efe vorgeschoben ist, er ,,kalbt". Und diese Stucke sind die 

Eisberge., Von der Hauptmasse losgetrennt sind sie eine Beute 

des Meeres geworden, Wind und Stromungen sind von nun 

an ihre Motoren, <las Land hat seinen. Ueberfluss an die See 

abgegeben. Die stets senkrechte, m.ehr oder weniger hohe und 
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zerkluftete Wand am Gletscherende, ist die Bruchflache der 

Eisberge. 

Nach de~ Art und Weise, wie die Bildung cler Eisbergc 

vor sich geht, .lasst sich leicht ersehen~ dass ihre Grosse und 

Form von sehr vielen Factoren abhangt, deren hauptsachlichste, 

die Formation der Gletscher, denen sie entstammen, und die 

Ticfe des Meeres an ihrem Ausflusse sind. 

Die Machtigkeit eines Gletschers ist bedingt durch die 

Formation des Hinterlancles, elem er entspringt, und <lurch <las 

Bett, wekhes ihm seinen Lauf zur Kuste anweist. Je hoher 

uncl ausgedehnter das Hinterland ist, clesto grosser wird der 

Ueberschuss des jahrlichen Niederschlages uber die jahrliche 

Vernichtung sein, desto mehr Eis muss clemnach dem Meere 

zugefohrt werden. Hierdurch wachst auch die Grosse und die 

Anzahl dcr Gletscher. Die Eismasse muss ferner in ihrem 

senkrechten Durchs~bnitte zunehmen, je schmaler das Bett ist, 

in welchem sie lauft, clas heisst je enger die Th~iler sind. Hat 

die Masse Raum sich auszubreiten, bevor sie das Meer erreicht, 

so wird sie in der Dicke abnehmen, die abgestossenen Eisberge 

werden dann kleiner sein. 

Je starker fcrner der Fall, das heisst je geneigter die 

schiefe Ebene ist, auf welcher sich cl~r Gletscher bewegt, desto 

rascher werden auch die Massen abgefUhrt. Directe Mcssungen 

haben gezeigt, <lass die tagliche Bewegung jc nach den Umstanden 

innerhalb sehr weiter Granzen differirt. Es gibt Gletscher, bei 

welchen sie nur wenige Zoll betragt, und wieder andere, die 

·einen Fuss und weit clarilber vorschreiten. · Hierauf ist auch die 

Sprodigkeit des Eises, die mit dcm Sinken der Temperatur 

zunimmt, von grossem Einflusse. Je weicher es ist, dcsto rascher 
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ist. sein Lauf; mit der Ternperatur des Eises nirnmt also auch 

seine tagliche Bewegung ab. Unter sonst gleichen Umstandcn 

fliessen die Gletscher schneller irn Sommer und mehr im Siiden, 

als irn Winter und mehr im Norden. 

Durch alle diese Verhaltnisse wird die Machtigkeit des 

Gletschers und darnit auch der Eisberge, welche er absetzt, 

bedingt. 

Hat der Gletscher das Meer ~rreicht, so kommt es nun 

bei dem Abstosscn der Eisbcrge darauf an, wic der Boden 

weiter verlauft. 1st die Tiefe gleichm~issig zunehmend, so muss 

folgender Vorgang stattfinden. Die einzige Ursache, wekhe das 

Aobrechen der Stucke veranlasst, ist der Unterschied im Ge

wichte des Eises und , des von ihm verdrangten W assers. So 

la?ge <las erstere grosser ist als <las letztere, wircl sich der 

Gletscher auf dem Grunde weiter schieben, und immcr tiefer 

ei,nt~mchen, bis sich beide das Glcichgewicht halten. V om Gleich

gewichtspunkte an wird das Eis leichter sein als das von ihm 

ve!drangte Wasser und einen Druck nach oben erleiden, der 

mit dem weiteren Vorschieben zunimmt, bis er im Stande ist 

di;e Cohasionskraft des Eises zu uberwindcn. Der Bruch geschieht 

von unten nach oben und das abgebrochene Stuck kommt 

zum Schwimmen. 

An sehr stetl abfallenden Ufern Hisst sich aber auch der 

d1tgegengesetzte Vorgang denken, namlich class sich Stucke in 

Folge der eigenen Schwere loslosen, noch ehc das Eis so weit 

eingetaucht ist, class sein Gcwicht gleich dem des verdrangten 

vVasscrs wird. Dicscr V organg kann abcr nur dort stattfinden, 

wo dcr Grund in raschem Uebergange vom Gletscherbett steil 
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abfallt. Die normalc Entstehungsart der Eisberge ist wohl die 

crstere. 

Hat der Gletscher mit dem Erreichen des Ufers sein Bett, 

in welches er eingezw~ingt war, verlassen, so breitet er sich 

aus und verflacht sich rasch. Ergiesst er sich also in ein 

scichtes, nur langsam aJ'1 Tiefe zunehmendes Meer, in welchem 

er sich verh~iltnissmassig wcit vorschiebt, so werden die Eis

berge, die er absetzt, nur' klein, blosse Stucke, sein. Dies ist 

z. B. an der ganzen West- und Nordkilstc von Nowaja-Zemlja 

und an der stidlichen Kuste von Spitzbergen dcr Fall. Die 

Gletscherbildung ist hier ebcnso entwickelt wie in anderen 

arktischen Gegenden und jcdes Thal mit nur einigermassen 

hohem Hinterlande sendet seincn Gletscher dem Meere zu. Alle 

diese Glctscher setzen aber keine Eisbcrge, im vollcn Sinne des 

W ortes, mehr ab, sondern nur Stucke von solchen. Die Glctscher

endcn sind nicht besonders hoch und stark zerfressen. Dort, 

wo <lurch warme Luft- und W asscrstromungen und <lurch 

offenes Meer sehr ·viel Warme zugeftihrt wird, wie z. B. unter

halb des 75. Breitengrades an der W estktiste von Nowaja-Zemlja, 

hort sogar die Abgabe von schwimmendem Eise, wcnn nicht 

die Gletscher eine grosse l\fachtigkeit besitzen, nahezu auf. Der 

Gletscher verringert sich in solchem Falle theilweise <lurch Ab

schmelzen, theilweisc <lurch Abbrockeln von Sttickcn, <lie im 

scichten Wasser gcstrandet, <lurch die Luft- und W asserwarme 

nach und nach vcrzehrt oder in blosse Brocken zcrtrtimmert 

und fortgeschwemmt werden. 

Aus dem Gesagten crgibt sich, class in die Meere mit 

seichten K.tisten grosse Eisbcrge nicht abgesetzt werden konncn, 

ausser das Hinterland bes~isse eine solche Ausdchnung an Rohe 
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und Configuration, class cs seine Gletscher bis auf weite Ent
fcrnung in die See vorschiebt. Den Ursprung jener riesigen 
Eisbergc, die bis zu einer Meile im Umfange und darilbcr ilber 
200 Fuss aus dcm Meere emporragen und vielleicht andere 
1000 Fuss tief in dasselbe eingetaucht sind, schwimmende und 
umhertreibende Eisinseln, habcn wir in den von tief en Meer en 
bespillten polaren Gebirgslandern zu suchen. 

Die an1 grossartigsten entwickelten Gletscher besitzt das 
antarktische Gebiet. Jene bekannte Eiswand, langs welcher 
Sir James Clark Ross mehrere Hunderte Meilen weit hinfuhr 
ohne ihr Ende zu erreichen, ist nichts Anderes a\s die Bruch
flache eines ganz gewaltigen Gletschers. Dem entsprechend 
sind auch die Eisberge der antarktischen Meere. Sie liegen oft , 
zu Hunderten beisammen und sind theilweise von einer Grosser 
die im arktischen Gebiete noch niem~ls beobacbtet worden ist. 
Die bekannte Challenger-Expedition, welche die antarktische 
Eisgranze nur wenig uberschritt, hatte einmal, neben einer 
Unzahl kleinerer, drei Eisberge in Sicli.t, von welchen jeder bei 
einer Erhebung von 60-70 Meter uber Wasser eine Langen
ausdehnung von etwa drei Meilen besass. Solche Eisberge 
m(issen Gletschern entslammen, die den Ueberschuss an Nieder
schlag von ausgedehnten, zusammenhangenden Landern dern 

Meere zufilhren. 

Der Ursprung der Eisberge verrat~ sich haufig <lurch die 
Erde und die Felsblocke, welche sie mit sich filhren. Dieser 
Schutt hat u_rsprurrglich den Moranen angehort, welch~ sich 
auf jedem grosseren Gletscher dadurch bilden, class das Gestein 
der meistens steilen uncl felsigen Gletscherw~inde zerbroc.kelt 
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herabfallt und durch den Gletscher weiter getragen wird. Die 

Banke von Neufundland, ferner jene im Suden von Sp.itzbergen 

u. a. 111. verdanken wahrscheinlich wenigstens zum Theile ihre 

Bildung den Eisbergen, die sich dort im gesetzmassigen Zuge 

gegen Suclen auflosen, sobald sie mit dem w~irmeren \Vasser 

zusamrne1_1treffen und die ·dem Norden entfohrte Last abwerfen. 

Im Lauf e cler J ahrtausende konnen sich auf diese Art aus

gedehnte Bodenerhebungen bilden. 



II. 

~ ISPRESSUNGEN. 





Jl.?, en weitaus grosseren Theil des schwimmenden Eises 

bilden nicht die Eisberge, sondern das Feldeis. Erstere 

treten, wenigstens im ar~dischen Gebiete, immer nur 

stelle1nveise in grosserer Anzahl auf, in weite1~er Ent

fernung von ihrem Ursprungsorte kommen sie nur mehr ver

einzelt und sporaclisch vor. Die grosse Masse des arktischen 

Eises besteht -aus Feldeis in seinen verschiedenen Formen. 

Dieses Feldeis ist, wie , schon gesagt, das Product des 

gefrorenen Salzwassers, das aber durch die mannigfaltigsten 

Metamorphosen aus der anfanglichen Form der ebenen Flache 

zu jenen unregelmassigen Massen umgeformt wird, welche als 

Packeis und Treibeis die arktischen Meere erfLillen und deren 

aussere Gestaltung den ursprCmglichen Erzeugungsprocess voll

standig verleugnet. 

Wenn man diese von Hugeln und Thalern, von Eis

mauern und Hockern durchzogenen, ausgedelmten Fe_lder er

blickt, so scheint es unbegreiflich, woher dieselben stammen. 

UnwillkCtrlich drangt sich die Frage auf, was Yorgegangcn 
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sein kann, um die ebenen Flachen, in welchen das Seewasser 

gefrieren m:uss, in solche ungeheuerliche Formen zu ver

wandeln m~d welche Krafte die Natur hierzu in Bewegung ge

setzt hat. 

Der ,,Tegetthoff" hat -em volles Jahr eingekeilt in diese 

Massen und ihrer WillkLir iiberlassen, umhertreibend mit ihnen, 

zugebracht. Der Umfonnungsprotess ist vor unseren 1:ugen 

und unter unseren Fussen vor sich gegangen und es war uns 

dadurch ein tieferer Einblick in die Geheim'nisse der Eiswelt 

gestattet als jemals einem arktischen Reisenden. Wir haben 

aus nachster Na.he die eigenthfanlichen Verhaltnisse kennen 

gelernt, welche bei der Zubereitung des Packeises, wenn ein 

solcher Ausdruck erlaubt ist, obwalten und i"n elem Kampfe 

um das Dasein gegen die das Eis in Bewegung setzenden Krafte 

Gelegenheit gehabt, in die Details des fn1her ziemlich dunklen 

Vorganges Einsicht zu nehmen. 

Um den alljahrlich sich wiederholenden Umformungs

process gn1ndlich verstehen zu konnen, ist es nothig die Lage 

des Schiffes und des es umgebenden Eises wahrend der Zeit 

des Treibens im Detail zu verfolgen. Die allmahliche Umwandlung 

des leichtenEises in schweres, der anfanglicheneinjahrigen blossen 

Stucke in Felder und Packeis und die daraus weiter zu ziehen

den Folgerung~n werden hierdurch am leichtesten verstandlich 

vverden. 

Am 25. Juli 1872 Abends 6h stiessen wir auf 7--1- 0 30' N. 

bei 48° E. *) auf' die ersten Vorlaufer des Eises und einige 

Stunden spater auf die eigentliche Eiskante. Das Eis bestand 

*) Die Uingen sind stets von Greenwich gerechnet. 
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aus leichtem Treibeis.e, kleinen Schollen von geringer Dicke, 

w~r aber in der Masse clurch den \Vind so sehr zusammen~ 

getrieben, <lass nur ganz vereinzelte kleine Waken*) in weiter 

Entfernung sichtbar waren. Es gestattete elem Schiffe zwar 

nicht. den Fortgang mit Segel, allein mit Dampf waren wir cloch 

im Stancle, uns langsam etwa 100 Meilen weit einen 'W eg <lurch 

dasselbe gegen Osten zu bahnen. Am 3. August erreichten wir 

auf 74° 48' N. bei 54° 30' K clas Landwasser **) von Nowaja

Zemlja. Theilweise nur mit Schwierigkeit arbeitet~n wir uns 

langs der Kuste gege11 Norden und Osten, kamen aber am 

13. August auf 76° 18' N. bei 61° 17' E. zu unfreiwilligem Halte. 

Das Eis lag hier dicht geschlossen und geniigend schwer, um 

clas Durchbrechen mit Gewal( 'zu verhindern, am Lande an. 

Theilweise geschiitzt durch eine nach Westen vorspringende 

Landzunge gegen die mit frischen S(idwest-Winden an uns 

vor(iberziehenden clichten Eismassen verbrachten wir hier ge

meinschaftlich mit elem Kutter ,,Isbjorn", auf welchem sich Graf 

Wilczek und Commodore Baron Sterned~ befanden, acht Tage 

uncl trennten uns von demselben, als am 21. der nach Nordost 

umsetzende Wind clas Eis zu lockern begann. In ostpord6st

licher Richtung vordringencl liefen wir A bends bei 'frischem 

Wincle in eine ausgedehnte Wake, cleren ostliches Ende wir 

urn Mitternacht erreichten. Mittlerweile war aber der Wind ge

fallen uncl das Eis setzte sehr rasch um uns zusammen. Das 

*) '\i\T aken sind Stellen offenen Wassers, welche sich in sehr verschiedener 

Ausdehnung zwischen den Feldern und Flarden bilden. 

**; Landwasser nennt man jenes entweder ganz offene oder nur geringe 

Hindernisse darbietende Wasser, welches sich in Folge von abfliessendem Schmelz

wasser oder vorhefrschenden Winden hHufig, namentlich an den '\i\Testklisten 

der arktischen Lander, zwischen dem Lande und der Hauptmasse des Eises bildet. 
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Schiff war gefang~n und kam aus dieser Umgebung nicht 

mehr los. *) 

Dieses Eis, welches sich nach und nach auf die zu be

schreibencle Art und Weise umformte, bilclete 21 Monate lang 

das Bett des ,, Tegetthoff" uncl in diesem Eise liegt er noch 

heute, wenn nicht mit einer der Katastrophen, denen wir so 

haufig entgangen sincl, das Verderben uber ilm hereingebrochen 

ist. Es bestand aus Scholl en und Stucken; erstere lagen mehr 

vereinzelt, die Hauptmasse bilcleten Brocken und Blocke, cleren 

Zwischenraume vollstancl~g mit Gasch ausgefollt waren. Unter 

elem Drucke des vVindes hatte ·sich das Eis unter Land fest 

zusammengepresst; als dann Windstille eintrat, breitete es sich 

gegen See zu aus und erfullte mit ganz erstaunlicher Raschheit 

*) Da man mir moglicher Weise das Einfrieren des Schiffcs zum Vor
wurfe machen konnte, so beniltze ich diese Gelegenheit, um ausdrilcklich 
hervoriuheben, <lass ich das volle Bewusstsein hatte, das Schiff werde vom 
Eise besetzt werden, als ich an jenem Abend die Feuer in der Maschine 
ausloschen liess. Mit vollem Dampfe hti.tten wir uns wohl noch ein paar 
Meilen weiter gegen Osten zwangen konnen, allein da in dieser Richtung keine 
Handbreit Wasser sichtbar war, so wlirden wir wahrscheinlich bald zu ge
zwungenem Halte gekommen sein und der Kohlenconsum wtire nutzlos gewesen. 
Auf der anderen Seite · konnte ich mich nicht entschliessen zurlickzugehen und 
die im Laufe des Tages mit Anstrengung gewonnenen 15 IVIeilen wiecler zu 
verlieren. Das Eis unserer Umgebung war so zerschlagen, class ich mit Sicher
heit darauf rechnen zu konnen glaubte, der nachste frische Wind aus Ost oder 
Norclost wercle es genligencl lockern, um uns den weiteren Fortgang zu gestatten. 
Nach den anhaltenclen Silclwest-Winclen des vorhergegangenen 1\fonats durfte 
ich wohl auf ein baldiges Umsetzen des Windes rechnen. Filnfzehn Meilen im 
Eise sind ein gewaltiger Vorsprung, den man nicht leichtsinnig aufgibt, ,venn 
man den festen 'Willen hat vorwarts zu kommen. 

Als ich das Schiff am Eise verankerte, lagen 4 Wallrosse ganz in unserer 
N~ihe. Es war nicht moglich sie zu jagen, da weder die Boote durchkommen, 
noch wir das Eis liberschreiten konnten. Dies zeigt am besten den zertrilm

rnerten Zus!ancl desselben, 
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alle vorher entstandenen Waken. A uf der emen Seite wurde 

das Schiff an einer cler grossten Schollen, cleren Langendurch

messcr aber auch kaum mehr als 100 Schritte betrug, verankert, 

die sich von der artderen Seite anlegenden Stucke pressten es 

gegen dieselbe fest. In wenigen Stunden war vom Krahe·nneste*) 

aus ringsum so weit das Auge reichte kein Tropfen Wasser 

mehr sichtbar. 

Unter diesen Umstanden war das Zun1ckgehen ebenso 

nutzlos, "\vie weiteres Vordringen; nur frischer '\Vind von Ost 

oder Nordost in cler Richtung des offenen Meeres k011nte Ver

anderung in den durch die anhaltenden sudwestlichen Winde 

der letzten W ochen zusammengetriebenen Eismassen hervorrufen. 

Die nachsten Tage brachten Windstille und Kalte. Am 

-2. September trat Springflut ein und das Eis schien in Be

wegung zu gerathen. Ohne bemerkbare Ursache bildeten sich 

zuerst Sprunge, dann schien es, als presse sich das Eis von 

Sudwest her zusammen. Das junge ~is, wekhes sich schon 

in ziemlicher Dicke gebildet und die einzelnen Stucke zusam~n

geleimt hatte, brach auf und die gelosten Bracken und Schollen 

zwangten sich mehr und mehr zusammen und fugten sich derart, 

class auch die kleinen Zwischenraume zwischen den einzelnen 

Stucken, die vorher das Gehen unsicher gemacht hatten, ver-, 

schwanden. Als sich der Druck vergrosserte, begannen sie 

sich unter und ttber einander zu schieben und stauten 

sich am Schiff e in die Hohe. Eine grossere Scholle legte sich 

an das Steuer an und presste derart gegen dasselbe, class es 

*) Eine Tonne, die wahrend der Fahrt im Eise moglichst hoch am 

vordersten Maste angebracht ist, um dem Fuhrer des Schiffes einen moglichst 

weiten U~berblick liber die Lage und Vertheilung des Eises zu gestatten. 
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nicht mehr ausgehoben werden konnte und dem Zerquetschen 

nahe war. Diese Unruhe dauerte zwei Tage und es wurde 

dabei so viel Eis unter das Schiff gedrGckt, class sich dieses 

nach der einen Seite (tberlegte. Wie sehr sich das Eis bei dieser 

Gelegenheit zusammengepresst hatte, beobachteten wir, als wir 

daran gingen, das Steuer frei zu arbeiten. Das Schiff lag auf 

Backbord bis zum Kiele eingekeilt in Eisblocke, auf Steuer

bord *) fest angepresst an die Scholle, an welcher es verankert 

worden vvar. 

Das Resultat dieser Pressung war eine ganz kleine Wake, 

die sich auf etwa eine Meile Entfernung vom Schiff e bildete. 

Die Temperaturen v,,aren wahrend des ganzen Sommers 

ungewohnlich niedrig gewesen und die Bildung von jungem 

Eise batte eigentlich niemals aufgehort. Von dem Tage an, 

als wir das Eis betraten, stieg das tagliche Minimum nur mehr 

einmal -Ctber Null. Scbon in der zweiten Halfte des August kam 

das junge Eis nicht mehr zum Aufthauen, am 1. September 

war <las Mittel cler Tempetatur -9° **), am 31. August uber

schritt clas Maximum zum letzten Male in diesem Jahre den 

Gefrierpunkt. Am 20. September batten wir -20° beiSturmwind. 

Anhaltende Windstillen wechselten nur mit leichten Brisen 

aus Sudwest und West, <las Eis hatte vollk0mmen Ruhe, sich 

in der neuen Lage zu festige11. Regelation und das junge Eis, 

,;velches sich bei so niedrigen Temperaturen rasch biklete, kitteten 

die sich auf allen Seiten bertihrenden einzelnen Stticke fest 

*) Steuerbord und Backbord heissen , die rechte und linke Seite des 
Schiffes, von rilckwarts oder ,,achter" gegen vorne gesehen. 

**) Die Temperaturen sind 1m Folgenden, wenn nicht ausdrUcklich er
wahnt, stets in Graden der hunderttheiligen Scala angegeben. 
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zusammen. Dies genugte, um aus den anfanglich lose zu

sammengctriebenen und dann <lurch die Pressungen in einander 

gekeilten Massen in wenigen Tagen · ein einheitliches Ganzcs zu 

bilden. Hierzu tratcn ausgiebige Schnecfalle, welche die Zwisc-hen

raume erfollten und die Ober:flache ebneten und dadurch noch 

dazu beitrugen die Eismasse zu festigen. Die magnetischen 

Beobachtungen und die astronomischen mit kunstlichem Hori

zont: zeigtcn, <lass jede Spur von Scegang erstickt war. 

Am 7. September horten wir zum ersten Male jcnes 

ominose Gerausch, mit dem wir spatcr im Laufe des Winters 

so vertraut werden sollten , die Verkundigung so mancher 

boscn Stun de. Es war Windstille und in der lautloscn U mgebung 

drang jeder Ton aus weiter Ferne klar und deutlich uber die 

endlosc Eis:flache zu uns heruber. Im Anfange schien es, als 

horten wir das Gerausch von frischem Winde in der Ferne, 

dann kam es scheinbar naher und es klang wie das entfernte 

Brausen des offenen W asscrs an der Eiskante, einzelne starkere 

Tone lauteten wie <las Zerschellen von Eisstucken in der 

Brandung. Dem Uneingeweihten musste es scheinen, als sei das 

offene W asscr bis nahe zu uns herangedrungen. Glcichzeitig 

knackte und knisterte es ohne sichtbare Ursache in dem Eise 

um und unter uns, wir horten die merkwurdigsten Laute, 

deutliches Pfeifen, Singen, Klappern, Krachen, ohne <lass wfr 

cntscheidcn konntcn, aus welcher Entfernung die Tone stammten. 

Anfangs starker und darm wieder schwacher werdend' zog sich 

das geheimnissvolle Gerausch von Nord uber Nordwest uncl 

verklang nach und nach im Sudwest. 

Am folgenuen Morgen belehrte uns die Sonne uber die 

Ursache des im Halbdunkel der Mitternachtsstunden stattgefun-
3 
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denen Vorgangcs. Ein schmaler Sprung hatte sich in einer 

Entfernung von etwa 1000 Schritten vom Schiffe gebildet und 

stellenweise war an , bciden R~indern ein Eisaufwurf empor

gestiegen. 

Endlich am 9. September trat der so lang ersehnte Wind

wechsel cin, frischer Ostnordostwind steigerte sich gegen Abend 

zum Sturme mit hef tigen Boen und unsere U mgebung brach 

auf, aber nicht mchr in blosse Stucke, sondern in Felder und 

in der Mitte eines solchen lag fest eingefroren das Schiff. Drei 

\N ochen batten genugt, um die anfanglich losen und dann zu

sammengcpressten Masse~ solid zu vcreinigen. Der ungcfahre 

Durchmesser des Feldes , <lessen Willkur wir von da an 

preisgegebcn waren, betrug ctwa eine Meile. 

Wahrend das Schiff mit seiner Umgebung vorher fast an, 

der gleichen Stelle gelegen hattc und mit den leichten sud- . 

westlichen Brisen nur wenigc Meilen in nordostlicher Richtung 

getricben war, jagte nun der frische Nordostwind unser Feld 

in zwei Tagen 37·2 Meilen gegen Westnordwest, dem offcnen 

Wasser nahcr. Je weiter wir triebcn, desto breiter wurden die 

Canale und desto ausgedehnter die Waken innerhalb dcr zu 

grossercn und kleincren F eldern zerlegten Masse. Es schien, 

als konnten nur wenige Meilen fehlcn um dem Schiffe seine 

Freiheit wieder zu geben, der geringste Seegang musste genugen, 

um das nur <lurch jungcs Eis zusammengehaltene Feld in 

Stucke zu zerlegen. 

Leider liess aber der Wind schon am zweiten Tage nach 

und es trat wieder Windstille ein, der abermals sudwestlichc, 

theilweise schr frische Winde folgtcn. Die Felder sctzten rasch 

wieder zusammen je weiter das Schiff gegen Osten zurucktrieb, 



Eispressungen. 27 

-die Canale und Waken versch wand en zum grossten Theile 

und uberzogen sich bei den immer tiefcr sinkcnden Tempcraturen1 

-die auch das Feld mehr und mehr festigten, mit dickem Eisc, 

-so oft Windstille eintrat. *) 

Die Arbeitcn mit Sagen, Meisseln und Hacken, um einen 

'Canal bis zur nachsten Wake zu schneiden, blieben ganzlich 

fruchtlos. Das Eis war zu unregelm~issig und stellcnweise auch 

Viel zu dick, um mit den uns zu Gebote stehenden W erkzeugen 

·durchbrochen werden zu konnen. Unser ganzcs Feld bestand 

aus grossen und kleinen Block en und Schollcn, welche die 

Pressung am 2. und 3. September unter- und libereinander 

-gcschoben hatte und die auf allen Seiten an cinander festge

;froren waren. An einen Block von 3-4 Meter Dicke, <lessen 

'Gewicht vicle Hunderte von Centnern betrug, granzte vielleicht 

eine confuse Masse von Stticken, die sich wieder unter und 

uber eine Scholle von hundert Quadratmetern geschoben batten, 

'tmd diese lehnte sich wieder an andere Schollen, Blocke und 

Brockcn. Jedes Stuck war mit seinem Nachbar an allen Be

rtihrungsflachen zusammcngefrorcn und die geringen Zwischcn

Taume hat ten sich mit j ungem Eise ausgcfollt. Ein grosser 

Theil der Unebenheiten der Oberfl~iche war <lurch den Schnee 

-ausgeglichen. 

Die Versuche mit Puiver zu sprengen warcn ganz nutz

los. Das Meiste, was durch die Sprengungen erzielt wurde, 

war, class man allenfalls ein grosseres Stuck in kleinere zerlcgte. 

Man erhielt ein Loch, in <las sich die letzteren hineinzwangten, 

*) Am 13. September machte ich den Versuch, unser Feld durch Dampf

kraft in Bewegung zu setzen. Ich liess die .Maschine 4 Stt1L1den lang mit voller 

Kraft arbeiten, konnte aber keine Spur von Vvirkung bemerken. 

3 * 
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um bald darauf wieder zusammenzufri_eren. Haufig schlugen 

auch die Gase resultatlos nach ohen oder unten <lurch. Es, 

wurde zwar weiter gearbeitet, allein mehr um die Leute zu. 

beschaftigen, als wegen der Aussicht auf Erfolg. 

Mit den wiederkehrenden · sudwestlichen und westlichen 

Winden, welche die Felder mehr und mchr zusammendrangten,. 

begann ein fast ununterbrochener Kampf derselben unter 

einander. J edes Feld war der F eind aller andcren und aHe

N achbarn die Feinde von ihm. Unter dem Gesammtdruck der· 

bis auf weite Entfernung in Bewegung gesetzten Masse zwangten. 

und pressten die Felder wider einander und zerstorten sich 

gegenseitig von den Randern aus. Allnachtlich ertonte von der 

Kante des unsrigen der La.rm des kampfenden Eises zu uns. 

heruber und an iedem Morgen legten die aufgekrampelten, 

Rander und emporgetriebenen Eisstucke Zeugniss ab vou deni 

Treiben im Dunkel der Nacht. 

Der Kampf zwischen zwei grosseren Feldern bietet dem. 

Zuschauer einen grossartigen Anblick. In Folge der drehenden 

Bewegung, die stet_s mit der Pressung verbunden ist, schurfeil · 

sich zuerst die vorspringenden Spitzen und Kanten ab und dann. 

greifen die Rander i,n einander, sie krampeln sich auf und 

steigen von beiden Seiten in die Hohe, es schiebt sich Stuck auf 

Stuck, Block auf Block und an die Stelle des Canales, der sie vor

her getrennt hat, tritt nun eine Eismauer aus wild uber einander 

gehauften Stucken und Kl6tzen, die, wenn sie machtig genug ist 

und wenn intensive Kalte hinzutritt, die beiden Felder zu einem 

vereinigt. Sie ist wie eine Naht, welche zwei Stucke verbindet. 

So lange jedoch das im Laufe · des Sommers zerfressene 

Eis <lurch Neubildung noch nicht hinlanglich gestarkt ist um. 
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bcdeutenden Widcrstand leisten zu konnen. und so · lange die 

Felder nur verhaltnissmassig klein sind, bcsteht die Wirkung 

·der Pressung entweder nur in gegenseitigem Abschurfen oder 

-aber das schwachere der Felder gibt nach und uberlasst dcm 

-starkeren ein Stuck als Beute. Es bricht sich dann an der 

Kante, wo die Pressung stattfindet, von ersterem e~n mehr 

'Oder weniger grosses Stuck los und bleibt mit dem letzteren 

<lurch die im Kampfe aufgeworfcne Eismauer fest verbunden. 

Dies war meistens bei unserem Felde der Fall. Von 

Tag zu Tag wurde es kleiner, jede neue Pressung trug ein 

neues Stuck davon fort. Am 5. October war es bis auf 

100 Schrittc vom Schiffe zersplittert und es wurde ein letzter 

Versuch gemacht, die scheinbar so kurze Strecke zu durch

s~igen. Wahrend der Arbeit trat aber Sudweststurm ein und 

dieser schuf vor unseren Augen solche Scenen der Verwustung, 

<lass wir froh sein inussten, es bei dem blossen Versuche ge:.. 

lassen zu haben. Die Eispressungen batten nun schon solche 

Dimensionen angenommen, <lass ihncn ein Schiff kaum mehr 

widerstehen konntc. Was wenige W ochen fruher unser heissester 

Wunsch gewesen war, frei zu werden, das hing nun wie ein 

verderbendrohendes -Damoklesschwcrt uber unscrn Raup.tern. 

Die Jahreszeit war sc~on zu weit vorgeruckt und das junge 

Eis, welches sich in jeder frischen Wake bildcte, war schon 

zu stark, als dass wir noch hatten hoffen konnen diy Ki.iste 

von Nowaja-Zemlja, die schon ausser Sicht gekommen war, 

zu erreichen. Die verhassten Fesseln, von welchen wir uns 

kurze Zeit vorhcr mit allen Mittcln zu befreicn gesucht hatten, 

bil,deten nun den einzigen Schutz gegen das von allen Seiten 

die Existcnz des Schiffes bcdrohende Eis. 
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Der letzte Sturm hatte unsere Flarde bis auf eine halbe 

Schiffsbnge vom Achtertheile des Schiffes reducirt. Die Um

gebung bot nach demselben ein erschreckendes Bild der Zer~ 

storung. Das Eis war auf allen Seiten zermalmt und zersplittert,_ 

Felder waren in Sti.icke gega~gen, Schollen ubcr einander ge

trieben und in die Hohe geschraubt, andere hatten hinunter~ 

gepresst das darilber geschobcne Eis gehoben und zersplittert, 

Windstille und die mit ihr eintretende Kalto fligten das Ganze 

nothdurftig zusammen. 

In der Umgebung unseres auf diese Art zur blossen Flarde 

herabgesunkenen Feldes bilcleten sich um diese Zeit ab und 

zu grossere und kleinere Waken und Canale, die aber immer 

nur wenigeStunden offen waren. Entwederilberzogen sie sichrasch 

mit jungem Eise, das schon in kurzer Zeit zu ziemlicher Dicke 

anwuchs, oder sie schlos-sen sich mit immcr starker werdenden 

Eispressungen. Sie standen niemals auf grossere Strecken in 

Zusammenhang und waren unbefahrbar, da sich die Felder 

stets an einem oder mehreren Punkten berilhrtcn. 

Seit unser Feld kleiner geworden war, befand es sich in 

steter Drehung, bald langsam, in einern ganzen Tage vielleicht 

nur um einen Compassstrich, bald so rasch, class der Bug des 

Schiffes in 24 Stunclen die ganze Windrose durchlicf. Dies. 

dauerte bis gegen Mittc October; von da an wurden die Dre

hungen weit geringer; ein Zeichen wie schr das junge Eis den 

Spielrautn cler Felder eingecngt hatte. Jede starkere Drchung 

schlirfte die Kante der Scholle um ein Bedeutendes ab. 

Am 13. October schob und rieb es wieder ununterbrochen 

achter vom Schiffe, von Steuerbord dr~ingtc ein grosses Feld 

herliber. Es bildete sich ein Sprung, der den letzten Schutz. 
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_gegen ruckw~irts los trennte und das Steuer bloss legte. Das 

jenseitige Feld presste sich immer mehr an das unsrige an und 

trieb eine grosse Scholle, die zwischen beiclen lag, senkrecht 

in die Rohe. Bald darauf liefen unter dem immer starker 

werdcnden Drucke leichte SprUnge iiber unsere Scholle quer 

gegen das Schiff. Das andere Feld war in langsamer, unauf

haltbarer Dre hung begriffcn uncl bo hrte eine m~ichtige Kante 

in das unsrige ein. Einc Eismauer stieg clort hoher und hoher 

empor, gcwrll:ige Blocke wurdcn hinaufgeschraubt und sturzten 

herab um anderen Platz zu machen, grosse Stucke wurden 

krachcnd zersplittert und zermalmt. 

Plotzlich wankte das Eis unter unseren Fussen, die durch

schnittlich 4 Fuss dicke, scheinbar so sprode Eisdeckc, die ur

spriingliche Scholle, an welcher <las Schiff verankert. worden wa:r, 

wand und bog sich cinen Augenblick und stieg blasenartig empor? 

dann ging uns,ere Flarde in Sti.icke. 

Das jenseitige f eld hatte gesiegt und nun drangte cs heran 

gegen <las Schiff, und wie wenn sein Endzweck die V ernichtung 

des schwachen Baues aus Holz gewesen w~ire, schob es· die 

Trummer des unterlegencn Gegners, der das Schiff schiitzend 

umgeben hattc, gegen dassclbe los. Unsere ganze Umgebung 

befand sich in wildester Aufregung und Confusion, jedes Stuck 

prcsste gegen den Nachbar, jeder Block suchte ubcr den an

deren hinwegzuschreiten. Hier wurde cine machtige Eista,fel 

senkrecht in die Rohe geschoben und fiel krachencl uber den 

Vorclermann hinuber, dort ward eine andere hinabgedruckt und 

kam nicht mehr zum Vorschein. Gross uncl klein, junges und 

altes Eis, von 2 bis 12 Fuss Dicke, die ganze wildbewegte 

Masse presste uncl dr~ingte unter dem jenseitigcn Druck heran 
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gegen das arme Schiff, das hulflos ihrer Wuth preisge

geben war. 

Jede Planke achzte und stohnte und das Deck, auf dem wir 

standen, zitterte uns unter den F(issen. \Vir fuhlten wie cs sich 

hob, die Deckbalken bogen sich und die Masten begannen sich 

zu lockcrn, schussartigc Schlage ertonten im ganzen Inneren 

und das Holzwerk krachte und jamrnerte nachgebcnd von vorne 

bis achter. Wie in Wuth uber den unerwarteten Widerstand 

klettcrte das Eis auf beiden Seiten in die Hohc und ragte in 

dcr Mitte schon weit uber die Bordwand empor. Da und dort 

drohte ein Eiscoloss auf Deck herabzusttirzen uncl so Jie 

scheinbar unvermeidliche Katastrophe zu beschleunigen. 

Auf Steucrbord beirn Grossmaste presste eine machtigere 

Scholle gegen die Schiffswand; sie war derart eingeklemmt, 

class sie nicht hinabz\J_tauchen und nicht emporzusteigen ver

mochte. Von ihr hing <las Schicksal des Schiff cs ab. Mit aller 

Gcwalt suchte sic sich cinzubohren, fester und fester presste. 

sich dcr Schraubstock aus Eis zusammen, in elem wir ein

geklcmmt lagen, es schien nicht moglich, <lass das Schiff langer 

~iderstehe. 

Da, im Augenblick als wir <las Krachen des berstenden 

Holzwerkes zu horen glaubten, ging die eingcklemmte Scholle 

in Stucke, die Trummermassc schob sich hinab und <las Schiff 

mit s~incr vollen Ladung sticg langsarn empor uncl legte sich 

nach Backbord uber, hinauf gehoben von der untergedrtickten 

Eismasse. Das Eis der Umgebung trieb sein Unwesen noch 

weiter, allein mit elem Widerstande war auch die Kraft der 

Pressung gebrochen. Die jenseitige schwere Flarde hatte sich bis 

dicht zum Schiffe herangezwangt, die um und unter uns auf-
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gehauft.e und fest zusammengeprcsste, gewaltige Trilmmermasse 

diente uns aber als Schutz gegen dieselbe. 

Durch vier Tage kam unsere Umgebung nicht zur Ruhe, 

das Schiff jammerte und stohnte ununterbrochen, bald sank es 

etwas ein, bald wurde es wieder hoher emporgehoben. Von 

· aussen kratzte und pochte das Eis an der Bord wand, als be

gehre es drohcnd Einlass in das Innere. 

Erst am 17. liess <las Brodeln und Knistern nach, es schien 

als werde sich unsere Umgebung in der neuen Lage festigen. 

Allein schon am 21. trennte ein Sprung auf Steuerbord, der 

sich einen Meter weit offnete, die kaum zusammengefrorene 

Flache und legte das Schiff tl~eilweise bloss. Kaum war dieser 

etwas ilberfroren, so cntstand auf Backbord ein ~eucr Sprung 

und es bildete sich im Nordwcst unter heftigen Pressungen 

eine VVake. 

Um diese Zeit horte das Knistern und Knirschen im Eise 

fast nicht mehr auf. Am 29. bildete sich wiederum cin Riss 

quer auf das Schiff, der dicht am Buge vorilberlicf und sich 

rasch erweiterte. Unter heftigen ·Pressungen schloss er sich 

am folgcnden Tage. Auf zwei Kabel*) vom Schiffe fanden ge

waltige Prcssungen statt. Das Eis bot daselbst einen imponiren

den Anblick der Zerstorung dar; ohne zu brechen hatte sich 

eine machtige Scholle schief i.iber eine andere hinilbcrgeschobcn 

und diese hinabgcdruckt, grosse Blocke waren _vicle Meter hoch 

hinaufgeschoben, andere zertri.immert und in einander geprcsst. 

Von diesem Punktc aus war in der Richtung des Schiffes Alles 

zcrsplittert, kleine Risse und Sprilnge liefen nach allen Seiten. 

*) 1 Kabel gleich nicht ganz 200 Meter. 
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Durch fast 14 Tage hatt~n wir nun Ruhe, wir wiegten 

uns in der Hoffnung, die Eispressungen batten ihr Ende er

reicht. Aus der Ferne tc-'mte zwar bald von dieser, bald von 

jener Seite das Gerausch des schiebenden Eises zu uns herliber, 

die n~ihere Umgebung hatte jecloch Zeit sich scheinbar solid zu 

festigen. · 

Am 16. November Abends wurden wir aber wieder aus 

nnserer getraumten Ruhe gerissen. Der Sprung vom 29. October, 

d er sich dort, wo er nicht vollkommen zusammengegangen 

war; schon mit ~/
3 

Meter Eis uberzogcn hatte, offncte sich 

plotzlich 5 Meter vom Buge entfernt, erweiterte sich schnell 

und bildete am folgenden Tage eine ziemlich breite Wake, die 

sich rasch mit jungem Eise uberzog und uns den lang ent

behrten Genuss eines ebenen Spazierweges und einer Schlitt

schuhbalm bot. ' 

Doch schon am zwciten Abend setzte sich das jenseitige 

Feld wieder in Bcwegung und schob sich gegen die dicsseitige 

Kante hcrliber. Langsam krampelte es <las jtinge 15-20 Cm. 

dickc Eis auf, warf es in regelmassigen Wlirfeln unter gleich

m~issigem Klappern vor sich in die Hohc und drlickte den 

ganzen immer mehr anwachsenden Haufen elem Schiffe zu. 

Dann traf es auf clas st~irkere alterc Eis, brach auch diescs 

auf und marschirte nun ruckweise gegen den Bug hcran.' Nach 

einigen Stunden Stillstand gerieth es in drehende , Bewegung 

und eine hohe Kante schob sich mit unwiderstehlicher Gewalt 

liber unsere Flarde herliber von Backbord auf das Schiff los, 

einen Berg von Eisblocken mit sich flihrend uncl vor sich her 

schiebend. Die Bewegung war ~iusserst langsam, bald stetig, 

bald ruckweise mit Intervallen von Ruhe. Der Berg wuchs hoher 
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und hoher und sein diesseitiger Fuss war nach 12 Stunden nur 

mehr 2-3 Meter vom Buge entfernt. Auf seiner Spitze balan

cirte ein machtiger, tiber 1 % Meter dicker Eisblock, der das 

Deck des Schiffes um mindcstens 4 Meter tiberragte. Untcr 

dem immer zunehmenden Drucke stieg das jenseitige Feld 

immer hoher und hoher, Zoll for Zoll, Linie fur Linie schob 

sich seine Kante in schiefer Richtung weiter empor und druckte 

die nach allen Seiten zersplitternde Kante des unsrigen immer 

tiefer unter Wasser. 

Knapp vor dem Bugc des Schiffes kam die Masse endlich 

zur Ruhe. Durch einige Tage knisterte und krachte cs noch 

unheimlich in dem aufgethtirmten Eise, ab und zu brache~ 

die tiberfrierenden Risse und Sprtinge wieder auf und warnten 

uns fortw~ihrend auf der Hut zu sein, nach und nach fror aber 

Alles wieder solid zusammen und der Berg vor uns sank 

langsam und unbemerkbar unter seiner eigenen Schwere cin. 

Diese Periode der fast ununterbrochenen Unruhe dauerte. 

tiber 14 Tage. Ein langer Spaziergang in grossem Kreise um 

<las Schiff zeigte, <lass sich die Zerstorung nicht bloss auf das 

Eis unserer Umgebung beschrankt hattc. Bis in weiter Entfcrnung 

war Alles zersplittert und in Stucke zerlegt, auf allen Seiten 

und nach allen Richtunge~ erhoben sich frischc Eisw~ille und 

Aufthi.irmungen. Eine ebene Schneedecke von 100 Quadratmeter 

Oberflache war einc Scltenheit und traf man eine solche, so 

wurde man fast immer <lurch <las Einsinken in den tiefen 

Schnee belehrt, <lass auch sie nur aus zusammcngefrorenen 

Sttickcn bestand, deren Zwischenr~iume der Sclmeesturm aus_ 

gcfullt und nivellirt hatte. Auf etwa 2 Kabel Backbord vom 

Schiff hatte sich ein Sprung so erweitcrt, dass man ein grosses 
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Fltissbett zu sehen glaubte, so lange er offen war. Dann hatten 

sich aber die beiderseitigen Randcr verschoben und die vor

springenden Kanten tief in einandcr gebohrt. 

Im West en, in einer Entf ernung von ctwa einer halben 

Meile, hattc das Verschieben des Eises eine grosse Wake 

hervorgerufen. Die ununterbrochene Dunkelheit um dicsc Zeit 

liess ihre ganze Ausdehnung nicht gut erkennen; von Stidost 

gegen Nordwest konnte man gut eine Meile weit tiber junges 

Eis gehen. Unter Starken Pressungen, die sich uns im D_unkel 

der lange.n Nacht nur <lurch das eritfernte Krachen des split

ternden Eises bcmerkbar machten, ging sie schon in den 

nachsten Tagen zum grossten Thcile wieder zusammen. 

Erst Anfangs December war die Bildung des jungen Eiscs 

so weit vorgeschrittcn, <lass die Sprunge nicht mehr aufgingen. 

Nur aus weiter Ferne horten wir das ominose Krachen 

des schiebendcn und pressenden Eises, alle Oeffnungen in 

unserer Umgebung schienen bci der anhaltenden Windstille und 

i~tensiven Kalte solid tiberfroren zu scin. Statt zwischcn blossen 

Stticken lagen wir wieder inmitten eines ausgedehnten Eisfeldes, 

<lessen Granzen uns die Dunkelheit verbarg. 

Abermals am 20. December jagte uns aber <las nur zu 
wohl bekannte Schiessen im Schiffe plotzlich auf Deck und 

hinaus auf das Eis. Ein neuer Sprung hattc sich gebildet, der 

etwa 30 Schritte entfernt in schiefer Richtung rilckwarts vom 

Schiffe voruber lief und unser fur Rettungszwecke erbautes 

Haus aus Kohlenziegeln spaltete. Zu bedeutenden Pressungen 

kam es in den folgenden Tagen nur in grosserer Entfernung 

vom Schiffe, aber das Eis war fortw~ihrend in Bewegung und 

der Sprung wollte nicht tiberfrieren. Abwechselnd offnete und 
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schloss er sich immer wicder, kaum hattc sich eine em1ger

massen solide Eisdecke darubcr gebildet, so brach sie auch 

wieder auf. Unter diesen bedrohlichen Verhaltnissen endigtc 

das Jahr 1872. 

Am 3. Januar jammerte das Schiff schon wieder ununter

brochen, es ertonten heftige Schlagc im Holzwerk und, ohne 

class von einer Pressung et was zu bemerken war, wurde es 

so gedrlickt, <lass die Deckel der grossen Luke heraussprangen

Es schien als sei das so massenhaft unter das Schiff geschobene 

Eis aus irgend einer Ursache in Bewegung gerathen. Kurz 

darauf sprangen plotzlich die meisten der schon vor lqnger Zeit 

uberfrorenen alten Sprunge auf und neue bildeten sich dazu, 

so class jetzt das Eis in unserer ganzen U mgebung im vollsten 

Sinne des v\7 ortes zersplittert war. Bald hier, bald dort fanden 

in den nachstep_ Wochen mehr oder weniger starkc Pressungen 

statt. Mit Ausnahme des anfanglichen Sprunges rlickwarts 

bildete aber der Rest trotz der vielen Risse. nach jcder Richtung 

eine zusammenhangende Masse. Der Druck von allen Seiten 

und das untergeschobene und aufgehaufte Eis hielten Alles 

zusammen. 

Am 22. Januar um 8 Uhr Morgens wurde plotzlich das 

ganz-e Schiff <lurch heftige Stosse erschlittert. Ein hoher Eis

wall, <lessen Umrisse. sich undcutlich gegen den dunklen Wolken

himmel abhoben und der das Deck wcit iiberragte, starrte uns 

entgegen, als wir auf Deck gesturzt kamen. Nur wenige Meter 

naher und das Achtertheil des Schiffes ware verschuttet gewcsen. 

Das ganze Eis unserer Umgcbung war in Bewegung, 

die stockfi.nstere Nacht verbarg, was nicht dicht in unserer 

Nahe vorging, und nur das Krachen uncl Bersten des zerschel-
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lenden Eises und das Poltern der sich ubersttirzendcn Triimmer 

verriethen uns die Punkte der grossten Gefahr. Als ,vir hinaus

sprangen, um die auf dem Eise deponirte11 Lebensmittel und 

Vorrathe zu bergen, bewegte sich uns uberall <las Eis unter 

den Fusscn. 

Die Sprungc, die sich am 20. December gebildct und die 

uns seit einem ivlonat fortw~i.hrend in Athem erhalten batten, 

waren unter Pressungen, wie wir sie bis dahin noch nicht ge

schen batten, zusammengegangen und hatten in wenigcn Minuten 

einen Eiswall emporgedruckt, <lessen untere Basis vielleicht 

20 Meter breit und <lessen 0bcre Kante iiber 10 Meter hoch 

war und der sich nahezu eine halbe Meile weit in dieser mitt

leren Hohe erstreckte. Ein Kohlenlager war total verschiittet, 

wir konnten nur noch die dabei liegenden Bretter bergen 

wahrcnd sich das Eis neben uns aufthurmte, ein zweites war 

mit dem Stucke, auf dem es lag, 4-5 Meter hoch emporgc

hoben, ein Zelt, in welchem die magnetischen Beobachtungen 

ausgefohrt wurden, war mit seiner ganzen Umgcbung ver

schwunden, wahrscheinlich hinabgedrtickt. Unter das Schiff hatte 

sich neuerclings eine solche Menge von Eis geschoben, <lass 

neue Wasserlocher gehauen werden mussten, da die alten 

ganzlich verstopft waren. 

Wiederum war unsere ganze Umgcbung derart zersplittert, 

<lass kaum ein Stuck von hinhinglicher Grosse gefundcn werden 

konnte, um die fur Rettungszwecke bestimmten geladenen 

Schfitten und Boote mit einiger Sicherheit aufstellen zu konnen. 

Alles war von Rissen und Sprungen clurchsetzt, die sich jeden 

Augenblick offnen konnten. Ab uncl zu erweiterten sie sich 

etw'as und iiberfroren wieder, um bald darauf abcrmals zu 
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klaffen, die ganze Masse wurde nur <lurch den allseitigen Druck 

und durch die unter und uber einander gcschobenen Stucke, die 

den Dienst von Klammern verrichteten, zusammengehalten. 

Am 17. kurz vor Mitternacht offnele sich auch wieder der 

alte Sprung vorne, der uns im Monat November so manche 

Sorge bereitet hatte, und der sich wahrend der vergangenen 

-zwei Monate vollkommen gefestigt zu haben schien. Er erweiterte 

sich for wenige Stunden, dann setzte sich aber . die jenseitige 

Kante gegen clas Schiff in Bewegung. Unter der Pressung offnete 

sich das Eis Backbord dicht beim Schiffe; kaum hatten wir die 

vorne stehenden Lebensmittel nach achter in Sicherhcit gebracht, 

so war auch der Platz, auf dem sie gelegen, verschuttet. Nach

·dem ein ansehnlicher Wall aufgeworfen war, kam das Eis zum 

Stehen. W enige Stunden darauf setztc es sich aber wiederum 

in Bewegung und spaltetc den Berg, der sich Ende November 

vorne Backbord gebildet hatte, der aber seit dieser Zeit stark 

-eingesunken war. 

Am 31. kam. das jcnseitige Feld neuerdings in Bewegung 

und eine enorme Eisplattc schob sich uber den Berg hinuber 

und dri.ickte ihn vollstandig unter Wasser. Wir hattcn ein 

grossartiges Schauspiel von unwiderstehlichcr Gewall vor uns, 

als die zwei Meter dicke jenseitige Scholle mit dem ganzen 

·darliber aufgeh~iuften Eise langsam und stetig an cler ihr Wider

stand leistenden schiefcn Ebene des diesseitigen Berges empor

klomm und wie der letztere vor unseren Augen unter dem 

machtigen Drucke des starkeren Nachbars immcr tiefer hinab

sank und allmahlirh unter einem Haufen von Trlimmern uncl 

gewaltigcn Blocken verschwand. Ein neuer hoherer Berg hatte 

sich uber elem fruhercn erhoben. 
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Im Herbste, als das Eis nur schwach war und verhaltniss-

massig geringen \i\Ticlerstand zu leisten vermochte, hatten uns die 

<lurch die Pressungcn verursachten Zerstorungen in Erstaunen ge"' 

setzt, sie waren aber nur ein Spiel im Vergleiche zu dem, was sich 

nun fortwahrcnd ereigncte. Die wirkliche Eisdecke war zur 

clurchschnittlichen Dicke von zwei Meter angewachsen, ubcr

und untcr derselben hatte sich das Eis in regellosem, confusem 

Durcheinander angestaut. Jedc ungleichmassige Bcwegung dieser 

wuchtigen Massen rief Scenen hcrvor, es traten Krafte und 

Wirkungen an den Tag, die uns unm6glich erschienen waren~ 

wenn sie nicht vor unseren Augen stattgefunden batten. Und 

die sich im Laufe des Winters allmahlich steigernden V organge 

batten uns <loch deren Anblick fast zur Gcwohnhcit gemacht. 

,, Was im Bcginne des vVinters mit blossen Stucken ge-. 

schehen, das geht jctzt mit gewaltigen Blocken und colossalen 

Tafeln vor sich. Wahrend frliher der Kampf mehr ein gegen-. 

seitiges Zerbrockeln und Emporhcben der abgcschlirften Massen 

zur Folge hattc, klettern jetzt die Rander formlich an einandcr 

in die Hohe. Dort, wo sie zusammenstossen, steigen sie von 

beiden Seiten in schiefer Ebcne cmpor, gewaltige Blocke uber

einander und vor sich her werfend. Je tiefer sie sich einbohren~ 

desto grosser wird der Haufe von Tri.immern und desto m~ich.,_ 

tiger werdcn die hoher und hoher hinaufgeschraubten Stucke. 

Die aufgethlirmte Mauer wachst und wzichst, immcr breiter 

wird ihre Basis und kaum scheint cs moglich, class sich die 

unbekannte Kraft noch steigert, welche die bciden Felder in, 

Bcwegung setzt und solche Walle aus Eisklotzen aufzubauen 

vermag. Aber noch immer stlirzen neuc Blocke krachend von 

oben hcrab und andere, von unten hinaufgeschraubt, nehmen. 
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ihre Stelle ein, noch immer hebt sich der obere Kamm und 

wirft seinen Ueberschuss nach beiden Seiten hinunter. Die halb 

erstickten, ,,ms dei:n Hau.fen dumpf heraustonenden schussartigen 

Schlage des berstenden Eises, das Aechzen und Gellen der 

splitternden Platten, das Krathcn und Poltern der uber einander 

hinwegschreitcnden und fallenden Klotze bezcugen, class -noch 

immer die Zcrstorung in vollen.1 Gange ist. Dd gibt endlich 

eincs der Felder nach - aus allen Rissen und Sprungen gurgelt 

plotzlich das Wasser empor, ein Theil der Eismauer sturzt 

-ein und den ganzen, Berg von Eisblocken, den ganzen hohen 

Wall mit sich fohrend marschirt das cine Feld ubpr das andere 

hinuber und druckt es hinab in die Tiefe. Jedoch nicht in der 

ganzen Ausdehnung, auf welcher der Kampf stattfindet, gewinnt 

·<las glciche Eisfeld die Oberhand, an der einen Stelle siege das 

·diesseitige uber das jenseitige, an einer anderen das jenseitige 

tiber das diesseitige, die beiden Kampfer sind derart in einander 

verschlungen, sie haben sich so verkeilt, <lass ihre Umarmung 

unaufloslich geworden ist. Die zwei Felder habcn sich. zu einem 

einzigen vereinigt, die intensive Kalte bindet sie fester und fester 

zusammen; bis ein anderer Sprung in anderer Richtung eine 

heue Theilung verursacht." 

So ungefahr beschreibt mein Tagebuch die Scenen aus 

jener Zeit. 

Nach den letztcrwahnten Vorgangen herrschle wieder fur 

einige Tage Ruhe. Die Sprunge waren alle <lurch die Pressungen 

verschuttet, die blossen Risse, in denen das W asset zu Tage 

getreten war, schiencn bei der niedrigen Temperatur, die um 

tliese Zeit zwischen - 36° und - 50° schwankte, fest zu

-sammengcfroren zu sein. Allein am 7. Febrnar krachte schon 
4 
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wieder <las Eis unter unseren Fussen und es offnete sich a11f 

Backbord, wenige Meter vom Schiffe entfernt, ein Sprung, der 

<lurch die rlickwartigc Eismauer ging und den Berg vor dem 

Buge spaltete. Mehr und mehr sich erweiternd wurde er etwa 

. 150 Meter breit. Wie ein gewaltiger Fluss zwischcn Eisufern 

liess sich seine dunklc Linie auf der endloscn weissen Flache 

weit in die Ferne verfolgen, bis wo er in dem Durcheinander 

der Hocker uncl Maucrn dem Auge entschwand. 

Die ruckw~irtige Eismauer und eine hohe Wand, die sich 

Ende Januar etwa 1000 Meter im Su.den vom Schiffe gebildet 

hatte - '<ler hochste Eisaufwurf, der sich in unserer sichtbaren 

U mgebung befand - waren <lurch den Sprung gespaltcn und 

die 10-15 Meter hohen senkrechten Eiswande starrten sich 

von beiden Ufern entgegen. Dann verschob sich das jenscitige 

Feld um etwc1. 200 Meter gegen Nord. Die schweren, <lurch 

die lctzten Pressungen angehauften Massen, welche auf Back~ 

bord vom Schiffe gelegen hatten, wurden zu unscrem Glucke 

hierdurch unserer nachsten Umgebung entruckt und an ihre Stelle 
I • 

trat eine verh~Htnissm~issig ebene Pattie des jenseitigen Feldes. 

Schon am folgenden Tage begann der Sprung wieder 

zusammenzugehen und die jenseitige Kante druckte die rasch 

dicker und fester werdende breiigc Masse . des jun gen Eises vor 

sich her. Bald sich entfcrnend, bald naher rlickend dauerte es 

48 Stunden, bis die beiden Rancler wieder zusammengestossen 

warcn. Interessant war zu sehen, wie die Platten des zwcitagigcn 

jungen Eises dort, wo der Sprung durch die ruckwartige Eis~ 

maucr gegangen war, an der noch immer 8 Meter hohen senk~ 

rechten Wand hinaufklommen und sich am Kamme angelatigt 

zum Kegel Miuften. Die vorspringendcn hohen Bruchflachen 
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der gespallenen Eismauern keilten sich, wo sie mit dem jen
seitigen Felde zusammenstiessen, ticf in dasselbe ein und schtitzten 

<las Schiff gegen eine verhangnissvolle Pressung. 

Am 11. ging aber der Sprung schon wieder auf und schloss 

uncl offnete sich wieder am 12. Unter gewaltigen, andauernden 

Pressungen vereinigten sic:h am 14. die beiden Felder in der 

ganzen Lange des Sprunges und derselbe schien nun definitiv 

geschlossen zu sein. Jenscits des entstandenen neuen Eisauf

wurfes fancl aber am 18. wiederum ein Bruch statt uncl <las 

andere Feld marschirte mit unglaublicher Kraftausserung -Uber 

die vier Tage vorher gebilclete Eismauer hinuber. 

Es war die letzte Pressung, welche die Umgebung .des 

volle 5 Monate fast unaufhorlich beclrohten Schiffes beun

ruhigte. Eingemauert in Eisklotzen uncl emporgedruckt <lurch 

die untergeschobenen Massen lag es von da an regungslos 

zwischcn den Wallen und Mauem aus Eis, die es auf alien 

Seiten umgaben. Durch Monate Jang war von nun an vom 

Krahenneste aus keine Spur von Wasser zu sehen. Aus dem 

zerschlagenen Treibeise, das uns im Herbste zum Gefangenen 

gema,cht hatte, war im Laufe des Winters ein untibersehbar 

grosses, machtiges Eisfeid geworden, bestehencl ans regellos 

zusammengefi.igten , iiber einander gehauften und hinabge

schobenen Flarden, S.chollen und Blocken, solid verbunden 

<lurch das 2 Meter dicke neue Eis. 

Es ist schwer, elem Laien mit Worten die geschilderten 

Scenen in ihrer ganzen Grossartigkeit anschaulich zu machen. 

Man fohlt sich so klein uncl machtlos gegenuber diesen in Be

wegung gesetzten KrMten uncl Massen uncl deren Wirkungen 

uncl clenkt niclit einmal an Widerstand, obwohl man sich be-
4 • 
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wusst ist, dass die Existenz auf dem Spiele steht. Dass uns 

der ,,Tegetthoff" erhalten blieb kann man ein Wunder nennen. 

Mit Ausnahme der ersten Pressung am 13. October, als das 

Eis noch verhaltnissm~issig geringe Starke besass, fanden die 

folgenden zwar in n~ichster N~ihe statt, aber doch nicht nnter 

oder an dem Schiffe selbst. Seine Rettung verdankt dasselbe 

haupts~ichlich dem Umstande, dass sich das Eis bei der ge

nannten ersten Pressung so massenhaft untergeschoben und es 

emporgedri.ickt hatte und class spater, als die Eisdecke ange

wachsen war, keiner der vielen Sprunge das Schiff gefahr brin

gend blossl~gte. Der sfarkste Bau wird zum gebrechlichen 

Spielzeuge, sobald er sich zwischen den in Bewegung gesetzten 

Eiscolossen befindet. 
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dem V ouhergehendet1 ist ersichtlich, class die etste 

Ursache dieser zerstorendcn Vorgange in den immer 

und immer sich erneucrnden ·Sprungen liegt. Durch 

dieselben werden die Felder in den verschiedensten 

Richtungcn stets neu zertheilt und durch · die nachfolgenden: 

Pressungen und <lurch junges Eis inanderer Combination wieder 

zusamhlengefugt. 

Der Grund fur die Entstehung der Sprunge ist vor Allem 

in der treibenden und drehenden l3cwegung der Felder und in 

dem dadurch verursachten gegense.itigen· Druckc zu suche~. 

Wind und Stromungen gebcn hierzu den Anstoss. Ausser dieser 

Ursache wirken abcr auch noch andere Krafte bci der Bildung 

von Sprilngen mit. 

Vor Allem die ·Temperaturdifferenzen, deren Wirkung be

sbnders im Hcrbste ersichtlich wird, zur Zeit wann der alte 

Schnee vollkommen abgeschmolzen ist und eine · nur' · geringe 

Schichte von Firnschnec <las Eis bedetkt oder das letztere ganz 

~los_s liegt.. Sobald in dieser· nur kurzen Periode dfe Temperatur 

rasch sin kt, bilden sich unzahlige Risse, von denen all er"'.. 
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dings der grosste Theil nur obcrflachlich ist, ein Theil ab~r 

auch so weit hinabreicht, class das Wasser darin emporquillt 

Diese Risse sind nur localer Natur und reichen selten weit.. 

Sie klaffen in der Mitte am weitestcn und werden nach beiden 
Seiten fefoer bis ·sicli. die Enden verlieren. Hierin liegt der 

Beweis, class sie von der Zusammenziehung des Eises herruhren, 

Bei plotzlich eingetretenen tiefen Temperaturen mehren sie sich 

derart, class stundcnlang ein 1munterbrochenes Knistern und 
Knack.en und lcichtcs Zerschellen horbar wird. Entblosst man 

im Frlihjahre €as Eis von dem es bedeckenden Schnee so wird 

man kau.m einen Quadratmeter Oberfl~iche finden, cler nicht 
von einem · oder mehreren solcher R.isse durchzogcn ist. 

Das Eis hat eine Temperaturdifferenz von wenigen Graden 
uber Null im Sommer bis ctwa - 50° im Winter durchz.u ... 

machen. Namcntlich in der letztercn Jahreszeit sind die Sprilnge 
in der· Temperatur oft ganz ausserordentlich gross; bei rasch 
einsetzendenslidlichen odcrdcnselhen folgcndennordlichen Winden · 

kann ·es vorkommen, class die Tcmpcratur inncrhalb 24 Stunden 

um 4o0 steigt oder fallt. *J Lage nicht die Schneedecke auf dem: 
Eise, die als schlechter Warmeleiter dieses gcgen so rascho 

Uebergange schiltzt, so wilrde die Wirkung derselbcn noch weit 
deutlicher an den Tag treten .. 

Innerhalb der Eisdicke muss die Teinperaturdiffercnz · 
zwischen der kaltenLuft nach oben und dem auf nahezuconstanter 

Temperatur erhaltencn warmeren Seewasscr nach unten ihren 

Ausgleich find.en. Es milssen also schon die verschicdcnartio-e· 
. - . . . b ' 

*) Am 18_. JUnner 1874 um 8h p. m. war. die Temperatur bei "'\'Yinrl-. 
stille - 42°.5, , am 19. um 6h p. m. war sie mit sturml-ihniichem Si.idv,-est-.; 
winde auf- - 2°.1 gestiegen. 
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Bcdeckung mit Schnee und <lie vcrschiedene Dicke des Eises 

verschiedcne. Spannungen m letztcrem hervorrufen. Dort, wo 

aufgehauftes Eis oder· Schneemassen die eigentlichc Eisdecke 

gegen die Lufttemperatur s_chutzcn, musscn raschc Aenderunge11 

dP-r letzteren ganz andere Wirkungen haben als an Stellen, welche 

vielleieht dicht dabci liegen, an welchen aber die Eisdeckc nur 

eine normale Dicke besitzt urid der Schnee theilweise ab

g~wP-ht ist. 

Ausserdem finden auch fortwahrende Gleichgewichts

storungen · <lurch <las verschiedenartige Anwachsen des Eiscs 

statt. Die Raschhcit der Eisbildung muss mit der Dicke des 

Eiscs abnehmen und da die letztere nicht uberall dieselbe ist, , 

so wird es ungleichmassig anwachsen. Angenommen es hatte 

sich in 2 Meter dickem Eise ein Sprung oder eine Wake 

gebildet und sei uberfroren_, so wird das junge Eis darin 

nach einem Monat - wenn die Lufttemperatur sehr niedrig 

ist - vielleicht einen Meter stark gew:orden sein, wahrend <las 

alte Eis der Umgebung in der gleichen Zeit vielleicht nur um 

ein Zehntel dieses Betrages zugenommen hat. Hinge <las jungc 

Eis nicht mit dem al ten zusammen, so wurde es wegen ·seiner· 

geringeren Sch were bei einem · Meter Dicke <lurch das Wasser· 

etwa um o · 2 Meter gehoben 'werden, wahrcnd die Hebung des 

alten Eises in Folge seines Zuwachses nur etwa o • 02 Meter 

oetragcn wurde. 

Im Frilheren ist g.ezeigt, wie <las Eis <lurch die Pre~sungen 

in immer neue Stucke zerlcgt immer neu · zusammenfriert.. Jede 

Bildung von jungem Eise muss in .Folge des Gesagtcn Gleich,. 

gewichtsstorungen hervorrufen und dadurch sind schon wieder 

die Bedir:ig1.;mgen fur neue Brtiche gegeben. 
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Aber nicht allein die Bildung des jungen Eises bedingt 

dieselben, sondern auch die ungleichmassige Zunahmc des aitcn. 

Bestunde ein Feld aus ciner gleichmassig dicken, ebenen Flache, 

so wurde auch seine Zunahme in der ganzen Ausdehnung eine 

gleichmassige sein. Dies ist jedoch nicht der Fall, jede Eis

anhaufung, jede Schneewehe, jede Entblossung modificircn <las 

Wachscn des darunter liegenden Eises. Hierdurch werden fort

wahrende Aendcrungcn im gegenseitigen Drucke zwischen 

\Vasser und Eis verursacht u;nd. damit au.ch fortwahrend sich 

erneuernde locale Gleichgewichts:storungen hervorger,ufcn. 

Dazu tritt nun noch die wechselnde Belastung <lurch ·den 

von eincm Orte fortgewehten und ahderswo aufgehauften 

Schn~e. Die stets· wiederkehrenden \vinterlichen Sturme greifen 

den frisch gefallenen Schnee immer wicder auf und vcrthcilen 

ihn in ganz ungleichen Qu~ntitaten zwischen Berg und Thal, 

auf ebenem und uncbenem Eise. 

Dass diese ewig wechselnden V erhiltnisse enorme Span

nungen im Eise h~rvorrufen mtissen ist leicht verstandlich. Die 

Elasticitat und CoMsionskraft des Eises wtirden,. viclleicht ge

nugen, um denselben das Gleichgewicht zu haltcn, es wi.irde kaum 

zum Bruche kommen, wenn nicht tiusserc Einfli.isse: pamlich die 

Pressungen der <lurch Wind und Stronrnngcn in Bewcgung gesctzten 

Felder unter einander, von den Randern aus den Anstoss g~iben. 

Unter dcm gcgenscitigen Drucke cntsteht ein sich ubcr das 

ganze Feld fortpflanzender Sprun.g , <lurch den in seiner 

Umgebung <las gestorte Gleichgewicht ,vieder hergcstellt wird, 

bis ein neuer Sprung die neucn Spannungen in anderer Richtung 

wieder zum Ausgleiche bringt. Dies wird sich so lange fort

setzen, bis <las Eis zu einer geniigenden 1rtittleren Starke an-
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gewachsen ist, um den ~iusscren Einfllisscn widerstehen zu 

konnen. 

N ur auf cliese Art ist <lie eigenthtimliche Bil dung der oft 

Meilcn langen Sprlinge, welche die grossten Felder zertheilen, 

erklarbar. W cnn allein der Druck von den Ra~dern aus wirkte, 

so wOrde die Wirkung nur im Lostrennen und Zertrilrhmern 

von StOcken bcstehen und sich rnchr auf die Rander be

schranken. Lagen nicht im Eisfeldc selbst die Tendenz zur 

Bildung von Sprlinge1i und die nur eines An~tosses, bedlirfenden 

Bedingungen zum weitercn Fortpflanzcn dcrselben, so wi.irden 

die Sprlinge wahrscheinlic_h nur localer Natur sein und konnten 

kein~sfalls solche Dimensionen annchn1en, wie z. B. der Sprung 

ani 7. Februar, der sich nach beiden Seiten v~rlangerte, so 

weit d~s Auge reichte. 

Es ist jcdoch ein Unterschied zu machen zwischcn Rissen. 

und Sprungen. Der eigentliche Sprung trcnnt das Eisfeld V6ll

kommcn, er geht <lurch und <lurch und spaltet Alles, was il;un 

im Wege liegt, sowohl die oberhalb al~ _die unterhal~ der 

eigentlichen Eisdecke geleg~nen Massen. Durch dick und dUnn 

laufend trcrtnt er die grosst~n Mauern und ·sprcngt die hochsten 

Eisaufwurfe. Diese Eigenthunilichkeit geht_ s? weit? class haufig 

sogar die scheinbar lose aufliegenden oder' untergeschobeneh 

Stucke springen, statt sich ·bei dcr 'Trem_mng zu verschieben. 

Der Sprung pflanzt sich von Stelle zu Stelle, wcf die gross ten 

Spannungcn stattfinde1i, . in moglichst gerader Gnie fort. 

In der Bcschreibung seiner Schlitt_enreise von der sibirischen 

Kuste gegen Norden erwahnt Wrangel die eigenthtimlichen 

Anhal.lf ungen von uber einander geschobcnen Eisplatten, die auf 

der -einen Seite in schiefer: Ebe1ie bis zu. ganz :enormen Ho hen 
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emporsteigen und auf der anderen eine senkrechte Wand bilden. 

Da er nie in die Gelcgenheit kam, die Wirkungen der Eis

prcssungen zu beobachten, so findet er nur ungentigendeErklarung 

flir die Bildung dicser merkwi.irdigen Eisgestaltungen. Dieselben 

sind augenscheinlich nichts Anderes, als <lurch locale Pressungen. 

emporgetriebene Berge von tiber einander geschobenen Platten 

die cin Sprung gespalten hat und deren Bruchflachen dann 

s.eitlich verschoben worden sind. 

Verschicden von den Sprtingen sind jene Risse, welche 

nur die obere Decke trennen ohne sich ganz zu offnen. Die 

Rander werden entwecler <lurch den allseitigen Druck an den 

Kanten des Feldes oder <lurch die darunter und dartiber lie

genden Stucke, w"elche den Dienst von Klammern verrichten
1 

zusammengehalten. Es ist auf diese Art moglich, class ein Feld 

von einer Menge Risse durchzogen und nahezu zersplittert ist 

und dennoch ein einheitliches 9'anzes bildet und sich, abgesehen 

von geringen Verschiebungen, als solches bewegt. 

Wie frtiher bei der Schilderung der Eispressungen erwahnt, 

war unsere ganze Umgebung in Folge einer starken Pressung 

in der Na.he hau~g vollstandig zertrummert, allein <las unter

geschobene Eis und der Druck von allen Seiten verhinderten 

die Trcnnung der einzelnen Stucke, die sehr rasch wieder zu

sammenfroren. Ein ei"gentliches Zerlegen und Verschieben der 

getrennten Theile kam immer nur dann vor, wenn der Sprung 

<lurch und <lurch gegangen war. In diesem Falle folgten fast 

immcr inehr oder weniger starke Eispressungcn. 

Jeder entschiedcne Sprung erweitert sich fast augenblicklich, 

das mit Macht cindringende und nachdrangende Wasser treibt 
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die gctrennten Sti.icke in kurzer Zeit weit auscinander. Als ob 

es sich freue der verhassten Fesseln ledig zu sein, die ihm bis 

dahin Ruhe geboten, athmet das Meer tief auf und hebt und 

senkt sich in regelrechter Dunung. Grosse und kleine Stucke 

des untergeschobenen Eises steigen . empor, das Gurgeln des 

Wassers kundigt jeden neuen Eisblock an, 'der aus der Tiefe 

auftauchend tiber die Oberftiche emporschiesst. Unter Strom 

und W ellenschlag walzt er sich hin und her und kommt lang-

. sam zur Ruhe. JEf weiter sich der Sprung off net, desto regel

m~issiger werden die Athemzuge des W assets, man glau?t die 

Wirkung von entferntem Seegange vor sich zu sehen. Dies 

kann Stunden lang dauern und hort meistens erst auf. wann 

das rasch sich bildende junge Eis genugende Dicke erreicht 

hat, um jede weitere Bewegung zu ersticken. 

Ware diese Dunung einzig die Folge des in die ent

standene Oeffnung einstromenden Wassers, so konnte sie 

keinesfalls so nachhaltig sein. Die lange dauernde Unruhe be

weist, welche weithin wirkenden Krafte <lurch den Sprung zum 

Ausgleiche gekommen sind. Die Bewegung im Wasser gehort 

jedoch nur dem Sprunge an und die Felder selbst nehmen an 

derselben nicht Theil. Sie mussten sich heben und senken, wcnn 

eine weithin fortschreitende W ellenbewegung, wie bei der 

Dunung, stattfande. Die Ursache liegt in erster Linie in dem 

Einstromen in den entstandencn Sprung, 'dann aber in dem 

dadurch hervorgerufcnen Auseinandettreiben dcr getrennten 

Stucke, wodurch das ganze <lurch dieselben bedeckte Wasser 

in Bewegung gesetzt wird, und endlich in dcr <lurch die Spaltung 

verursachten Aenderung· im Gleichgewichtszustande des ganzen 

Feldes. Es wird an jenen Stellen, wo die obere Belastung. cine 
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zu grosse ist, einsinken und sich dagcgen an andcren, wo <las. 

Umgekehrte stattfindet, heben. 

vVie weit sich die Felder trcnnen Mngt natlirlich sehr 

von den Umstanden ab, hauptsachlich von dem Widerstande, 

den das Eis bei .seiner Verschiebung findct. Der Sprung kann 

cbensowohl 1-2, als 50-100 Meter breit werdcn. Die rasche 

Erweitenmg nach dem Entstehen ist aber eine ausnahmslose 

Eigenthumlichkeit eines jeden neu cntstand~nen Sprunges. 

Ebenso sicher tritt aber auch jedesmal eine seitliche Ver--

schiebung der bciden getrenntenStlicke ein. Dem Beobachtcr scheint 

es naturlich, als liege dasjcnige, auf welchem er sich befindet, ruhig 

und als verschiebe sich nur das andere; in vVirklichkeit ge-.. 

schicht aber die Bewegung auf beiden Seiten. Sowohl die Be-.. 

wegung des Trennens, als diejenige des Verschiebens gcht. 

ungleichmassig vor sich, bald rascher, bald langsamer, haufig 

tritt Stillstand oder rlickgangige B~wegung ein. 

Die Bildung eines grosseren Sprunges macht einen eigen~ 

· thumlichen Eindruck auf den Beschauer. Man ahnt nur die 

Kraft, welche die Felder aus einander tr:eibt, und sieht in dem 

langsamen Zuge der sich weiter · und wciter von einander ent ... 

fernenden gewaltigen Massen die \Virkung einer in der Ferne 

licgcnden unbekannten Qrsachc. Das an das ewige Einerlei von 

Weiss und an nur unbestimmte dtistere Contourcn gewohnte 

Auge blickt verwundert auf den kohlschwarzen breiten Strcifcn, 

dessen Linien sich so schroff gegen die weissen Rander ab-.. 

· zeichnen uncl cler sich in einiger Entfernung mit seiner ganzen 

Umgebun·g im tiefen Dunkel der ununterbrochenen Nacht ver-. 

liert. Man frcut sich, endlich einmal wieder etwas Anderes zu 
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sehen als Eis, Eis und immer nur Eis uncl begrusst mit Ent

zµcken das schon halb vergessene befreundete Element. 

Herrscht intensive Kalte, so entsteigen dem Wasser, 

soba-ld es mit der Luft in Bert.ihrung gekommen ist, solche 

Massen von Nebel, dass ein forn;ilicher Schleier uber cler 

Ob.edlache ausgebreitet liegt. Sie steigen so clicht empor, als 

fliesse heisses Wasser in der im Eise gebilcleten Rinne und 

lagern sich bei Windstille tiber der ganzen Ausclehnung 

des Sprunges, <lessen weiteren V erlauf sie durch ihre di.istere 

Farbung bezeichnen. 

Dies dauert jedoch nicht lange, denn durch das' Ver

dampfen wird Warme gebunden und dadurch die bei intensiver 

Kalte ohnehin rasch vor sich gehende Bilclung von jungem 

Eise beschleunigt. Schon nach ganz kurzer Zeit beginnt die 

~iusserste Oberflache des Wassers dick zu werden und einzelne 

F:iden laufen spinnenwebenartig von den Randern des alten 

Eises gegen die Mitte .zu. Die anninglich ganz dunne breiige 

Decke wird consistenter und verdickt sich mehr, die Dampf

entwickelung wird schwacher und schwacher und ist, w~nigstens 

for das Auge, bald vollstandig erstickt. In diesem Stadium ist 

das Salzw_assereis eine dickflilssige, aber noch nicht zahe Masse, 

die sich mit der Bewegung des nur sehr allmahlich zt,1r Ruhe 

kommenden vVassers hebt und senkt und jedem seiner Athen~

zuge folgt. Mit der zunehmenden Dicke wird der Eisbrei 

consistenter und nach und nach zaher, aber auch bei sehr 

intensiver Kalte wird er erst ·nach 30-36 Stunden so fest, 

class er das Gewicht des menschlichen Korpers gut zu tragen 

vermag. Bei - .4Q 0 ist <las Eis nach 12 Stunden noch immer 

s.o w~ich, class man es trotz seiner Dicke ohne Anstrengung 
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mit einem Stocke dmchstossen kann. Am 13. December 1872 

hatte- es nach 60 Stunderi bei einer Tempera tar von - 95 ° 
eine Dicke von 20 Cm. erreicht. 

Jedoch auch in dieser Dicke ist es noch immer· nicht 

sprode, sondern so z~ih, class es unter dem Korpergewichte 

nachgibt ohne durchzubrechen. Man hat den Eindruck, als 

gehe man auf einer sehr straff gespannten Lederdecke und 

diesen lederartigen Charakter behalt es noch Hingere Zeit. Noch 

14 Tage spater, wann seine Dicke schon einen halben Meter 

libersteigt, wird es bei massiger Pressung nicht brechen, sondern 

sich in wellenartige Falten biegen, die jedoch nicht mehr in 

ihre ursprlingliche Lage zurlickkehren. Eine grossere Strecke von 

jungem Eise in diesem Zustande macht den Eindruck, als sei 

<las Wasser inmitten seiner Bewegung von der Kalte uberrascht 

worden und jede einzelne \!Velie sei plotzlich zu Eis erstarrt. 

Diese lang anhaltende Zahigkeit ist die Folge der grossen 

Quantitaten von Salz, welche in den bei intensiver Kalte ge

frorenen oberen Schichten des Eises enthalten sind und der durch 

dieselben gebundenen F euchtigkeit. Bei der Bildung des einzelnen 

Eiskrystalles muss sich das Salz vollstandig ausscheiden. W enn 

die Eisbildung bei starker Kalte sehr rasch vor sich geht, so 

wird sich innerhalb sehr kurzei- Zeit eine grosse Anzahl von 

Krystallen bilden, deren Salz nicht allein nach unten in das 

Wasser, sondern nach allen Seiten ausgeschieden wird. In Folge 

<lessen besteht der anfangliche Brei aus lose zusammenh~ingen

den Eiskrystallen, vermischt mit der aus allen ausgeschiedenen 

Salzsohle. Mit der zunehmenden VerMrtung, welche die Wirkung 

des gegenseitigen Zusammenfrierens der einzelnen Krystalle 

ist, friert diese Sohle in die oberen Schichten des Eises mit ein. 
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Hat dasselbe eine gewisse Dicke erreicht, so schreitet 

seine W eiterbildun g gegen unten nur · 1angsam fort. Die neu 

hinzutretenden Eiskrystalle setzen sich gleichm~issig von unten 

an und bei ihrer Bildung scheidet sich das Salz nahezu voU

standig einfach nach ab warts in das Wasser aus. Das Ein

frieren von Salz hort damit fast ganz auf. 

Schon nach wenigen Stunden beginnt der Krystallisations

process der eingefrorenen Sohle. Buschelweise beisammen 

stehet1d schiessen die Krystalle zuerst an einzelnen Stellen 

hervor, wachsen und werden rasch haufiger. Die glatte Ober

flache des jungen Eises sieht bald aus wie eine uberfrorene 

Wiese, auf der hier und da die mit Reif bedeckten Spitzen 

der Grasbuschel hervorlugen. Die feinen sich verlangernden 

Nadcln riicken dichter und dichter zusammen uncl schoR nach 

24 Stunden hat sich auf elem jungen Eise eine Schichte von 

mehreren Centimetern Rohe gebildet, die so dicht ist, class der 

Uneingeweihte glaubt, es habe geschneit. 

Die Nadeln bestehen aber nicht aus reinem Salze, es 

sind vielmehr Eisnadeln, welche die Salzkrystalle tragen. Je 

dicker das junge Eis wircl, desto geririger wird der Einfluss 

des gegenuber der Luft verhaltnissmassig wannen Seewassers 

auf die obersten Schichten des Eises, desto tiefer fallt also 

auch die Temperatur der in denselbcn eingefrorenen Salzlosung. 

Da der Gefrierpunkt des Salzwassers urn. so tiefer liegf, je 

grossere Quantitaten Salz darin :enthalten sincl, so kommen 

nun rnit dem Sinken der Temperatur irnmer ges~ittigtere Losungen 

zum Gefriercn, deren Eiskrystalle aber mit Salzkrystallen ver

mischt sind. 

Die Messung des Salzgehaltes der Eisschichten m ver-
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schiedener Dicke mit dem Areometer ergab die folgenden 

Resultate. 

Das specifische Gewicht des Schmelzwassers der · ausge

stossenen weissen Decke von 36 Stunden alt em, 'unter - 33. 5 ° 
gefrorenem Eise war = 1. 087 und von 60 Stundcn altem, 

unter - 33 C. gefrorenem Eise - · 1. 076, beicle gemessen 

bei einer Temperatur von + 6°. 2. Diese Mcssungen ergeben 

cinen Salzgehalt von 11. 8°; 0 uncl 10. 0°/0 • 

Das specifische Gewicht des Schmelzwassers der obersten 

5 Cm. des letztgcnanntcn Eiscs sammt seiner weissen Decke 

war 1. 017 bei + 19° 7, das der mittleren 9 Cm. = 1. 009 

bci + 11 °. 4, der untersten 5 Cm .. = 1. 008 bei + 16°. 8. 

Der diesen specifischen Gewichten entsprechende Salzgchalt des 

Schmelzwassers ist 2. 5 %, resp. 1. 3°/0 ,' resp. 1. 2°Jo. 

Das specifische Gewicht des Salzwassers in jenen Mceren 

ist mit geringen Aenderungen 1. 025, das einer gesattigten Salz

losung bci 12°. 5 C. = 1. 246 = 33 %, wenn reines Wasser 

1.000. 

Diese Messm;igen zeigen deutlich wie bedeutende Quan

titaten: Salz in den oberen Schichten des Eises mit einfrieren 

und wie mit der Verlangsamung des Gefrierprocesses auch das 

Salz immer mehr ausgestossen wird. Der Salzgehalt der untersten 

gemessenen Schichte wUrde noch geringer sein, wenn nach 

elem Ausheben des Eisstuckes, an welchem die Beobachtungen 

ausgefUhrt wmden, das anhaftende Salzwasser abgewaschen 

word en ware. 

Durch das Gefrieren immer gesattigterer Losungen nahert 

sich der flilssige Ruckstand immer mehr jenem Punkte, welcher 
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vermoge seines ubergr~ssen Salzgehaltes den ~iussersten Kalte

graden zu widerstehen vermag. Auf der Oberfl~iche bleibt eine 

sehr concentrirte Salzlosung zurlick, die das Eis noch durch 

vie le Tage 'lang f eucht erh~ilt und ihm seine Zahigkeit bewahrt. 

Erst nach und nach kommt das Salz theilweise durch Ver

dunstung, theilweise durch Aufsaugen des von ihm gebundenen 

vVassers durch Reif und aufgetri~bcnen Schnee zur vollkom.., 

rnenen Krystallisation und erst dann wird das Eis sprode. 

Ueberschreitet man in dem fruheren Stadium, so lange 

noch nicht frischer Schnee gefallen ist, eine Ebene· von jungem 

Eise, ~o wird derjenige, welcher die Verhaitnisse nicht kennt, 

erstaunt sein, wenn er jeden seiner Fusstritte in der weissen 

Decke wie in schmelzendem Schnee eingedru~kt sieht, er wird 

nicht begreifen wie es moglich ist, dass sich bei einer Tempe

ratur von - 4o0 und darunter der Schnee im Zustande des 

Thauens befindet. Die Feuchtigkeit, welche sich in denFussstapfen 

sammelt, ist aber nicht Wasser, sondern eine sehr concentrirte 

Salzlosling, die sich im Laufe der Zeit langsam aufsaugt. *) 

Nur in seltenen Fallen "Liberfriert ein Sprung sogleich for 

die Dauer in der ganzen Breite, zu welcher er sich erweitert 

hat. Die Bewegung der getrennten Stucke in Folge des ein-. 

stromenden W assers ist bis zu einem gewissen Punkte eine 

rasche, dann besteht sie aber meistens nur in kaum bemerk-

*) Der geschilderte Vorgang zeigt, class die intensive Kalte, ebenso wie 

die W~i.nne, ein Mittel zur leichten Salzproduction an die Hand gibt. Die zum 
Qewinne des fossilen Elfenbeins allj~ihrlich nach Neusibirien ziehenden Pro

mischleniki nennen diese Salzsohle Rassbl und beniltzet1 sie zur Zubereitung 

i hrer Speisen. 
Eine eingehendere, genaue Erktirung des geschilderten Vorganges muss 

dem Fachmanne Uberlassen bleiben. 
5* 
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barem Verschieben der be}derseitigen Ramler. Der ersten Bewe

o-uno· · kann spater eine z,Yeite oder eine dritte folgen, fast 
b b 

irnmer liegt aber zwischen den einzelnen grosseren und rascheren 

Y erschiebungen eine ktirzere oder l~ingere . Zeit der verhaltniss

ma?sigen Ruhelage. Man erkennt deutlich die Wirkung der 

verschiedenen von ausserhalb des Feldes kommenden Impulse. 

Das junge Eis wachst in Folge <lessen sehr vetschiedenartig 

an. Hat sich ein Sprung nach mehreren Stunden mit einer 

Eisdecke t\berzogen, so bricht dieselbe wieder auf und die 

beiden Felder setzen sich wieder in Bewegung. Entfernen sie 

sich von einander, so tritt eine neue W asserflache zu Tage 

und uberzieht sich gleichfalls mit jungem Eise, das jedoch 

schw~icher ist als <las schon fruher gebildete; rUcken sie sich 

dagegen n~iher, so wird ein Theil des jungen Eises aufgekrrim

pelt. Eine abermalige Trennung gibt wieder V eranlassung zu 

einer neuen Eisdecke von ,viederurn anderer SUirke. So kann 

es Tage, ja Wochen lang fortgehen; in stetem Wechsel wird 

auf diese Art junges Eis gebildet und wieder zerstort. Ein 

ganz schmaler, ausgezackter, unregelmassig lauf ender Riss 

tren11t stets das den beiden Feldern anhaftende junge Eis und 

lasst die leiseste Bevvegung erkennen. So lange noch die ge-' 

ringste Verschiebung stattfindet bleibt dieser Riss geoffnet. 

Ft\r den Augenblick tiberfroren springt er immer wieder auf 

und vereinigt sich erst dann fur die Dauer, wenn sich die 

Felder <lurch Stunden oder Tage in vollkommener Ruhelage 

gegen einander befunden haben. In den meisten Fallen schliesst 

sich der Sprung aber erst <lurch eine Eispressung definitiv. 

Die Raschheit, mit welcher die Spri.inge solid uberfrieren, 

hangt auch sehr von der Rreite ab, zu welcher sie sich er-
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weitern. Die Eisbildung ist an den R~inclern am sl~irksten, denn 

das 'Eis ist kalter als das es umgebencle \Vasser. In einem 

fur die Lothungen ausgehauenen Loche von etwa 1 Meter 

Durchmesser wurcle am 10. ·M~irz 1873 nach 4 Tagen clas Eis 

an den Randern. 18 Cm. uncl in cler Mitte 14 Cm. click. Die 

sich nicht oder nur we1iig erweiternclen Risse i.iberfrieren schon 

nach sehr kurzer Zeit, Sprunge, · ,velche sich nicht weit offnen, 

rascher als breite. 

Ebenso wie in den Sprungen geht auch in den Waken 

die Bildung des jungen Eises vor 
1

sich. Durch die mit den 

ersteren verbundene11 Verschiebungen <lei.· Felder entstehen an 

elem einen oder ancleren Orte stets grossere oder kleine1~e Waken 

uncl iiberziehen sich auf die gleiche Weise mit jungem ·Eise, 

das theilweise wiecler zerstort sich ini.mer von Neuem bilclet 

uncl anwachst, bis es eine solche Dicke erreicht hat, um gleich 

elem alten Eise den Pressungen widerstehen zu konnen. 

Da sich die Bildung von Spri.ingen und vV a ken den ganzen 

'Winter hindurch fortsetzt, so ist im Frilhjahre junges Eis von. 

sehr verschiedener Dicke vorhanden. Das vom Herbste stam

mende besitzt eine Machtigkeit von etwa 2 :Meter, es ist um 

so schwacher, je sp~iter im Winter es sich gebildct hat. Jecler 

Monat hat der allgemeinen Masse sein Eis _von bestimmter 

Dicke beigefugt. Jedes Feld ist in Falge clessen im Frtihjahre 

aus den verschiedenartigsten Gattungen Eis zusammengesetzt, 

1

i.i.berall ist altes Eis mit jungem gemischt, dicke Sti.icke uncl 

Schollen granzen an di.h)nere, in den Flachen von jungem Eise ist 

altes eingefroren, jecles Feld ist ein Conglomerat cler mannigfal

tigsten Eissti.icke, welche die winterlichen Pressungen aufgeMuft 

haben und die durch das junge Eis zusammengebunden sind. 
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Die Wirkung ·der Eispressungen auf die Gestaltung der 

Felder Wsst sich naturlich nur nach den an der Ober.A.ache 

stattgefundenen Vorg~ingen beurtheilen.' ~ur hier und da erlaubt 

ein frischer Sprung einen Blick in die Tiefe und damit einen 

Schluss auf das, was sich unterhalb der eige~1tlichen Eisdecke 

abgespielt hat. Mit Erstaunen sieht: nian dann, <lass die Mauern 

und Berge aus Eis, ,velche die Pressungen auf der Oberffache 

aufgebaut ha ben uncl. deren M~ichtigkeit man staunend be,Yun

clert, nur gering sind im V ergleiche zu elem Durcheinander der 

Massen, die nach unten angeh~iuft worden sincl. Unter der 

eigentlichen Decke, deren mittlere Dicke 2 Meter nicht um 

ein Bedeutendes iiberschreitet, thunnt sich das zertri.immerte 

Eis· nach abw~irts auf. In regelloser Unordnui1g liegt Block an 

Block und Stuck ·h~iuft sich auf Stuck so\rnit clas Auge in die 

Tiefe zu dringen vermag, die untersten Lagen verschwinclen 

im geheimnissvollen Dunkel der blanen Flut. vVie ,veit sie von 

da noch hinabreichen lasst sich nicht 111.essen, es tisst sich nur 

ahnenaus clerl\fachtigkeitderi.iber cler Oberl:hche sichtbaren Masse. 

Diese den Aufthi.irmungen nach ouen entsprechenden 

Anhaufungen gegen unten sind leicht erkbrlich, sie sind nnr 

nati.irliche Consequenzen der ersteren. Das specifische Ge,Yicht 

des Salzwassereises ,vird sehr verschieden angegeben uncl ist 

auch sehr verschieclen, da es von der Structur des Eises ab

h~ingt, die je nach den Umstanden, unter welchen es entstanclen 

ist, grosse Verschiedenheiten auhveisL. Die Angaben iiber das 

Verhaltniss zwischen elem in <las V-l ass er eingetauchtcn und 

elem aus demselben hervorragenden Volurnen eines sclrn-im

menclen Eissti.ickes schwanken zwischen 10: 1 und 3: 1. Nimmt 

man nun 5: l als ann~iherndes Mittel an, so muss in Folge der 
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Eispressungen fonfmal so viel Eis unter die Eisdecke geschoben 

werden, als iiber dieselbe. Fur jedes Stuck, welches· uber die 

Oberflache gehoben wird, muss die entsprechende Quantit~it 

hinabgedrtickt werden. Eine Eispressung, welche eine Mauer von 

10 M. Rohe nach oben aufwirft, muss bei elem angegebenen 

Verhaltnisse eine Anh!iufung von 50 M. nach unten verursachen. 

Alle Unebenheiten cler Oberflache , mUssen, in diesem 

Massstabe vergr6ssert, auch nach unten vorhanden sein. Es 

wird zwar nicht im D,etail jeder Erhohung an der gleichen 

Stelle eine genau in ~liesem V erMltnisse stattfinclencle Fort

setzung nach unten entsprechen, es ·wircl sogar in den meisten 

Fallen elem an einer, Stelle emporgetriebenen Stucke ein unter

geschobenes Stct.ck an einer anderen Stelle das Gleichgewicht 

halten, allein in jeclem Felde als Ganzes bet1:achtet muss <las 

angegebenc Verhaltniss eingehalten sein. Da die Eisclecke dort, 

wo eine Anh~iufung , <lurch Pressung stattfindet, zertriimmert 

wird, so werden die emporgetriebenen .:Massen nicht <lurch die 

Elasticitat der Eisdecke getragen, sondern fast ausschliesslich 

durch das Gegengewicht des untergeschobenen Eises. 

Letzteres liegt ebenso regellos 'in Bergen, Mauern und 

Stticken beisamrnen als ersteres und festigt sich im Laufe der 

Zeit in seiner <lurch den ersten Anstoss gegebenen Lage. Hierbei 

spielt nun die Regelation - jene eigentht.imliche und ,noch nicht 

vollkommen erklarte Eigenschaft des Eiscs, an den Bertihrungs

punkten zusammenzufrieren, auch wenn <las es umgebende 

Mittel nicht unterhalb des Gefrierpunktes liegt - eine Hauptrolle. 

Durch Druck gege11 oben und durch Regelation sind bald alle 

BerUhrungsfhichen gefroren und cHe Masse ist hierdurch zum 

einheitlichcn Ganzcn gebunden. Jm Laufe des Winters frieren 
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dann die Stucke in jenen Tiefen, wo noch eine Zunahme des 

Eises in F olge der Lufttemperatur stattfindet, in die nach unten 

wachsende Eisdecke ein. 

Wahrend aber die tiber der Oberflache angehauften Massen 

in Folge ihrer Schwere ihre Lage nicht mehr ver~indern, .ausser 

wcnn an der gleichen Stelle eine neue Pressung entstcht, 

kommen . in den im Wasser eingetauchten und <lurch dasselbe 

getragencn Stticken, die unter sich auf die beschriebene Art 

nur verhaltnissmassig lose verbunden sind, Verschiebungen vor; 

Dort wo ·eine Pressung stattfindet wird <las unte~gescho

bene Eis nicht bloss hinabgedrtickt, sondern auch theUweise 

nach den Seiten geschoben. Liegt nun schon , von fruher Eis 

unter der oberen Decke, was gege~ Ende des Winters fast 

tiberall der Fall jst, so wird <lurch <las. neu hinzukommende 

ein seitlicher Druck auf jenes ausgelibt. · Ist derselbe stark genug, 

so werden die Stucke aus ihrer Verbindung gerissen werden. 

Jedes Stuck pflanzt den Druck auf seinen Nachbar fort und 

es kann hierdurch eine Bewegung im ganzen untergeschobe

nen Eise entstehen, welche sich bis. auf grosserc Entfernung 

vom eigentlichen Punkte des Anstosses ausbreitet; Solchen 

Verschiebungen m.ussen jene Falle zugeschrieben werden, wo 

das Schiff augenscheinlich von unterhalb gepresst wurde ohne 

class in -der nachsten Umgebung auffallendes Eisschieben statt-

. gefunden hatte. Das untergeschobene Eis wird auf diese Art 

gleichmassiger vertheilt, die grosseren Unebenheiten ·werden 
zum Theile nivellirt. 

Durch diese Verschiebungen unterhalb der Eisdecke ent-: 

stehen nun neue Gleichgewichtsstorungen; es werden sich an 

Stellen, wo an der Oberflache kein entsprechendes Geo-eno-eo b 
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wicht liegt, Anh~iufungen bilden, welche rieue Spannungen in 

der · Eisdecke veranlassen, und hierdurch ist wieder der Anstoss 

zur Bildung von SprOngen und neuen Pressungen im Gefolge 

derselben gegeben. 

Unter der oberen Decke, unter welche das Eis hinab

gedrUckt wird, darf man sich selbstversWndlich nicht eine gleich

m~issig dicke Eiskruste vbrstellen. Es kann darunter immer 

nur die aus grosseren und kleineren Stucken zusammengeset:zte1 

aber <lurch junges Eis solid verbundene, zusammenhangende 

Eisdecke verstanden sein. Durch <las massenhafte Unterschieben 

und Aufhaufen von Stlicken wircl diese stellenweise g_ehoben, 

stellenweise sinkt sie ei1-1. Dies hangt ganz von cler V ertheilung 

des uber der OberfHiche aufgeMuften gegenuber elem unter 

dieselbe hinabgedruckten Eises ab. Besasse <las Eis nicht eine 

ziemlich becleutende Elasticitat, so miisste schon hierin die Ve'r

anlassung zu fortwahrenden Brtichen liegen. 

Die in Falge der Pressungen aufgeworfenen Anhaufungen. 

sinken im Laufe der Zeit stets langsam und kaum bemerkbar, an

fangs mehr, dann weniger rasch, bis zu einem gewissen Grade 

ein. Eine Mauer von ursprtinglichen 10 Meter Rohe wird nach 

Monaten etwa · 3-4 Meter niedriger seih. Die Hauptursache 

dieses Einsinkens mag wohl darin Iiegen, <lass sich das unter

geschobene Eis, welches im Beginne trocken war, voll Wasser 

saugt. Hierdurch wird sein Gewicht vergrossert und der Druck 

nach oben vermindert. Dazu treten nun noch die bedeutenden 

Anh~iufungen von Schnee, der sich tiberall sammelt, wo Un

ebenheiten elem Winde Widerstan
1

d lei;ten. 

Dagegen wird die obere Decke an jenen Stellen empor

gedruckt, wo in Falge von V erschiebungen Eis unterliegt, ohne 
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<lass ihm <lurch eine Last von o ben das Gleichgewicht gehalten 
wird. An solchen Orten kann sie bis zu einem Meter uncl 
daruber ge!1oben -Yverden. 

Aus den Unebenheiten an cler Oberfl~iche Wsst sich auf 
das regellose Durcheinander der Eisvertheilung gegen unten, 
<las dem Beo bachter <lurch die obereDecke verhiillt ist, schliessen. 
Wenn mal'1 nach ersteren urtheilen darf, so m0ssen sich gegen 
Ende des Winters die Eisw~ille bis zu 30 und 4o Meter in die 
Tiefe erstrecken und es konnen nur ,venige Stellen sein, ,vo 
sich nicht -'lmtergeschobenes Eis befinclet. 

Dass sich die Eispressungen, welche die Ursache der 
geschilderten Umwancllung der Eisdecke sind, nicht bloss 
auf unsere nahere Umgebung beschr~inkten, sondern class sie 
eine normale Liberall stattfindende Erscheinung ,varen, clafor 
burgte der Uirm des fernen Eisschiebens, ,velcher s1ch wahrend 
des ganzen Winters Tag for Tag in jeder Richtung horen Iiess. 
-In der durch keinen Laut, keinen Vogelschrei, keinen Fusstritt 
eine·s lebenden vV esens unterbrochenen imponirenden Einsam
keit der langen arktischen Nacht, die bei Windstille das Knisteh1 
des Schnees unter den Fitssen des vorsichtig auftretenden B~iren, 
schon in weiter Entfernung horbar macht und in dcr man aut 
1000 Meter die Stimme eines kraftig sprechenden :rvlenschen 
Vernehmen kann, pflanzt sich der Ton bis auf unglaubliche 
Distanzen fort. Ba{d drang <las Gerausch des Eisschiebens kaum 
horbar, ein blosses Gemurmel, wie <las- fe'n1e Spiel d~r W ogen 
an steiler Kuste aus ,veiter, weiter Entfernung zu uns .herliber. 
bald drohnte und brullte ~s in grosserer Kihe, als jage eine 
ganze Calonne schwer beladener W agen llber die unebene 
Eisfhiche dahin. ,Das Schiessen uncl ·Donnern der splitternden 
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Eisdecke, das Knirschen uncl Singen der -(iber einander hinweg

schreitenden Schollen unci Tafeln, das Polten1 und Krachen 

der stii.rzenden und zerschellenden Blocke, das regelm~issige 

Klappern des aufbrechenden und i11 gleichrnrmige11 Stlicken -i:iber' 

einander fallenden jungen Eises, das Jammern und Kreischen 

der im Nachgeben begriffenen Platten, alle diese Tfo1e bildeten 

einzeln oder vereint ein· Concert, das uns bald klar und deutlich 

in erschreckender N~ihe, bald unbestimmt aus weitester Ferne 

<lurch Monate Jang fast ununterbroche1i in den Ohren ldang 

und an vvelches ,vir schon so gewcHmt waren, dass wir in jedem. 

Tone seine ihm eigene Ursache zu erkennen vermochten. 

Es ist erstaunlich, wie weit und wie deutlich sich jedes 

Ger~iusch im Eise fortpflanzt. Den an der Kante des·eigenen Feldes 

stattfindenden L~irm glaubt man imrner dicht vor sich zu horen. 

Als ·wir im Anfange mit den Verh~iltnissen noch weniger ver

traut waren gingen wir oft dem Tone nach, da ,Yir dachten, 

das halb erstickte Knistern und Knirschen habe seinen Sitz 

im Eise unter uns und verkUndige einen Bruch. Aber nach 

welcher Rich tung wi'r auch unsere Schritte richteten, stets 

schienen die T6ne ans der gleichen Entfernung, clicht vor dem 

aufmerksam Horchenden, zu kommen. Legte man dann das 

Ohr an den Boden, so horte man den Ton so deudich 'unter 

sich, dass man erwartete,. das Eis werde sich im nachsten 

Momente unter den Fussen offnen. 

Die im Winter ganz trockene Eisdecke ist em colossaler 

Resonanzboden, welcher den Ton bis in weite Entf ernung 

ubertragt. So oft ich mich zum · Schlafen niederlegte und das 

Ohr mit elem ebenso trockenen Holze cler Bordwand in Be

rHhrung brachte, h01:te ich ein Brummen und Brausen. Dies 
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war nichts Anderes, als die Summe aller Gerausche, \velche 
:bis auf grosse Distanz vom Schiife im Eise vorkamen. Hierzu 
gehort das Eisschieben, das Brausen des Windes an den tausend 
und tausend Zacken und Spitzen, die aus dem Schnee hervor
ragend dem Andrange der bewegten Luft \Viderstand leisten, 
u. A .. m. 

Neben den Eispressungen bearbeiten auch die Schnee
sturme im \Vinter fort uncl fort die Oberfhid1e des Eises und 
rufen andauernde V eranderungyn hervor. Der bei hoheren 
Temperaturen fallende Schnee besteht aus Flocken und Feclern, 
bei den niedrigen \Vintertemperaturen dagegen aus ausser
ordentlich feinen, leichten Nacleln, die der Wind aufgreift und 
mit sich flihrt. Bei Sturm ist die Luft derart damit gesattigt, 
class man zum Athmen die Hanel vor Mund uncl Nase halten 
muss, um sie vor elem Einclringen des Sclmees zu beschutzen. 
Wehe dem Menschen, cler sich zu solcher Zeit olme Obdach 
im Freien befinclet! Versteht er es nicht nach Art der Ein
geborenen eine Schneehutte zu erbauen oder -sicb. in eine 
Schneewehe einzugraben, so ist er schon nach kurzer Zeit 
rettungslos verloren. Vom Wincle gepeitscht dringen die feinen 
Nadeln in die kleinsten Ritze, in die schmalsten Oeffnungen 
ein, -als suchten sie Schutz gegen den Feind, dessen Vlillkur 
,sie machtlos preisgegeben sincl. 

Als ·wir im zweiten Winter bei cler \i\Tilczek-Insel fest
getrieben waren wurden zwei Schneehauser for die astrono
mischen uncl magnetischen Beobachtungen erbaut. Beicle waren 
vollkommen geschlossen. Das erstere musste jecloch derart 
eingerichtet werclen, class das Firmament in der Richtung von 
Nord nach Sud sichtbar blieb. Zu cliesem Zwecke wurde <las 



Das Eis im \Vinter. 69 

mit-tlere Br'ett des flachen Daches nicht mit Schnee verbaut 

und konnte for die Beobachtungen abgehoben werden. W enn 

es geschlossen ,var blieben feine Ritze und <lurch diese drang 

der Schnee bei jedem sfarkeren Stunne so massenhaft ein, 

<lass <las Observatorium innerhalb eines Tages halb angefi.illt 

vvar. Es geschah zweimal, dass der auf dem Beobachtungspfeiler 

stehende magnetische Tt1eodolit du~ch den einseitig auf ihm 

angehauften Schnee herabgeworfen wurde. Die gewunclenen· 

V orh~iuser, welche angebaut waren, um die Kalte nach Moglich

keit abzuhalten, nmssten jecles Mal ganz ausgegraben werden. 

Nach drei 1\fonaten waren beide Hauser verschwunden und 

ausser den schluchtartigen Zugangen liess nur eine geringe 

W olbung der Schneedecke ihre Lage erkennen. 

Hat der Sturm einen gewissen Grad von Heftigkeit er

reicht, _ so tisst sich nicht mehr unterscheiclen, ob es wirklich 

schneit oder ob der treibende Schnee schon frliher gefallen 

und clann vom vVincle aufgegriffen warden ist. Die Luft 

ist derart mit Schnee geschw~ingert , <lass man nicht er

kennen kann, ob der H.immel bewolkt ist oder nicht. Die 

ganze Umg~bung nach oben und nach allen Seiten verschwindet 

wie im dicksten Nebel auf wenige Schritte im dt.isteren Einerlei 

der treibenden Schneemassen. Wann der Sturm nachzulassen 

beginnt kWrt es sich zuerst gegen oben auf, ganz erstaunt sieht 

man dann h~iufig den vollkommen heiteren Himmel uber sich, 

den man von Wolken dicht umzogen wahnte. Je schw~icher 

der Wi11d wircl, desto niedriger zieht der treibende Schnee 

uber die Oberflache dahin, die Umsicht wircl ,veiter uncl weiter, 

bis encllich auch die Linie des Horizontes sich wiecler scharf 

vom Himmel abhebt. 
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Im Fruhjahre schafft die niedrig stehende Sonne wunderbar 

schc,ne Lichteff ecte in diesem letzten Stadium des Schneesturmes. 

J ede der TvHllionen Schneenadeln ist roth beleuchtet, die ganze 

treibencle Masse gleicht einem -Uber die OberA.ache dahin wal

lenden rothgelben Nebel, aus w~lchem nur die weissen, rosa 

angehauchten hoheren Spitzen und Kanten der Eismauern 

herauslugen. Lige nicht ein eisig kalter Ton uber elem Ganz~n, 

so konnte man glauben, eines jener gllihenden W tistenbilder 

vor sich zu haben, clas den Samum mit seinen Wolken von 

treibendem Sandstaub zeigt. 

Ueber Eismauern und Ebenen, <lurch die Hocker uncl 

Zacken rast cler Schneesturm clahin. Er breitet i.iber Alles eme 

dichte Decke aus uncl nivellirt die imrner neu entstehenden 

Unebenheiten immer von Neuem. Die Absttirze und Kluiten, 

dre Locher uncl Spalten fallen sich mehr und mehr mit elem 

Schnee, der von den Ebenen fortge,:veht zwischen den Eisblocken 

Halt sucht und findet. \Vas elem Sturme irri Wege liegt, das 

begr~i.bt er; das Schiff, zu elem wir im zweiten Herbste auf 

einer Tauleiter 4 Meter hoch emporsteigen mussten, lag im 

folgenden Frilhjahre in einer Ebene_ mit seiner Umgebung und 

gemachlich schritten ,vir direct von aussen auf Deck. 

Dort wo cler \!Vind auf Wiclerstand stosst wird er zurilck

geworfen uncl setzt im Zuri.ickprallen einen Theil seines Schnees 

ab. In Folge <lessen bildet sich vor jedem aus cler Ebene steil 

hervorragenclen Eisstiicke eine Schneewehe, die aber clurch 

eine mehr oder weniger breite Kluft von clemselben getrennt 

iSt. Diese entsteht claclurch, class cler Wind den zurlickprallenden 

Schnee erst clort absetzt, wo <lurch das Zusammentreffen der 

entgegengesetzten Luftstromungen verh~iltnissm~issige Ruhe 
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herrscht. Auf der Seite des vorherrschenden Windes hatten 

wir einen hreiten, auf der einen Seite von der Borclwand, auf 

der anderen von der steilen Schneewehe gebilcleten Gang, cler 

im Fruhjahre so tief geworclen war, class er elem Spazierganger 

vollstancligen Schutz gegen den Wind gew~ihrte. Die vorliegencle 

Schneewehe war uber 2 Meter hoch. 

Die- eigentliche Sclmeewehe bilrlet sich aber auf der dem 

Winde entgegengesetzten Seite jedes Hindernisses, dort wo <lurch 

die Deckunl verhaltnissmassige Windstille lierrscht. Hier setzt 

sich fort und fort Schnee ab, die Schneewehe wachst und 

w~ichst und die nach beiden Seiten gewolbte schiefe Ebene, 

in welcher sie sich von der Spitze des Hindernisses in der 

Richtung des Windes verlauft, wird immer :flacher und Hinger 

gestreckt mit dem Vorrlicken des Winters. In jenen Gegenden, 

wo Winde aus bestimmten Richtungen sehr vorherrschend sind, 

ist es dem verirrten R.eisenden oder Jager leicht, sich aus der 

Lage der Schneewehen bezuglich der Himmelsgegenden zu 

orientiren. Jedes besonders hervorragende, vereinzelt stehende 

Eisstiick weist ihm <lurch die Kluft, welche es, von der vor-

1-iegenden schroff en Schneewehe trennt '" die Rich tung, aus 

welcher der Wind zu kommen, und <lurch die ho here, fl.ache 

und lang gestreckte Schneewehe auf der anderen Seite, wohin 

er zu wehen pflegt. 

W o viele nicht zusamme11h~ingende Unebenheiten und 

Hindernisse beisammen sind, z. B. an Stellen, wo die Eisdecke 

sehr zersplittert wurde, ohne jedoch Ivlauern und Berge auf

zmverf.en, wo grossere und kleinere Blocke unordentlich neben 

einander zerstreut liegen, gehen die Schneewehen der einzelnen 

Stucke in einander -Uber. Eine jede vereinigt sich mit elem 
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Nachbar und es entsteht nach und nach eine nahezu ebene Schnee

<lecke, welche die darunter liegenden Hocker, Zacken und 

Kanten entweder vollsWndig oder wenigstens so weit verdeckt, 

dass nur vereinzelte Kopfe hervorragen. Betritt der arktische 

Reisencle mit dem Schlitten vertrauensvoll' eine solche ebene 

Bahn, froh endlich einmal, ,venn auch nur for kurze Zeit, cler 

Mauern und W~ille ledig zu sein, die ihm auf alien Seiten den 

Fortgang hindern, so wird er· die Ttiuschung bald gewahr, so

bald er durch die tri.igerische obere harte Kruste durchbricht 

und Schlitten mid Korper in elem tiefen Schnee versinken. 

Je nach den Umstanclen, unter welchen der Schnee ab

gesetzt wird, ist die von ihm gebildete Decke sehr verschieden 

hart. An jenen Stellen, wo ihn der Wind mit voller Gewalt 

hinaufpeitscht und wo er sich Bur cladurch ansarnmeln kann, 

class sich jede einzelne Nadel fest einpresst und in die feinste11 

Zwischenr~iume hineinzwangt, wircl er so fest, class er auch unter 

sclnverern Gewichte nicht mehr nachgibt. Die Masse wird 

genligend hart, um ohne zu zerfallen bearbeitet werden zu 

kl'innen. ~1it der Schauf el _ausgestochen und· mit elem Nlesser -

zu jeder beliebigen Form zugeschnitten liefert er in diesem 'zu-. 

stancle ein ausgezeichnetes Baumaterial. In kUrzester Zeit ver

mag sich der praktische Reise1'lcle einen Schneepalast zu er

richten, der ibm voltkommen. Schutz gegen Wind und vVetter 

. gevv~ihrt. Zwei Eskimos bauen in zwei Stunden eine Hlitte, die 

ger~iumig genug ist, um sie und die ganze Familie zu beher

bergen, mit innerer Einrichtung, ,vie, Eisfenster, Kochplatz, 
Schlafstellen, Zug~inge etc. 

An solchen den Winden sehr ausgesetzten Stellen h~iuft 

sich aber der Schnee niemals zu bedeutenclen Hcihen an. Die 
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Schneekrystalle konnen hier nur vereinzelt abgesetzt werden, 

wahrend sich die Hauptmasse im Schutze der den Wind brechen

den Hindernisse sammelt. Aus 'diesem Grunde sind die schutz

los der vollcn SUirke des Windes preisgegebenen hoher liegenden 

Ebenen fast ganz rein -gefegt von Schnee. Auf dem ebenen 

Eise, welches sich in grosseren Buchten, Canalen und allen vor 

Eispressungei1 be,vahrten Partien bildef, liegt er, wenn dieselben 

eine grossere Ausdelrnung besitzen, zwar tiefer, allein doch 

genugend fest, um eine gangbare Bahn zu bieten, 

Zwischen. dem Schiffe und der \iVilczek-Insel erstreckte 

sich im zweiten Winter eine tiber zwei Meilen breite, unge:. 

brochene Ebene, die durch Untiefen, gestrandete Eisberge und 

eine kleine- Insel gegen den Andrang des treibenden Eises 

gegen Sliden und Osten geschutzt war und sich ungef~ihr in 

der gleichen Breite langs des Landes weit nach Osten und 

Westen a~sdehnte. J:?ie Dicke der Sclmeedecke auf derselben 

betrug im April durchschnittlich 1/3 Meter, Der gross~re Theil 

hiervon gehorte aber dem im Herbste unter verMltnissmassig 

hohen Temperaturen gefallenen Schnee an. Da dieser grob

flockig und schwerer ist, als die Eisnadeln des Winterschnees, 

so w0r er weicher 'geblieben und gab beim U eberschreiten zum 

Theile nach. Das der vollen Wuth des Sturmes ausgesetzte, 

70-100 Meter hohe Plateau der Wilczek-Insel war aber nahezu 

rein gefegt und n:ur von e1ner harten, festen Schneekruste 

Uberzogen, aus welcher stellenweise der nackte Stein hervor

sah. Der Schnee hatte sich nur. in einzelnen Vertiefurigen in 

. _grosseren QuantiUiten angesammelt. Dagegen bildete sich im 

Laufe des \i\7inters an der etwa 70 Meter hohen sen\{rechten 

Wand des C. Wi}czek. dieser Insel eme Schneewehe, welche 
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an ei1Yer~gunstigen Stelle bis __ .zm: obere11·Kar~te reichte, 'so· class 
man diese·auf der ebva 46°··-·geneigterr· schiefel) Eberie be.quern 

besteigen· \(011nte. 

In .den Sdmeewehen ist der Schnee nicht zu jener stein-
.,. ' : ' . •· ' . 

artigen F(;stigkeit zusammengep1~esst, wie dort wo . ih11: der 
W,i;1d. 1~1i.t · ~-oll.er Gewa"it auftreibt. In- F olge dessen setze1} sich 
die :t.iefer liegen,de11 Schi~hte~1- <lurch_ ihre Schwere i111 Laufe der 
Zeit zusammen uncl.,_clie obere l~ruste, welche <lurch Kalte ~d 
Feuchtigkeit der L~ft 'gehartet wurde, klingt ·im spat~n FrGh-

'jahre: beim Ueberschreilen-/,hohl mid bi"icht du:r~h,- sobald sie 
zu sclnver be.last et.. ist. 

A bJ die beschriebene Art wird <lurch Schnee- \md Eis-
' pressungen im Laufe des Win~ers die Oberflache des Eises · fort
wahrend umg·ewandelt. Nach fai1gem ununterbroche1i.en_Dunkel ·er
giesst endlich die S~mie zum ersten !"fale wieder ih1~ krsehnteS'Licht 
ubet die einsame·· Eisflache, im Morgenrothe des anbrechenden 
Tages iiegt ·<las Werk -- des Winters, ube1~ :welcheni so lange 
Zeit de1· Schlei~1,· der nicht enden wollenden Nacht ausgeb1~eitet 
war,' vor den~ ·Bescha~er. Nach allen Richtungen :zieh~n kreuz 
u1i~;_ quer die ho hen Eismaue~·n-' U:nd- durchschneiden und iiber
schreiten sich gegenseitig, Sb 1,veit <las Auge reicht erstrecken 
sith 1-i1achtige Wall~· rib~r <las endlose }"eld,' bergartige Autwurfe 
·sta{-ren bis ,veit i11 die ·Ferne empor und bez'.eichnen ·die Stellen, 
wo · <las: Eis· am meisten gewilthet hat: Der Horizont selbst ist 
ei1ie zatkige Linie; die den Beweis Iiefert, dass uberall und auf 
allei1 · Seit en die gl'eichen Krafte in Bewegung waren und die 
gleichen Wirkungen he,rvorgerufen haben. Alles ist halb in 
Schnee begraben, d~e kleineren Unebenheiten sind v~rschwunden, 
nur die grosseren Blocke heben die blaugri.in schillernden 
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Haupter ·uuer· die weisse Decke empor, da uncl, clort ragt eine 

,senkrechte Eiswan.cl wie eine Wamungstafel aus·einer tri.igerischen 

Schneeebene ·heraus. Die Eismauem mit ihren schroffen Kammen, 

mit ihren '.Kanten uncl Hornem, Kluften uncl zackigen Ein

sdmitten entsteigen wie das Hochgebirge dem Gew'irre von 

Hockem und Spitzen, hier und <la erinnert eine ununtetbrochene 

Schneeflache an: flache Thaler und. Ebepen. Als freue sich 

Alles der warmen Decke, welche die Natur zum Schutze gegen 

die Kalte, den grimmigen Tyrann, ausgebreitet hat, so ,hat sich 

jedes Stiick tief · eingehullt in. Schnee uild nur eines oder·· das 

anclere lugt neugierig hervor, um die wiederkehrende Sonne zu 

begriissen, von der es erwartet, class sie die Band~ lose, in die 

es geschmiedet ist und es dem Elemente zurlickgebe, elem es 

entstammt. 

Der oberflachliche Beobachter ·sieht nur em Bild der 

trostlosesten Einsamkeit, des. vollkommenen Stillstandes, cler 

Erstarrung. W er aber die geistigen 4iigen .off en hat, for den 

ist es voll von Interesse; es zeigt, )hm. das Stadium der Um

wandlung, in deril c\i¢ Natur_ au,.sruht, bevor sie das wieder 

vernichtet, was sie in· ihrem ~wig~n Zeugungstriebe kaum ge

schaff en hat. 

Eine Schlittenreise zu solcher Zeit und uber solches Eis 

ist eine der qualvollsten und anstrengendsten Untemehmungen, 

welche nur <las auf das Aeusserste angespannte Pflichtgefuhl 

<les Menschen zu Ende zu fuhren vermag. Mit j edem Schritte 

bricht der Fuss des Hintermannes durch die sch on vom V order

manne gelockerte Decke, findet er einen Eiszacken als Stutz

punkt, so kann sich der Eignerj wenigstens mit Kraft in die 

Schlittengurten legen, findet er ihn aber nicht, so bleibt cler 
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Karper ohne Halt und bohrt sich unter den Anstrengungen des 

Ziehens immer tiefer in den nachgebenden Schnee. Die jeder 

Spur von F euchtigkeit bare Masse zermalmt sich unter den Filssen 

Aller zum nachgiebigen, haltlosen Sandgemenge, <las sich vor 

den Kufen des schwer belasteten Schlitt.ens zum Berge anh~iuft. 

Oft steht man eingesunken bis zum halben Korpcr und noch 

mmer sucht der Fuss vergeblich nach einem SWtzpunkte, man 

zerrt und reisst an den Gurten, aber statt des mit seiner ganzen 

Ladung begrabenen Schlittens weicht nur der eigene Korper 

in dem grundlosen Sandschnee. Eine Schlittenreise iiber das 

Packeis ist die harteste Geduldprobe~ welche der Mensch be

stehen kann. 
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ener bnterschied zwischen·:clen Jahreszeiteri.. den man1 

im Suden nach dem Stan:de der Vegetatifo1 ·zu· machen 

gewohnt ist, existirt selbstverstan:dlith nicht : in den. 

hoheii. Breiten, in welchen . wir uns ' bewegt h'aben; 

Das ohnehin so·kargliche Pflanzenleben,. das, .. sich mit Ausnah,me 

weniger durcii ihre· g~schutzte Lage -bevorzugter Oertlichkeiteti, 

auf Moose und im allerersten Stadil1m Mr Kindheit bleilDende 

Gesttauche ·be·schrankt, schlumrnert durch, langer als 9))fonate 
• I -

unter der es sch,utzend- verhupenden Sclmeedi;v;ke -uncl .erwa~hJ 

nur fut kurze· Z_eit· zmn ·kummerlichyn-. Das.ein,. 

-- Erst im Begim1.e des Juni h~bt sich -die Tempefatur gegeri\ 

die Mittagsstunden liin Weniges 1.\bet -den Gefrierpunkt>und: 

er halt· sich.. erst? .-im, Jt1H· '.un,d in qer erst en. B~l{t~. qe~ August 
, • ,, . • ··:·\ . ..•• _:_L,' 

constant,.uber qen1se\ben~· Die fl4n~stag~ d~r ~udli.chen, GE;ge11--

den ·sind au~·h im.J1ohen. Norden die ~ar~~te .Z.eit jm Jc}hr~ .. 
. . . ' . ~ : .• ,i . ·. ;, ~ -. . ' ' . 

Aber schon Ende August; . obwohl ·die:: Sonile.: $Ogar~ ,U.l'lilt· 

Mitternacht.11icht. tmt~r. qerp Horizonte Yet~sc;h:winde_t,.,rze,igt das 

Ther~1~111,eter,_l}!11_1 d~el~)1cht~tunde~1. ~rnr)Zalttgrad~ pnd ;i~igt irr. 
' ~ ,· , •• • • • • • '· I 
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der ersten Halfte des September nur mehr an ausnahmsweise 

wanrien Tagen und zu vereinzelten Stunden uber Null empor. 

Ende. September fegt der Schneesturm schon wieder tiber die 

Eisffache dahin und der Winter hat seine voUe Herrschaft 

angetreten. 

Diese drei Monate ,vereinigen in sich das Fruhjahr, den 

Sommer uncl den Herbst, der ganze Rest des Jahres ist im 

gewohnlichen Sinne der Jahreszeiten strengster Winter. 

Was aber dem an die uppige Vegetation des Su dens 

Gewt'>hnten <las Erwachen und das allseitige Sprossen und 

Keimen in der Natur, <las ist fur Mensch· und Thier im ho hen 

Norden das Wiedererscheinen cler Sonne. Obwohl die Kaltc 

gerade um diese Zeit am intensivsten ist, obwohl der Frost 

jede Spur von Leben erstickt, erwacht <loch Alles was lebt und 

webt zu neuem Dasein, wenn das • allbelebende Gestirn nach 

der langen, ununterbrochenen Dunkelheit wieder sein Licht 

tiber die scheinbare Ein0de ergiesst. 

ARril und Mai 'sind in diesem Sinne <las Fruhjahr, Sep-

, tember und October der Herbst, die bose V orbereitungszeit 

fi.1r die lange Nacht der arktischen Gegenden. Jupi, Juli uncl 

August sind aber die schone Zeit des Sommers, den der Mensch 

doppelt geniesst im Bewusstse'.n seiner kurzen Dauer. 

Vom Februar angefangen, elem kaltesten Monate im Jahre, 

heben sich la11gs..am, langsam, die Temperaturen, die Soni1e 

steigt immer hoher liber den Horizont empor und die Tage 

verHingern sich n* unglaublicher Raschheit. 

In den ersteri W ochen, nachdem die Sonne wieder zum 

Vorschein gekom11ren, ist aber von ihrem Einflusse fast nichts 
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zu merken, sie blickt so kalt von dem wolkenlosen Himmel 

herab, als sei ihre A uf gabe, nur Licht, aber nicht auch Warme 

zu spenden. Nur die Verdunstung des Eises geht wo es 

mit der Luft in Beruhrung steht, rascher vor sich. Die Ursache 

hiervon ist, <lass einestheils die sich langsam erw~1rmende Luft 

mehr Wasserd~tmpfe aufzunehmen vermag, uncl.dass sie anderen.: 

theils trockener ist, weil .um <liese Zeit das Meer am voll

kommensten mit Eis bedeckt ist und nur in vereinzelten Rissen 

und Sprlingen lind wenigen rasch .sich immer wieder uber

ziehenden kleinen Waken zu Tage tritt. 

Ein der Sonne uncl der freien Luft ausgesetzter Eis

wurfel verlor 

vom 1. October bis 1. December: 5·2 °lo 

" 
1. December 

" 
17. Januar 2·1 ~, 

" 
17. J~nuar " 

15. Marz 1·2 
" 

" 
15. Marz 

" 
19. April 11·8 

" 
" 

19. April 
" 

17. Mai 38·0 
" 

seines ursprunglichen Gewichtes und zwar allein clurch Ver-

dun stung. Am zuletzt genannten Datum wurde cler erste Wasser

tropfen am Wtirfel beobachtet. 

Dieser Verlust durch Verdunstung kommt aber elem Eise 

selbst wenig zu Gute, cla Alles clerart in Schnee gehiillt ist, 

class nur vereinzelte Zacken und Flachen mit der Luft in Be

ruhrung stehe!1· Auch die Schn.eedec_ke zieht keinen Nutzen 

daraus, denn weitaus der grosste Theil cler durch Verclunstung 

der Luft (ibermittelten 'vVasserdampf e setzt sich als Schnee

n~ederschlag wieder ab. 

E.in gegen den Wind vqUkommen. geschutztes,, schwarz -

angestrichenes Thermometer stieg, der vollen Wirkung der 
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directen Sonnenstrahlen a~tsgeset_zt, im J ahre 1873 · am ,6. April .. 

zum: ersten Male fOr -ganz kurze Zeit um 3° ub~r- Null. und· 

erst vom 19; · d. M. angefangen wiederholte sich · dieser Vorgang: 

ofters. Tm Sommer 1873 zeigte dasselbe Therino_metet· am 

11; Mai + 32°. 5, bei . - 10° 6 der Luft und im Soinmer 1874 

schon am 26. April + 31°. o bei - 12°. o· der Luft. 
; • • 1 

Man sollte glau~en, <lass bei einer solche;1 Wir~ung der. 

direct en · Sonnenstrahlen der Schnee zum Schmelzen · koi:nmen 

mtisse; dies ist aber durchaus nicht der Fall. Die weisse Ober~ 

flache wirft die W~irmestrahlen fast vollkommen zuri:.i~k 'un<l 

absorbirt nu1· einen · hochst gering·en Theil ·derselben. Der ein

zige Effect besteht in vereinzelten Tropfen von Schmelzwasser,: 

dort wo. die dunkle· Botd,vand stellenweise von Schnee bloss

gelegt ist und cliese ei·starren beim geringsten Windhauche 

wieder zu Eis. Auf den Schnee selbst ist 'die Wirkung der 

directen Sonnenstrahlen bis spat im Fruhjahre · fast Null. Die 

obere Kruste bieibt hart, sie ldingt zwar beim Ueberschreiten 

hohl und bricht bei eihiger Belashmg <lurch, aber der Schnee: 

zermalmt sich nur zu trockenem feineti Sande, . in dem ·dei 

Fuss keinen Halt findet und in- welchem anhaftendes Gehen' 

qua.lend ~rmudend wird. 

· Das Eis 'ist um diese Zeit sprode und fast vollkorrimea

trock~n bis nahe ztir unforen Flache. Mitte Mai begannen -die: 

At'beiten,- um <las· Sc'hiff aus dem so massenhaft ·untergescho-· 

benen Eise heraUSZllg'rabeh' \uid es wieder iri 'schwimmenderL 

Zustand zu' bringen:' Zu ·diesem Zwecke \\7Urden Tings' umhef 

weite Locher eingehauen, die dann mit -der -Sage verbunden: 

werden :solltert. 'Inr,· Anfange konnte.n. wir 2½ Meter. 6ef ein

dringe·i;i .olrne vom. Wasser b~l-astigt.zu werden, w~njge Tage. 
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spater "var.das Eis in dieser· Tiefe aber schon nass geworden, und 

zwar von unten, da . an der Oberf\ache noch keirie Stmr· v_oni 

Thauen zu bemerken war. Ein am 25. Mai Abends einen Meter 

tief gehauenes Loch war am folgenden Motgen mit W asset gefiillt 

und wiederum 3 Tage sp~tter quoll das Wasser sch.on, bei 

einem Fuss Tiefe durch. 

Der Beginn des eigentlichen Schmelzeris htingt natorlich 

sehr von den Eigenth-Umlichkeiten des Jahres ab, in dem · einen 

tritt er fruher, in elem anderen sp~iter em. Im Sommer 1873 

stieg das Thermomet'er im Schatten: zum ersten Male am 

28. Mai -Uber Null und cler1 allgemeine Schmelzprocess begann 

an diesem Tage. Im folgenden Sommer, als \vir uns rnit den 

Schlittenbooteh aur' der Ruckzugsreise befa:nderi, ,vurden ,vir 

noch Mitte Juni von peinigendem Durste gequalt; zum ersten 

Male am 30. Juni konnten die Kochkessel mit Schmelzwasser 

gefollt werden, das uns von diesem Tage an nicht mehr ausging. 

Alles ·T-hauen vor diesem Zeitpu~kt~ ist nur ganz. Jocaler 

~a.tur und ohne ·weitere Bedeutung, die allgemeine.Sclmeeclecke 

..yircf nicht davon beruhrt. Nur an den gegen den Wind ge

schi.itzten Stellen beginnen sich unter dem Einflusse der .Sonnen.,. 

strahlen Tropfen von Schmelzwasser Zll zeigen, sobald sich 

die Temperaturen Null nahei:n. Es bilcl~n sich an den au? ~lem 

Schnee hervorragenden Zacken und Ffachen, welche wegen 

ihrer dunkleren. Farbung mel~r,. Wtirmes~i:-~hle1~: absorbiren, a,ls: 

der umgebencle Schnee, Eiszapfe1~, die sich tTiehren .lJncl yer

tingern; die scharfen Kanten runden sicl~ etwas a,b und .. an, cle1~. 

cler Mittagssonne ausgesetzten Seiten der Eismauern und Hocker 

sickert , das Schtnelzwa'sse1~ 'in' la11gs'am · ·skh fofgetrden Tropfen 

hetab.: .At~f deri. Schhee ;selbst ist' ab-er ider · Einfluss' · der· Sonne' 
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nur dort sichtbar, wo er in Folge von Schmutz die \V~irmc

strahlen weniger rellectirt. Am 28. Mai 1873, einem windstillen 

und ganz heiteren Tage, liess ich Vormittags Asche sehr lose 

ausstreuen, gegen Abend hatte sich dieselbe schon 3-4 Cen

timeter tief eingefressen. Um den Schmelzprocess in der Nahe 

des Schiff es zu fordern, geschah dies von da an ofters und die 

vVirkung war eine ganz ausserordentliche. 

Angefangen von elem Tage, an welchem das. Thermometer 

zum ersten Male durch Hingere Zeit tiber Null gestanden und der 

Schnee in Fo1ge <lessen weich geworden ist, geht aher das Thauen 

rnit unglaublicher Raschheit vor sich. vVenn auch die Temperatur 

wieder unter Null zur(icksinkt, so beeinflusst dies <loch nur die 

aller~iusserste Oberflache, die aber aJs schlechter vV:~irmeleiter 

die darunter liegende Masse schiltzt und dafilr sorgt, <lass die 

unteren Lagen Schnee nass erhalten bleiben. Fallt -die Tem

pcratur nicht anhaltend uncl um ein Bedeutendes zurlick, so 

ist in wenigen Tagen die ganze gewaltige Schneemasse, die 

~m vie]en Stellen eine Mtichtigkeit von mehreren Meter besitzt, 

fcucht geworden und von \Vasser durchsetzt. Die hart gewesene 

Decke hat sich ganzlich erweicht und eine Woche sp~iter ist 

der Sand in eine kornige, von Wasser trief ende Masse ver

wandelt. Rascher und rascher folgen sich die vorher nur ver

einzelten Tropfen von Schmelzwasser, jedes Eisstilck ist mit 

langen Eiszapf en besetzt, an denen das Wasser herabsickert, 

die Spitzen und Kanten runden sich zusehends ab, auf allen 

Seiten und in jeder Richtung hort man <la$ Fallen des ab

tropf en den Schm~lzwassers. 

Und wieclerum wenige Tage spater haben sich die Ttopfcn 

schon zu leichten vVasserrinnen vereinigt, von jeder Eismauer, 
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von jedem Klotze, von jeder ~rhebung rieselt, sickeit und 

tropft das Schmelzwasser herab, den Niederungen zu. Man 

sieht formlich, wie von Tag zu Tag der Schnee loser "vird 

und abnimmt und wie die von der Luft umspielten Hocker sich 

zersetzend verkleinern. Die Schneewehen sind grundlos gewor

den und sinken ein, die Niederungen sind Sumpfe, in welchen 

die untersten Lagen Schnee einc:6. w5ssrigen Brei bilden. 

Und ,vann nochmats acht Tage voru.bergegangen sind 

sammelt sich <las Schmelr,wasser auf den Ebenen zu Su.sswasser

seen, denen jede Eismauer· und jede Erhebung neue Nahrung 

spendet uncl in welche sich das auf allen Seiten ablaufende 

Schmelzwasser in kleinen Richen ergiesst. Sie breiten sich aus 

und werden tiefer, sie uberschreiten geringe Erhebungen und 

vereinigen sich mit einander, schmale Canale schl[ingeln sich 

nach allen Richtungen zwischen den Eismauern dahin und setzen 

die Seen uberall dort in ·v erbindung, wo die Thaler zwischen 

den W~llen und Mauern die Vereinigung gestatten. Nach untcn 

verhindert die machtige Eisdecke die V ermischung mit deq: 

Meerwasser, nach den Seiten. bilden die hohen W~ille, die stets 

an einem oder dem ancleren ·Punkte mit einander in V erbind.ung 

stehen, die Ufer und versperren den Ab:fluss nach dem Meere. 

In Hulle und Fulle bietet sich nun dem Schlittenreisenden, der 

noch vor wenigen W ochen vor Durst fast verschmachtete, das 

reinste, kostlichste Trinlnvasser, zu dem er sich nur nieder

zubeugen braucht, um es in volleq Zugen zu schlurfen. In die 

starre Einode ist Leben gekommen, Schnee und Eis sind · im 

Begriffe, die Fesseln abzuwerfen, in die sie die grimmige Kalte 

geschmiedet hat, es dr~ingt sie, s-ich wieder mit elem Elemente 

zu vereinigen, dem sie- entstammen. 
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In Folge des haufige~1: W echsels . cler Temperatur von 

.plus nach minus und umgekehrt, der zwischen den· Tag- m;icl 

,Nachtstunden stattfindet, \~erwancl~ln sich aber diejenigen-Lagen 

Schnee, • ,velche mit cler Luft in Beruhrung kommen, nicht ein

fach in 'Nasser, sondern sie trete:n in ein Uebergangsstadium, 

~ie werde1i zu Finisch1iee, \Yie ,vir ilm an der Oberflache der 

Gletscher in slidlicheren .Gegei1den beobachten .. Der Schnee 

ballt sich durch das abwechselncle Benetzen mit Schmelzwasser 

und G'efrieren zu klei1ien Gr~upen, er verliei-t den Charakter 

de·s Schnees imd niml'nt jenen von Eisstlickci1en an. Hierdurch 

wird er immer loser und gev\7~ihrt der Luft mehr uncl mehr 

Zutritt zu den unteren La·gen . 

. Je ch.inner die Sclrneedecke wird, desto mehr kommt die 

Luft . mit dem Eise selbst in Ben1hrung und desto mehr. tritt 

dieser Charakt·e~· des Firnschnees an den Tag. Das Eis selbst 

geht n_ur dort, WO das Schmelzwasser sogleich abfliesst, also 

an den· Seitenfl~ichen der Blocke lUl<l an alien steilen Abhangen, 

clirect in Wasser libe1:. An allen jenen Stellen dagegen, wo 

sich ~la~ Sclun~lzwasser in
1 

g.eringer Quantitat durch einige Zeit 

zu erhalten vermag, zersetz:'t es die Oberflache des Eises und 

begunstigt claclurch die durch die Beruhrui1g mit der Luft her

vorgerufene Graupenbi~clung. 

Dass die letztere ohne den Zutritt der Luft nicht moglich 

ist sieht man d:ort, wo clas Eis <lurch stehendes Schmelzwasser 

dagegen geschlitzt ist, als? am Grunde der Siisswasserseen. 

Hier bilden sich keine Graupen, sondern ,das Eis schmilzt ein
fach glatt ab. 

Etne Folge clieser :Umwancllung in Graupen ist, class das 

Eis, ebenso wie auf den Gletschern der sudlicheren Gegenden, 
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·an der oberen Flache i1itgends glatt zu· Tage tritt, sondern 

<lass es stets· mit einer scheinbaren Schneeschichte., die. al:ier 

nur aus Firngraupen besteht, bedeckt ist. Den Zeitpunkt,- wann 

die ursprLingliche Sch.neeschichte abg~schmolzen ist, kat1n man 

aus. diesem Grunde auch. nicht bestimmen. Die Schneedecke 

wird nach und nach dunner und geht in eine Graupens~hicpt~ 

:Uber,_ yon welcher slch ni~ht me,hr unterscheiden lasst, . ob si __ e 

vom Schnee oder vom Eise herruhrt. 

Der Thau process · wird <lurch, das Sclunelzwass~r selbst 

b~deutend gefc:'.>rdert, da das Wasser ein besserer W~rmeleit~r 

ist und ein grosseres W~trmeabsorbtionsvermogen bes_itzt,. a~s 

der Schnee und clas Eis. J~de Schmelzwasserhtke frisst sich ti~f 

in das Eis ein, die SUsswasserseen breiten sich, in F olge. des~ep 

nicht allein :durch clas immer mehr zuaiessende Schmelzwass~r 

aus,_ sonclern sie werden auch von T~g- zu Tag tiefer, inde~n 

sie die aus der Luft und unter dem . EinAusse der direct~m 

Sonnenstrahlen aufgesaugte vV;,in~1e an das · darunter lieg~nge 

Eis abgeben. und neue Schichten desselben zum Schmelzen 

bringen. 

Dieser V organg lasst sich dort am beste~ verfolgen, V'[O 

irgend ein clunkier Gegenstand mehr Warmestrahlen verschluckt, 

als seine Umgebung, z. B. die Excremente des Baren. Ein 

solcher Karper frisst sich zuerst in den Schnee und claim i!l 

das Eis ein und clas hierclurch. entstandene kegelformige Loch 

fullt sich mit Schmelzwasser. Inclem dieses im Laufe des Sommers 

seine aufgesaugte vVarme fortwahrend an seine Umgeburtg al;>

aibt erweitert und vertieft sich cler Kegel mehr und mehr und 
b ' ' 

der dunkle Gegenstancl · sinkt weiter uncl weiter ein. Aus der 

anfanglich geringen Vertiefung kann ein Wasserlocl~ mit breiten 
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unten spitz zulaL1fenden \i\T~inden werden, das sich, wenn der 

Vorgang in Yerhaltnissm~issig schwachem Eise stattfindet, mit 

der Zeit ganz durchzufressen vermag. 

Auf diese Ursache mag ein grosser Theil jener im 

treibenden Eise vorkommenden Locher zurUckzufuhren sein, 

auf welche man im Sommer haufig stosst und die gewohnlich 

dem Seehunde zugeschrieben ,werden. Wir haben solche Locher 

vor unseren Augen entstehen schen. *) 

Der umgekehrte Y organg findet dort statt, wo ein 

schlechter vVarmeleiter <las Eis vor den Sonnenstrahlen und 

vor der BerOhrung mit der Luft schiltzt. Um das Schiff zu 

erleichtern, liess ich 20 Tonnen Kohlen ausschiffen und ncben 

demselben auf einer ziemlich ebenen Flache niederlegen. Diese 

Kohlen bildeten einen so l10hen Haufen, class ihn die Luft 

nicht mehr zu durchwarmen verinochte. Im Herbste, a.ls die 

Bildung von jungem Eise begann, war er aus seiner Umgebung 

weit herausgewachsen und es war leicht, an seinem Ceberragen 

den Verlust des Eises durch Abthaucn direct zu messen. 

Am 18. Februar hatten wir in dem Sprunge dicht an 

Bord zum letzten Male Seewasser gesehen. Von <la bis zum 

22. Mai war auch vom Kr;ihenneste aus kein solches mehr 

zu bemerken. An diesem Tage sahen wir im \Vesten auf etwa 

*) Es ist schwer verstandlich, ,.varum sich der Seehund im treibenden 
Eise im Winter EisWcher offen erhalten soll, <la auch bei der intensivsten 
Kalte Risse und SprUnge zwischen den Feldern vorhanden sind, in ·welchen er 
-die ihm nothige Luft schopfen kann. Etwas Anderes ist es mit jener Gattung 
von Seehunden, ·welche sich in Buchten und Baien aufhalten, \HJ im Winter 
<las Eis fest liegt. "\1/ir haben niernals im Winter ein Seehundsloch 'gesehen, 
hn Sommer dagegen sehr 

1

viele Lticher. welche solchen iihnlich waren, die aber -
nur von der genannten Ursache herrUhrten. 
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4 Meilen Entfernung eme schmale Wasserstrasse. In den fol

genden \7\/ ochen zeigten sich solche auch in anderer Richtung, 

sie mehrten sich nach und nach und rlickten elem Schiffe n~iher. 

Der stellenweise dunkle Horizont und die dunklen Streifen am 

Himmel denteten Ende Juli auf offene Canale und vereinzelte 

\Vaken in grosserer Entfernung. 

Der bewolkte Himmel erscheint namlich in jenen Gegen

den in Falge des Reflexes der weissen Schneeffache weiss oder 

wenigstens weissgrau. Dort jedoch, wo offenes Wasser zu Tage 

tritt, also in allen Can~ilen und \Vaken, werden die Strahlen 

nicht oder vielmehr weniger reflectirt und die Bewolkung ·uber 

denselben erscheint desshalb dunkel. J ede W asserstrasse zeichnet 

sich als dunkler Streifen am bewolkten Himmel ab. Dem er

fahrenen Reisenden client der Himmel als Karte, nach der er 

sich orientirt; aus der Lage und Ausclehnung der dunklen 

Streifen weiss er auch in einer ·Entfernung, die sein Auge nicht 

mehr erreicht, jene Richtung zu bestimmen, welche ihm die 

grosste W ahrscheinlichkeit von off en em vV ass er uncl weiterem 

Vordringen .bietet. 

Die Verclunstung aus diesen offenen Stellen, ferner der 

enormen Massen ·von Schmelzwasser, erzeugt ewige Nebel. 

Die Gesammtoberfhiche von vVasser, welthes um diese Zeit 

mit der Luft in Berlihrung steht, ist eine vielmal grossere, als 

'"·enn das ga1ize Meer offen w~tre, denn jede Eisgraupe, jeder 

abfliessencle Tropfen ist von Luft umspi.ilt. Oft verhindern diese 

NelJel viele Tage lang ununterbrochen jede Fernsicht: Im August 

1873 beobachteten wir 354 Stunden mit Nebel. 

Diese zehren nun weit mehr am Eise, als die directen 

Sonncnstrahlen. Sie sind die Tr~iger von \i\T~irme und geben 
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eine weit grossere Quantitat derselben an <las Eis ab als die 

Luft, da die Wassertheilchen eine viel bedeutendere specifische 

vVarme, d. h. bei der gleichen Temperatur eine grossere An

zahl von W~irmeeinheiten, besitzen, als die trockene Luft. Durch 

den vVind umhergetrieben dringen sie in alle Zwischenraume 

ein, sie umspulen die Zacken und Kanten und nagen an den 

Hock.em, wo immer sie auftreffen geben sie ihre Wanne ab 

und zehren an Allem, \\·as ihnen im Yfv ege liegt. Die Millionen 

von \Vassertheilchen, die der \iVind mischt und mengt und 

immer von Neuem zufohrt, streichen ·Uber die Oberfbche dahin 

und setzen sich an, wo immer ein Halt sich bietet. 

Noch mehr aber als <lurch die Nebel wird das Schmelzen <lurch 

die Regen befordert, welche im Hochsommer und im Beginne 

des Herbstes, wenn auch verhaltnissm~issig nur selten, nieder

gehen. Durch sie wird eine Menge gebundener \Varme frei 

und an das Eis lind den Schnee abgegeben. Unter elem Ein

fhisse des Regens glaubt man formlich zu sehen, wie die Eis

mauern schwinden und wie sich die Hocker und Blocke zer~ 

setzen. Ein anhaltender warmer Regen tragt in wenigen Stunden 

mehr Zlun Thauen bei, als die directen Sonnenstrahlen im 

Laufe von Tagen. Der Niederschlag von Schnee, der zwar 

haufig vorkommt, dessen Temperatur im Sommer aber sehr 

nahe elem Schmelzpunkte liegt, verschwindet fast eben so rasch
1 

als er gekomrnen. 

Die mittlere Temperatur war irn J uni 1873 - o 0 • 7, im 

Juli stieg sie auf + 1 °. 5 uncl war im August noch immer 

+ o 0
• 4. Ende Juli war der vVinterschnee in den Ebenen voll

standig geschwunclen. Nur an einzelnen Stellen, wo er in zu 

grossen Massen aufgehauft gelegeri hatte oder wo zwischen 
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den Hockern und 1111 zerk:Wfteten Eise kein Luftwechsel statt

fand und wo die Sonne nicht zukam, fanden sich noch An

h~i.ufungen von altem Schnee. Die Susswasserseen erstreckten 

sich nach allen Richtungen, ein ganzes System von breiten, 

tie£ ausgefressenen Canalen setzte sie zum Theile unter ei n 

ander in Verbindung. Um einen ausgeclehnteren Spaziergang 

machen zu konnen musste lnan mit einer Springstange versehen 

sein, die das Uebersetzen uber cliese Susswasserstrassen er

leichterte. Die grc.',sseren Ansammlungen mussten umgangen 

werclen, denn an vielen Stellen erreichten sie eine Tiefe von 

einem lVIeter und claruber. Das ganze Eisfeld bot das orogra

phische Bild eines Continentes, die Eismauern bildeten die 

Gebirge, die schmalen W asserstrass~n die Flusshiufe un<l die 

Seen die Meere. 

Anfangs August begannen sich die Ansammlungen von 

Susswasser theilweise zu entleeren. Um diese Zeit w~r n~imlich 

das Eis an vereinzelten StelleJJ, dort wo es, weil spater im 

vVinter gefroren, geringere M~i.chtigkeit besass oder wo dunkle. 

Gegensrnnde oder nur dunklere F~irbung <las Thauen beforclert 

batten, durchgefressen. Das susse . \Vasser trat · durch diese 

vereinzelten Locher mit elem Salzwasser in V erbindung und 

fiel in Folge clessen auf das allgemeine Niveau des Meeres. 

Als die Sonne zum Vorschein gekommen \Yar, hatte ich 

den jm Laufe des vVinters in der naheren Umgebung des 

Schiffes angesammelten Schmutz entfernen uncl auf einer ebenen 

FHiche zusammentragen lassen. Die Dicke des soliden Eises· 

betrug hier durchschnittlich zwei Meter. Schon Ende Juli hatten 

sich hier an einzelnen Stellen Locher clurchgefressen, sie wurclen 

rasch zahlreicher und lVIitte August war das ganze von Schmutz 
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bedeckt gewesene Eis verschwunden. vVir besassen cmen 
natUrlichen Dock, in welchen die ausgetrocknete1i, leckenden 
Boote gelegt ,verden konnten. 

Bei der Ruckzugsreise ,Yar das Eis auf ebenen Fhichen 
im Beginne des August stellenweise so morsch uncl clurch
fressen, class ,:vir oft nur mit ~iusserster V orsicht vorgehen 
konnten, da wir riskirten mit den schwer belasteten Schlitten 
durchzubrechen uncl in die Schlittengurten venvickelt zu ,-er
sinken. Dies war vorzugs\veise dort cler Fall, wo Erde oder 
yom Schmelzwasser zusammengetragener Schlamm elem Eise 
eine dunklere Farbung verliehen batten. Um nicht allzuviel 
VVeg zu verlieren mussten wir einen grossen Theil der Si.iss
wasserseen durchschreiten. Ohwohl wir hierbei selbstverst~indlich 
die tieferen Stellen vermieden, reichte uns doch sehr h~i.ufig 
das vVasser bis uber die Rohren der hohen Stiefel. 

Ende Juli uncl in der ersten Halfte des August ging das 
Thauen am raschesten vor sich. Die Hocker und Zacken ver
schwanden bei geringer Masse ganz, bei grc'>sserer rundeten sie 
sich ab, die Eismauern wurden niedriger und niedriger und 
die einzdnen Blocke, aus clenen sie bestanclen, bUssten ihre 
V orsprUnge und Kan ten ein und setzten sich mehr und mehr 
zusammen. Dadurch dass die Spitzcn uncl Zacken verschwanden, 
verloren die hohen Eiswalle ihren schroffen, zerklUfteten Cha
rakter, die wild durch einander geworfenen Tri.immerhaufen mit 
ihren steilen K~immen bekamen rundere Umrisse und ,volbten 
sich v9n Tag zu Tag mehr zu hugelartigen Erhebungen. 

Durch die Arbeiten zum Ausgraben des Schiffes erhielten 
wir einen grUndlichen Einblick in die Lage und den Zustancl 
des Eises in der Umgebung des Schiffes und unterhalb desselben. 
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Es stellte sich bald heraus, dass es unmoglich war, die in 

ctwas zu grosser En.tfernung gehauenen Locher mit dcr S~ige 

zu verbinden. Die Dicke des soliclen Eises in denselben fanden wir 

von 2-5 Meter und dar(iber variirencl, erstere trafen wir aber nur 

auf der ebenen Fl~iche, die sich nach elem letzten Sprunge auf 

Backbord angelegt hatte. Ueberall sonst fanden wir massenhaft 

Eis untergeschoben, das stellenvveise so tief hinabreichte, class 

unsere Wngsten Stangen nicht geni.1gten, um bis zu ganz freiem 

\Vasser durchzudringen. 

Bei einer Dicke, die 2-3 Meter i.tberschritt, bestancl aber 

das Eis nicht mehr aus einer einzigen Platte, sondern aus v er

schiedenen Lagen, die aneinander gefroren. waren. In einem 

Loche auf Steuerbord, dicht beim Schiffe, mass die oberste 

Decke 2. 2, die zweite 1. 3, die dritte 1. 8 ~Teter; unter der 

letztercn fond sich noch eine vierte Lage, welche aber wegen 

der unzureichenden L~inge der \/y erkzeuge nicht mehr durch

brochen · werden konnte. Diese verschiedenen Lagen waren an 

einzelnen Stell en solid aneinander festgefroren, an ancleren. wieder 

hingen sie nur lose zusammen. 

Die Qualitat des Eises, sowohl des untergeschobenen, als 

der oberen Decke, war sehr verschieden. Bald fanden wir es 

ganz zerfressen und von \i\Tasser durc.hsetzt, so zu sagen iin letzten 

Stadium der Auflosung, bald hart uncl sprode wie Krystal!. 

Das eine Mal arbeiteten die S~igen so leicht wie im morschen 

Holze, mit jeclem Schnitte liefen sie 3-4 Centimeter vorw~irts, 

das cmc~ere :Mal gingen sie nur wenige Meter von der ersteren 

Stelle entfernt so schwer, als hatten sie Stein zu durchsclmeiden 

und wir mussten uns vielleicht eine Stuncle Jang abarbeiten,) 

um nur einen Fuss weit vorw~irts zu kommen. 
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Diese ganz verschiedene F estigkeit h~ingt nur von der 

Structur ab und diese ·wieder von den. Umstanden, unter 

welchen sich das Eis gebildet ha~ Sie ist eine Folge der mehr 

oder weniger bedeutenden Porosifat, ,velche das Eindringen des 

vVassers · begt.instigt, sobald das Eis eine Temperatur ange-

11ommen hat, die hoher ist als der Gefrierpunkt des Salz

·wassers. Jc rascher das \"/if asser I zu Eis erstarrt, desto mehr 

Luft wird es enthalten, namentlich aber auch um so mehr 

-Salz, das sich, wie fri.iher gezeigt vrnrden ist. ausscheidet. Um 

:So poroser wird auch das Eis werden. 

Hierin liegt auch die Ursache der grosseren Porosifat des 

Salzvvassereises gegent.\ber dem Susswassereise mid hierin ist 

auch die Ursache zu suchen, warum die Angaben uber das 

specifische Gewicht des Salz·wassereises innerhalb so Vl'eiter 

Gr~inzen differiren. 

Das hartere, sprodere Eis ist nach cle111 Gesagten jenes, 

welches unter hoheren, das weichere und zahere dagegen das

jenige, welches unter tieferen Temperaturen zum Gefrieren ge

kommen ist. 

Nach muhsamer, langwieriger Arbeit war es uns gelungen, 

das Schiff von vorne bis zum Grossmaste, also bis zur ungefahren 

Halfte frei zu machen und vor. dem Buge einen Dock auszus~igen, 

in welchen es gelegt werden konnte. An vielen Stellen konnten 

die Sagen nicht gebraucht werden, da ihre Lange (nahezu 4 

Meter) geringer war, als die Dicke des Eises. Die tieferen 

Lagen mussten dann mit einem schweren \V erkzeuge heraus

gemeisselt vYerden. Diese Arbeit war unendlich undankbar, da 

das Eis in gr6sserer Tiefe meistens eine solche Zahigkeit besass, 

class es sich trotz der Schwere des gebrauchten Meissels fast 
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stets nur in kleinen Brocken trennte. Gelang es mit einem gWck

lichen Sageschnitt ein etwas becleutenderes Stuck abzuschneiden, 

so tauchten grossere Massen von untergeschobenem Eise empor. 

Um Raum zu schaffen musste jeder abges~igte Block zerklei

nert und aus elem Vv asser herausgeholt werden. Sehr h~iufig 

arbeiteten die Sagen derart, class sich das unten angeh~ingte 

Gewicht zwischen zwei Lagen von Eis bewegte und bei elem 

Striche nach oben an die obere Lage, bei dem Striche nach 

unten an die untere anstiess. Oft war der Spielraum zwischen 

beiden so gering, dass sich die Sage nur wenige Handbreit 

bewegen konnte. \iVar dann die oberste Decke entfernt, so 

musste das darunter Liegende mit dem Meissel bearbeitet werden. 

W egen der grossen Z~ihigkeit des Eises blieb auch das 

Sprengen mit Pulver ohne Erfolg. \iVurde die Mine tief gelegt, 

so schlug sie unten durch, legte man sie hoher, so schoss sie 

den Verschlusspfropfen des Bohrloc11es einfach nach oben hinaus. 

Das ganze Schiff zitterte und drohnte bei jeder Explosion einer 

Mine, allein im Eise selbst war die \iVirkung fast Null. \iVirk

lichen Effect erzielten wir nur bei schon abges~igten, nach allen 

Seiten frei schwimmenden Stucken, die wir dadurch zertr(hn

merten, um sie leichter aus dem Wasser schaff en zu kCmnen. 

Dynamit wurde wahrscheinlich bessere Dienste geleistet haben 

als Pulver, das in nicht besonders starken Gefassen im \;Vasser 

nicht vollst~indig zur Verbrennung kommt. 

Als wir das Schiff bis zum Grossmaste schon frei gelegt 

hatten, oder wenigstens ganz frei gelegt zu haben glaubten, 

stellte sich heraus, class auf 7 Meter Tiefe eine neue Lage Eis 

begann, scheinbar aus einer grossen Platte bestehend, die sich 

iiber den Rand der abges~igten oberen Decke weit nach. vorn 



96 Das Eis im Sommer. 

erstreckte. Sie schien in schiefer, van ruck.warts gegen vorne 

geneigter Richtung zu liegen, da wir weiter riickw~irts beim 

Bohren schon in geringerer Tiefe darauf stiessen. 

Je n~iher wir mit den Arbeiten der am 22. Januar hinter 

elem Schiffe, nur wenige Meter vom Steuer entfernt, aufgewor

f enen Eismauer kamen, desto grosser fan den wir die Masse 

des untergeschobenen Eises und desto schwieriger "\vurcle die 

Arbeit. Beim Steuer selbst berUhrten wir bei 9 Meter noch 

Eis. Aus dieser Zunahme des untergeschobenen Eises mit cler 

Ann~iherung an die Eismauer tisst sich eine ungefahre Vor

stellung macl~en, welche Berge van Eis unter dieser selbst 

angehauft gelegen haben mi.\ssen. Trotz aller Anstrengungen 

und trotz der unverdrossensten Bemuhungen war es nicht 

moglich die riickw~irtige H~\lfte des Schiff es vom untergeschobenen 

Eise zu befreien. vVir konnten keine so langen vV erkzeuge 

herstellen, um in solchen Tiefen mit Erfolg arbeiten zu konnen. 

Als im Mai das Steuer vom Eise frei gemacht uncl aus

gehoben warden ,var, trat das Seewasser in elem ausgehauenen 

Loche zu Tag, ich markirte damals die "v\T asserlinie am Achter

steven. *) Die Marke hob sich im Anfange nur langsam, dann 

immer rascher aus elem "\Vasser. Dieses Emporsteigen des 

Schiff es gab uns cin Mass fur das A bschmelzen des Eises von 

oben, <lessen Falge das erstere war. .,_-\ ngenommen die untere 

Fltiche eines 12 Fuss dicken Eiskubus bleibe unverandert. 

w~ihrencl von der Oberflache gegen unten nach und nach die 

H~\lfte abschmelze, so wird sich das Eisshkk, wenn es vorher 

*) Der am ri.ickwUrtigen Ende des Kieles senkrecht emporsteigende 
Stamm, an welchem die Beplankung des Schiffes nach hinten zusammenlUnft 
und der das Steuer tragt. 
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(bei dem frUher angenommenen Verh~iltnisse des specifische11 

Gewichtes zwischen Eis und Salzwasser gleich 5 : 1) 10 Fuss 

im \Vasser eingetaucht war, so weit heben, class sich nun 

5 Fuss im "\Vasser und 1 Fuss i.i.ber der vVasserlinie befinden. 

Die Wasserlinie wurclc also eiue ursprtinglich in den Kubus 

eingerammte :Messstange <las erste l\Ial bei 10 Fuss, das zweite 

Mal bei 5 Fuss geschnitten haben und die Stange selbst ware 

um 6 Fuss vom Eisc blossgelegt worden. 

Am 1. Juli markirte ich auch die W asserlinie am V order

steven und beobachtete von da an die beiden Marken wie· folgt: 

Rohe der Marke in Cm. 1J A TUM 
Achter I Vornc 

18. Mai. . . . . . . 0.0 
25. Juni .... . . + 14.5 
27 

" 
. . . . . . . . ... rn.o 

30. 
" 

. . 23.0 
1. Juli .. . . . ... 28.5 0.0 
3. :, . . 34.5 + 9.0 
5. 

" 
. . 40.5 16.0 

8. 
" .. '. . ... 50.0 27.0 

10. 
" 

.. 54.0 30.0 
12. ~, . . . . . . . 56.0 31.0 
14. " .. 60.5 35.0 
16. ~' . . 66.0 40.0 
18. 

" 
. . . . . . .. 70.5 45.0 

21. 
" 

... . . . . . . 82.0 54.0 
24. 

" 
.. 93.0 62.5 
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27. 
30. 

2. 
5. 
8. 

11. 

14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
31. 
4. 

13. 
24. 

Juli .. 

''-

August 

" 
" 
" 
" 
" 
~, 

" 

" 
September. 

" 
" 
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j 
Rohe der Marke in Cm. 

Achter I V orne 

I 
103.0 / 66 .. 5 

110.0 II 67.0 
116.5 66.5 

125.0 64.0 

132.5 56.5 
137.0 46.0 
14~.0 37.0 
149.0 22.5 
155.0 7.0 
160.5 12.0 
164.0 26.0 
165.0 42.5 
164.0 51.0 
162.0 60.5 
159.5 65.0 

Die Zahlen dieser Tabelle sind aber <lurch die Eisarbeiten 

in d~r Umgebung des Schiffes staik beeinflusst. "\iVie man sieht 

hat sich das Schiff rt.ickw~irts, 'NO nur \venig Eis herausg-eschafft 

werden konnte und ,vo die Eisdecke <lurch die Arbeiten nicht 

viel verandert wurde, bis ~nde August regelm~issig gehoben, 

,vahrend es vorne nur bis Ende Juli emporstieg und von da 

an rasch einsank. Die Ursache des Einsinkens ist darin zu 

suchen, dass das Schiff vorne immer freier wurde und gegen 

Mitte August bis ~mgefahr zur Halfte <lurch untergeschobenes 

Eis nicht mehr untersti.itzt oder vielmchr nicht mehr gehoben 
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war. V om Grossmaste bis zum Achtersteven sass es aber bis 

zum Ende fest in seinem Eisbette. \\Tie viel von dem 1~uck

,vartigen Emporsteigen dem A bthauen zugeschrieben ,verden 

muss und wie viel davon nur eine Fol-ge des Einsinkens vorne 

ist, lasst sich nicht gut bestimmen. Dies hangt von der Aus

dehnung ab, in welcher cler Kiel vorne _ frei war und gegen 

ruckwarts aufsass. Ich 'glaube aber, class dieser Betrag nur sehr 

gering ist, und class nahezu das ganze Heben des Schiffes am 

Steuer der V erringerung des Eises zugeschrieben werden kann. 

Den directen Nachweis, welche grosse Masse Eis an der 

Oberflache <lurch die Luftwarme verschwancl, erhielten wir aucll' 

noch <lurch den Leichnam eines Hundes, der am 16. Decem

ber 1872 mit einem Gewichte in dem Wasserloch versenkt 

worden war. Entweder besass clieses nicht die geniigencle Schwere, 

der Korper hatte sich an die clamalige untere Flache der Eis

decke angelelmt und war clann mit elem fortschreitenden 

\!if achsen des Eises gegen unten eingefroren, oder er war im 

Sinken · an irgend einem vorspringenden: Zacken hangen ge

blieben, jedenfalls aber so tief, class es nicht bemerkt ,verden 

konnte, denn das W asserloch wurde ofters gereinigt und von 

dem sich bildenden Eise befreit. Ein pestilenzialischer Gestank 

verrieth im folgenden Sommer das Dasein des Aases nahe der 

Oberflache des Eises, am 19. Juli kam es tu Tage. Es muss 

also bis zu cliesem Datum die ganze Eisclicke abgethaut sein, 

in welcher der Leichnam ursprlinglich versenkt war. 

Ausserdem mass ich wahrend der Zeit der sUrksten 

Abnahme die Dicke des Eises und fand sie: 

arh 14. Juli . . . . 

" 
16. 

" 

2.335 M. 

. 2. 290 ,~ 
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am 18. Juli 2.250 :\I. 

~, 21. 2.240 ~, 

" 
24. 2.050 :, 

27 
" 

2 070 " ,, 

30. 2.000 ~, ,, ,, 

" 
2. August ... 1.900 ,, 

" 
5. 

" 
1.820 :, 

7 
" 

1.760 "*) 

,, 20. 1 450 
" 

In diese Zahlen ist die auf elem Eise liegende Graupen

deckc nicht eingerechnet, sie geben die Hohe des soliden Eises 

vom unteren bis zum oberen Rande. Vom 14. Juli bis 20. August 

sincl hiernach o. 885 l\I. Eis von cler Oberflache abgethaut. 

Dies stimmt nahe i.iberein mit elem Emporsteigen der 

Marke am Achtersteven, die sich in elem gleichen Zeitraume 

um o. 945 M. hob. Die Uebereinstimmung w(irde wahrschein

lich vollkommen sein, wenn nicht in den letzteren Daten das 

Gewicht der Schneedecke enthalten ware, welche am 14. Juli 

noch auf elem Eise lag uncl cleren vollsrnncliges Abschmelzen 

das Heben .des Eises und damit des Schiffes beschleunigte. **) 

*) 'lwischen dem 5. und 7. August wurcle die Stelle, an welcher ich 
die Eisclicke mass, abgesagt. Die :Masse am 7. und am 20. sind an einer ancleren 
Stelle genommen, an welcher die Abnahme in dieser Zeit 0.31 ::\I. betrug. Die 
Abnahme vom ts. bis 7. August ist nach der vom 30. Juli bis 5. August statt
gdtrnclenen interpolirt. 

**) Das Herausthauei1 des Schiffes aus elem Eise war auch der haupt
sii.ch lichste Grund, warnm ich cler Entscheiclung: cler am 24. Februar 1874 ab
gehaltenen Officiersberathung, clas Schiff im kommenclen Friihjahre zu verlassen, 
meine Zustinmrnng gab. Es war, wie die oben gegebene Tabelle zeigt, im 
Laufe des Sommers um i.iber 1 Meter herausgethaut uncl von Eis blossgelegt 
Worden, rC!ckw~irts war es nur mehr 1 ·2 l\Ieter von Eis umgeben und hatte 
sich in Folge <lessen derart nach cler linken Seite geneigt, class es <lurch mitch-
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Es ist ,Yahrscheinlich, class die Abnalmie des· Eises in 

der Umgebut1g des Schiff es ehvas rascher vor sich · ging, als 

sonst im Allgemeinen. Im Laufe der Zeit hatte sich bngsnm 

viel Schmutz angesam1nelt uncl dies er begunstigte, wie wir 

fortwahrend zu beobachten Gelegenheit batten uncl wie auch 

schon fruher hervorgehoben worclen ist, das Thauen ganz 
ausserordentlich. / 

Bei Gelegenheit der l\fossungen der Eisdicke stellte sich 

der eigenthiimliche Umstand heraus, dass sich wahrend des Ab

schmelzens an der Oberfl~iche an der unteren Kante junges 
Eis ansetzte, das aber so pori:>s war und blieb, class es olme 

Anstrengung mit einer Stange durchgestossen werden konnte. 

In den schmalen Canalen, welche wir ausgesagt hatten, schritt 

diese Eisbildung von den beiden unteren Randern vor und 

vereinigte sich in der Mitte clerart, class nach einiger Zeit die 
Canale nach unten iiberfroren waren. 

Die Erklarung f Cir diese Eisbildung nach unten w~ihrend 

der Abnahme des Eises von oben ist in dem ablaufenden 

Schmelzwasser zu suchen. ba das susse Sclunelz~vasser weit 
leichter ist als das Salzwasser, so geht die V ermischung von 

tige, an -allen drei Masten angebrachte Sti.itzen vor dem seitlichen Umkippen 
bewahrt werden musste. Der ganz gleiche Vorgang wie im Sommer 18,3 muss 
sich im Sommer I8i4 wiederholt haben. Das Schiff muss um eii1en weitet:en 
:Meter und dari.iber herausgethaut und im Herbste auf die Seite gefallen sein. 
Hatten wir die Hoffnung hegen konnen, im Sommer I8i4 die Eisdecke zu 
durchbrechen, in welcher es ri.ickwLi.rts eingebettet lag, so wi.irden wir -
wenigstens mit einem- Theile der Bemannung -:-- zurilckgeblieben sein, um 
nochmals die Chancen eines Sommers zu versuchen. Die Eisarbeiten im 
Sommer I8i3 batten uns aber die Nutzlosigkeit aller Anstrengungen zu cliese{n 
Dehufe unwiderleglich bewiesen. Das Eis hii.tte wohl n1it der Zeit durchbrochen 
werd~n ki:innen, allein in der damaligen Lage des Schiffes nur mit solchen 
l\litteln, welche die Existenz clesselben gefahrclet htitten. 
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beiclen nur ~iusserst langsam vor sich. In engen Canttlen uncl 

in blossen Lochern sammelt sich das s(isse vVasser als obere 

Schichte an und vermengt sich mit elem Salzwasser erst an 

der unteren Kante des Eises. Das Eis in elem Lotlrnngsloche, 

welches auf cler ebenen Fbche Backbord vom Schiffe einge

hauen ,:var, hatte eine anfanglicb.e Dicke von nicht ganz 2 Meter. 

Am 3. Juli war das Loch unten von jungem Eise ganz ge

schlossen und das specifische Gewicht des \\T assers clan1ber 

betrug 1. 0005, <las \;Vasser war also fast vollkommen suss. 

Das j_unge Eis wurcle nun entfernt, uncl obwohl nun die Si.iss

wass~rschichte mit elem Seewasser in freier Communication stand, 

wurde es einige Tage spater wieclerum nahezu s(iss befunden. 

Die nur wenig variirencle TempGratur des Seewassers in 

den Schichten nahe cler unteren Fliiche des Eisclecke ist durch

schnittlich etwa - 2° C., d. h. sic liegt W eniges uber elem 

Gefrierpunkte des Salzwassers. Dort nun, wo die obere Schichte 

von s(issem Vv asser mit elem Salzvvasser zusammentrifft, d. h. 

an cler unteren Fbche der Eisdecke, erstarrt ersteres zu Eis, 

sobald es <lurch letzteres bis unterhalb des eigenen Gefrier

punktes abgekLihlt ist, uncl setzt sich an elem unteren Rande 

des alten Eises an. 

Dieser V organg kann aber nur dort auftreten, wo die 

V ermi'schung des W assers erschwert ist, in grosseren offenen 

Stell en, in weiteren Can~i.len und V\T a ken finclet die Bil clung von 

solchem Eise nicht statt. Ebenso wenig kann hier<lurch eine 

Zunahme des alten Eises im Sommer gegen unten hervor

gerufen werden, da das s(tss-e Wasser mit der unteren Flache 

des Eises nicht in Ber(ihrung kommt. Das ganze Eis befindet 

sich in e,viger, hauptsachlich <lurch den \iVincl verursachter 
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Bewegung uncl hierdurch ist ein fortw~ihrencler W asserwechsel 

an seiner unteren Flache beclingt und die Ansammlung von 

suss em Wasser an ausgedelmten offenen Stell en verhindert. 

W o immer aber die V ermischung nur langsam vor sich 

geht, bildet sich junges Eis cler beschriebenen Qualitat an der 

unteren Kante des alten Eises. In elem Loche beim Steuer 

stiessen wir m einer Tief e von 9 Meter auf dasselbe. 

Haufig beschr~inkt sich die Bilclung von solchem Eise 

auf flache, federartige Blatter, deren Rippen unter einem ·winkel 

von 60° zum inneren Stamme stehen uncl die sich mit ihren 

Fbchen wiederum unter elem gleichen Winkel .~n einander 

ansetzen.. In ganz gleichen F edern bildet sich auch der Reif 

bei nieclrigeren Temperaturen, wahrend cler Dunst bei hoheren 

Temperaturen zu Nadeln krystallisirt, die biischelweise bei

samm en stehen. 

Die Temperatur des Seewassers erhalt sich im Winter 

von nahe der OberB~lche bis in ziemliche Tiefen sehr constant 

auf - 2° ~ 1 bis - 2°. 2. Diese Temperatur muss jedenfalls etwas 

oberhalb des Gefrierpunktes des Salzwassers vom mittleren 

specifischen Gewichte jene_r Gegenden liegen. Im Sommer sind 

aber die Temperaturen in den Schichten nahe der Oberflache 

ausserst variabel ui1d richten sich. nach der Lufttemperatur und · 

nach der Raschheit, mit welcher der Wasserwechsel vor sich 

geht. \tVird letzterer durch frischen vVincl und die treibende 

Bewegung der Eisst(icke befordert, so ist die Temperatur des 

vVassers niedriger, herrscht dagegen \Vindstille, so erheben 

sich die oberen Schichten rasch (iber Null. Es kann vorkommen, 

class man mitten im Eise in Waken und Can~Hen Oberflachen

tempcraturen bis + 2° tmd dart:iber misst. Man wtirde aber 
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einen grossen Fehler begehen, wenn man hieraus auf die 

allgemeine Temperatur des vVassers schliessen wollte, clenn 

solche Temperaturen beschr~inken sich auf die allerausserste 

OberB:iche und fallen rapid, sobalcl man tiefer hinabgeht. *) 

In 10 Meter ist auch im Sommer die Vv assertemperatur schon 

ziemlich constant - 2°. 1. 

Das von der Oberfl.ache des Eises abfliessende Schmelz

wasser hat eine Temperatur von o0
, die sich an der Oberflache 

des Wassers durch Absorption der Luftw~i.rme noch erhoht. 

Innerhalb der Tiefe von 10 Meter (vi'enn man die Temperatur 

in dieser Tiefe als constant oder nahezu constant annehmen 

,vill) muss diese W~i.rme an das Eis tmcl an das See\vasser 

nach unten abgegeben werclen. 

Lage der Thaupunkt des Eises bei der namlichen Tem

pcratur, wie der Gefrierpunkt des Salzwassers, so miisste die 

\Virkung des abfliessenclen Schmelzwassers und cler dadurch 

erwarmten oberen Schichten des Seewassers sehr becleutencl 

*) Man hat sich vielfach darin gefallen, nach den Oberflachentemperaturen 

ohne Rucksicht auf die gleichzeitigen Lufttemperaturen und Wintle Stromkarten 
zu construiren und Schli.isse auf warme und kalte Stromungen zu ziehen. Nach 
elem Gesagtem braucht kaum hervorgehoben zu werden, class die darauf basirten 
Theorien ohne jeclen weiteren "\Verth sind. Alle Temperaturen im Eise, welche , 

in geringeren Tiefen a]s 10 1\'Ieter gemessen wurden, sind im Sommer durch die 
Temperatur der Luft und clurch clas abfliessende Schmelzwasser beeinflusst. Nur 
in ausgedehnten Waken finclet \Yellensch]ag statt, der sich aber niemals bis zur 
Dlinung erhebt, sobald man einmal die Eiskante um ein Gewisses uberschritten 

hat. In Folge dessen reicht die \Virkung der Luftwrmne und cler clir~cten Sonnen
strahlen weit tiefer hinab, als im offenen 1\ileere. 

Noch weit unsicherer sind alle Messungen des specifischen Gewichtes. 

Der Salzgehalt der oberen Schichten des Meerwassers im Sommer hangt ganz 
von der Menge des abfliessenden Schmelzvvassers und von der Raschheit seiner 
V ermischung ab. 
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sein. Da sich aber das Salz beim Gefrieren ausscheidet, so 

kommt das aus elem Salzwasser entstandene Eis bei der gleichen 

oder nahezu· der gleichen Temperatur zum Schmelzen, wie <las 
Susswassereis, d. h. erst dann, wann sich die Temperatur des 
Wasscrs uber Null erhoben hat. 

Die ·wirkung des oberflachlich erwarmten Wassers sieht 

man sehr deutlich im Monat August. Um diese Zeit sincl jen~ 
Schichten Eis, ·welche mit der Oberflache des Wassers in Be
n1hrung stehen, tief ausgefressen und die Rander jedes Eis

feldes sind ringsum weit hinein unterwaschen. Da sich das Eis 
in Falge des oberen Abschmelzens hebt, so liegt die unter

waschene Decke bald hohl, es -treten neue Schichten Eis mit 
den obersten Schichten Wasser in Beruhrung und werden an
gefressen. Geht man um diese Zeit langs der Kante eines Eis
feldes, so muss man vorsichtig sein, cla man leicht durchbricht, 

man riskirt jedoch nicht mehr als ein Bad von geringer Tiefe, 
denn unterhalb liegt wieder das solide Eis. Bis auf mehrere 
Meter von der ~iussersten Kante klingt in diesem Stadium jeder 

Fusstritt hohl uncl gibt Nachricht, wie weit hinein sich die 
Wirkung des oberflach\ich erwarmten vVassers erstrec.kt. Dieser 
theilweise hohle, theilweise vom vVasser erfr.illte ausgefressene 
Raum kann an der aussersten Kante 1 Meter tief sein und 

4-5 Meter nach einwarts reichen. 

In der letzten Zeit unserer R0ckzugsreise wurden wir 

hierdurch haufig in den Stand gesetzt mit den beladenen Booten 
zwischen zwei fest aneinander gepressten Eisfeldern zu passiren. 

Wir brachen die obere hohl liegendc Decke los und schoben 

die Boote in elem oberen oberlfachlichen Canale uber das solide 

unten zusammenstossende Eis hin(iber. 
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Diesc \Virkung, die mit dern Auswaschen des Eises durch 

W ellenschlag, also· auf · mechanischem Wege, gar nichts zu 

thun hat, ist jedoch wie gesagt nur eine oberflachliche uncl 

reicht nicht weit hinab. vVenn auch die tiefer liegenclen \Vasser

schichten eine hohere Temperatur besitzen, als cler Gefrierpunkt 

des Salzwassers, so befahigt sie dies cloch nur, in die Poren 

des Eises einzudringen ohne zu gefrieren. Im Winter kann 

dies nicht der Fall sein, clenn in clieser Jahreszeit hat das Eis 

bis zu seiner unteren Fl ache hinab eine tief ere Temperatur, 

als cler- Gefrierpunkt des See,Yassers. 

Im Sommer dagegen liegt die Temperatur des Eises ·hoher 

als letzterer und in Falge <lessen dringt von oben das Schmelz

wasser, von unten clas Salzwasser ein, sie lo sen die geringen 

Reste Salz, wel~he im Eise krystallisirt .enthalten sincl und fLillen 

a.He Poren aus. Durch -diesen Process wird das gauze Eis von 

\Nasser durchsetzt und verliert einen grossen Theil seiner 

F estigkeit und Widerstanclsfahigkeit. In welchem Masse dies ge

schieht hangt ganz von seiner Porositat ab, demnach wie fruher 

gezeigt wurde, von den Umst~i.nden, unter -welchen es zum 

Gefrieren gekommen ist. 

In diesem Zustande ,·erursachen nun der Druck mid das 

gegenseitige Reiben cler Felder an den R~inclem eine andere 

Wirkung als im Winter, wa1m clas Eis hart uncl sprocle ist. 

Statt jener weithin reichenden, die grossten Felder und die 

hochsten Mauern spaltenden Sprunge mit ihrem Gefolge, den 

Eispressungen, brockeln sich die R;inder im Sommer auf 

allen Seit en ab. Die Felder werden weniger clurch Sprunge 

zerlegt, als clu_rch Abschurfen verkleinert. Bald i1ier bald clort 

trennt sich ein blosser Brocken, ein Stlick, eine ganze Scholle los 
1 
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jeder Wind, der die Felder in Be,vegung setzt, tr~igt auch zu 

ihrer Verkleinerung bei. Die Spr:t:inge laufon j<ytzt nic;ht mehr 

durch Dick und Dunn, qliei- durch die Eismauer:n w1.d \V~H!e, 

sie umgehen dieselben und suchen zu. ihrer Fortpflanzung 

die Stellen aus, wo das Eis am dt:innsten ist. Dort wo· die. 

Rander eben und schwach sind, trennt sich Brocken _,,mt 

Brocken, wo aber machtigere Massen dem Drucke gross~ren 

Widerstand leisten, reis~en 'sich die Berge uncl Erhebunger). ctls. 

Ganzes los. 

Die Folge hiervon ist, das_s: die grossen Felder, die .frt:iher 

nur durch schmale, heute Liberfrorene uncl morgen wieder auf

gebrochene Canale getrennt oder aber fest an einanc_ler ge.pr~_;st 

lagen, jetzt ·nicht mehr in clire<.=t~r g;genseitig~r BeriU1r~ng stel~en, 

sondern clurch eine Unzahl an Grosse sehr verschieclener Brocke;n 

und Schollen von einander fern gehalten werden ... 

Im Begi1111. des Soimners,. so lange· d~s Eis noch nicht 

viel von seiner ursprunglichen Starke eingebiisst hat-,_ aber sch.on 

v01i '\Vasser durchdru~1gen ist, sind die Canale mit Eisbrei, 

untermischt mit einzelnen: Brocken und SWcken, erflillt: Ende 

Juli, sobald die volle Sommertemperatur ein,getreten ist, ver

schwindet dieser Gasch mit unglaublicher Raschheit. Die Ober

flache des Wassers erwarmt sich un.ter elem Einflusse cler un~ 

unterbrochen auf sie herabscheinenden Sonne uncl verzehrt das 

sich immer von Neuem abscht:irfende Eis. 

Je kl~iner die. StCtcke, des.to rascher geht s_elbstverstand

lich ihre Auflosung vor sicli, denn ;um so grosser ist di~ denJ 

Verzehrungsprocesse ausgesetzte Oberflache im Verhaltniss zur 

Masse. Wa'hrend wir im- Juni bei den: Arheiten zum- Ausgraben 

des Schiff es die losges~fgten Blocke im Was"ser 'zerkl~i1~en) · ~nd 
g * 
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dann miihsam Brocken for Brocken auf das solide Eis heraus

ziehen mussten, um sie zum Schmelzen zu bringen, genligte 

es im Juli, die grosseren Klotze mit Pulver zu sprengen und 

die allenfalls noch zu massiven Stucke zu zertrlimmern und 

das Ganze dann in dem frei gesagteb Docke dem oberflachlich 

erwarmten Wasser zu uberlassen. Das Resultat der Arbeit 

eines ganzen Tages war an warmen Tagen in wenigen Stunden 

zu Wasser verwandelt, wenn nur keine Mlihe gespart worden 

war die Masse genugend zu verkleiuern. 

Hierdurch werden ganz enorme Quantitaten von sussem 

Wasser dem Meere zugefuhrt und vermischen sich langsam mit 

dem Salzwasser. Im Hochsommer sind an warmen, windstillen 

Tagen die obersten Wasserschichten in den Canalen fast suss. 

Aus diesem Grunde bildet sich auch, wenn bei dem niedrigen 

Stancle der Sonne die Temperatur wahrend der Nachtstunden *) 

nur wenig unter Null sinkt, sogleich junges Eis, was nicht der 

Fall sein konnte, wenn die der Luft ausgesetzten Schichten 

des Meerwassers ihren normalen Salzgehalt bes~issen. Allein 

diese dunne Kr'uste von Susswassereis verschwindet sehr rasch, 

sobald sich bei Tag mit der hoher steigenden Sonne die Tem

peratur wieder iiber Null erhebt. Dem Reisenden in Booten 

ist aber dieses junge Eis, das den Eisgasch in den Wasser

strassen zusammenbindet, ein mir sehr schwer zu bewaltigen

des Hinderniss. 

Mit dem F ortschreiten des· Sommers und mit der Abnahme 

der;Widerstandsfahigkeit des Eises werden die an den Randern 

*) Der Ausdruck ,,Nachtstunden" kann selbstverstandlich nur figurlich 

genommen · werden, da um diese Zeit die Sonne ohne Unterbrechung am 
Himmel steht. 
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der Felder sich lostrennenden Stucke grosser und nun reiben 

bei der allgemeinen Verschiebung auch diese aneinander. Jede 

neue Bruchmiche ist ein neuer Angriffspunkt, von elem sich 

neue Brocken abset_zen. Felder und Schollen sind yon einem 

Gemische von St(icken uncl Brei umgeben, das sich immer 

wieder erneuert uncl imrner wiecler verzehrt wird. Der Wind treibt 

die ganze Masse bald in clieser Richtung, bald in je11er, mit 

jeder Bewegung verschiebt sich Alles und es wircl neuc 

Reibung hervorgerufen, die neue Brocken lostrennt. Jedes Feld, 

jedes StLick, jede Scholle presst an jeden Nachbar und ti:agt 

zu seiner Verkleinerung uncl zur gegenseitigen Zerstorung bei. 

W~ihrencl bei den ahnlichen Vorg~ingen im Winter die 

Vernichtung nur eine scheinbare ist und die Vermehrung der 

ganzen Masse nur befordert, indem sie <las Zerst_orte nach unten 

'und oben aufh~iuft und dadurch Platz schafft fur die Bildung 

von neuem Eise, i'st sie jetzt im Sommer eine durchgreifende, 

clenn jede Verkleinerung befordert die Vemichtung, jede neu 

entstandene Oberflache ist ein Angriffspunkt fLir den allgemeinen 

Todfeind, die '\i\Tarme der Luft und des Wassers. 

Auf diese Art wird mehr und mehr Raum _geschaffen. 

Der Tummelplatz der Felder vergrossert, sich, die Canale 

werden breiter und es bilden sich Waken. Als die Sonne im 

Frlihjahre ilber elem Horizonte erschien, beleuchtete sie eine 

trostlose, scheinbar alles Lebens bare Eiswuste, der innerhalb 

des Gesicht~kreises keine Spur von Wasser Abwechslung ver-
\ 

lieh. Das ganze Eis bestand aus ausgedehnten Feldern, getrennt 

Yon einander durch schmale Canale, die sich nur Mfneten, um 

rasch wieder zu tiberfrieren, nur hier und da und in weiten 
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Zwischenrauinen verrieth eine for kurze Zeit offene Stelle die 

Existenz· von \Vasser. 

vVelch' ganz \1erschiedenes Bild bietet jetzt Anfangs August 

der Hochsommer! Wasser auf allen Seiten, Wasser fliesst in 

Rinnen und kleinen Richen Von jedem Abhange und jeder 

Eismauer und tropft von jedem EissWcke, \Vasser steht in 

weiten Seen in jeder Niederung und verbindet als schmale 

Strassen die Th~iler zwischen den Eiswallen, am Rande jedes 

Feldes tritt clas Wasser zu Tag und ·bilclet bald enge Can~ile, 

bald weite Waken. Von der Spitze eines hohe11 Eisberges 

-(ibersehen, durchziehen die dunkeln Streifen nach allen Rich

tungen die weisse Decke, hier verengern sie sich uncl Yer

schwinden, dort werden sie weiter und breiten sich aus. Wahrencl 

im Fr(ihjahre ein Brett zum Uebersetzen der einzelnen offenen 

Stellen gen(igt Mtte, um die weitesten Strecken zu durch

wandern, braucht man jetzt ein Boot, um nur wenige Meilen 

zu durchschreiten. 

Und mit dem · \Vasser ist auch das animalische Leben 

zuri:.ickgekehrt. In den \Vaken tummehi sich der Vv all und der 

Seehund, ab uncl zu taucht das Wallross aus cler clunkle'n Flut 

empor und erhebt den wilclen, struppigen Kopf -(iber die Ober

fl~iche, an den R~inclern der Felder treibt sich mit knurrenclem 

Magen vorsichtig. cler B~lr umher uncl lauert mit giedgem 

Blick auf den Schlaf des Seehuncls uncl des \iVallrosses. Vogel 

der verschiedensten Gattung und Grosse, En ten, Movcn, Ganse, 

Taucher bclcben die Luft und das Wasser und tragen zu grosscn 

Schw~irmen geschaart die Beute den Nestern am Lande zu. Sie 

alle ern~ihrt das Meer mit seinen Milliarden Krebsen ur,,d Mol

luskeri jeder Art,· mit den Muscheln, Stemen, Wlirmern und 
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den Hunclerten von Varianten niederer Thiere, die sich am 

Grunde umhertreiben. Alles schwelgt und freut sich des iippigen 

Lebens, denn der Sommer hat die Fesselr1 gelost, welche die 

Winterkalte (iber Alles ausgebreitet hatt~, er hat die l\1ittel zu 

schwelgerischer Existenz blossgelegt, die das Meer in jenen 

Gegenclen -seinen Bewohner_n in reichlichster F(ille bietet. 

Die im Juni in weiter Ferne gesehenen Spriinge n~iherten 

sich mit elem Fortschreitcn der Jahresze;t mehr und mehr dem 

Schiff e, immer neue Stticke trennten sich von. d~m Rancle des 

Felcles los, es wurde kleiner _und kleiner und die offen,en Stellen 

ri..ickten immer dichter heran. Anfangs August betrug .der Durch

messer noch etwa $-6 Meilen, gegen Ende des Monats war er auf 

2-3 Meilen reducirt. Im Osten hatten wir das \Vasser schon 

so nahe, dass wir t~iglich zu elem Ran de des F el des gehen und 

tings desselben die Jagd auf den Seehund und den Btiren be

treiben konnten. 

Die Bildung von jungem Eise in den Nachtstunden ein

zelner kalterer Tage hatte zwar im ganzen Sommer niemals 

ganz aufgehort, aber sie beschr~inkte sich w~ihrend der warmsten 

Zeit auf eine sehr feinc Lage von Susswasscreis, welche sogleich 

wiecler verschwancl. Bis Mitte August ging der Process des 

Thauens ununterbrochen vor sich. Um cliese Zeit bega11;n abe1~ 

die Bildung des jungen Eises in heiteren Nachten rascher vor

zuschreiten, wenn auch nicht in den vVake1i. von einiger Aus~ 

clehnung, so doc1' in den Can~Hen und engeren Stellen, ,vo sich 

clas abfliessende Schmelzwasser schwerer vermischte. Am 

14. August betrug die Dicke des ntichtlicheri Eises auf den 

SLisswasserseen und in elem Docke schon uber einen halben

Zoll und schritt von da an ebenso rapid vor, als das Thauen 
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im Beginn des Sommers. Schon am letzten August erhob sich 

die Temperatur nicht mehr iiber Null und stieg dann im ganzen 

September nur mehr an vier Tagen auf Stunden uber den 

Gefrierpunkt. W~ihrend die mittlere Temperatur des August, 

trotz der vielen nachtlichen Minus-Temperaturen gegen Ende 

dieses Monats, noch immcr -+ 0° • 2 betragen hatte, war die-

j enige des September schon 4°. 3. *) 

Unter dem Einflusse dieser Temperaturen verlangsamte 

sich rasch das Thauen als die erste H~ilfte des August voruber 

·war, das Rieseln der Schmelzwasserbache wurde schwacher und 

schwacher, bald fielen nur mehr Tropfcn, die sich immer lang

samer folgten, die Eiszapfen verlangerten sich ,vieder und wurden 

in schnellem Uebergange trocken, dann kam das Thauen ganz 

zum · Stoc ken. 

Am 31. August hatte sich das Schiff am ,veitesten aus 

dem \Vasser gehoben, in Folge der reichlichen SchneeWle iii 

de1~ n~ichsten Zeit begann sich das Eis von da an wieder ein

zusenken. Auf den nur zum Theile abgelaufenen Stisswasser

seen kam das junge Eis nicht mehr zum Thauen und wurde 

dicker und dicker, in kurzer Zeit ,,,aren alle Ansammlungen 

von sC1ssem \i\Tasser verschwunden und anstandslos schritten die 

beladenen Schlitten iiber die sie verhiillende Eisdecke hinuber. 

Alln~ichtlich mahnte uns das Knistern und Knacken, 

<las unter den F ussen und auf allen Seiten ertonte, an die 

Wiederkehr der Kalte, unter deren Einfluss sich das bloss

liegende Eis zusammenzog und in leichten Sprlingen ober-

*) Im Jahre 1872 hetrug die mittler.e Ternperatur des September - 9°.:1, 
obwohl wir uns damals 3% 0 si.idlicher befanden .. 
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flachlich zerriss. Jeden Abend verkundete das stundenlang un

unterbrochene Gerausch in der ganzen Umgebung das Sinken 

der Temperatur bei heiterern Himmel. 

Innerhalb 14 T~ge hatte der Winter den Sommer ver

drangt. 

Mit dem Fallen der Temperaturen wui·de die Oberflache 

des Eises wieder trocken. Die von Wasser durchzogenen Schnee

graupen froren zusammen und bildeten fi.ir kurze Zeit, so lange 

kein neuer Schnee gefallen war, eine zwar holperige, aber festc 

und glatte Oberflache. Das in die Poren eingedrungene Wasser 

erstarrte wieder zu Eis und die Eisdecke nahm von oben 

gegen unten abtrocknend ihre urspr0ngliche Sprodigkeit an. 

In dem der Luft ausgesetzten und vor der Beruhrung 

mit Seewasser geschiitzten Eise ~erden <lurch das es durch

setzende Schmelzwasser auch die letzten Reste von eingefrore

nem Salz gelost und entfuhrt, das Eis wird ausgewaschen. 

Durch <las Gefrieren des eingedrungenen W assers erlangt solches 

Eis eine grossere F estigkeit uncl Sprodigkeit uncl splittert wie 

Glas. Geschrnolzen liefern die <lurch die Eispressungen uber 

die Oberflache emporgehobenen Blocke nach Verlauf eines Som

mers fast gapz reines Susswasser vom specifischen Gewichte 

1·0000-1·0005. 

Auch die Salzschichte, welche im Winter aus dem bei 

)liedrigen Temperaturen gefrorenen 'Eise gegen oben heraus

krystallisirt, lost sich im Schmelzwasser und wir1 von demselben 

seinem ursprUnglichen Elemente, dem Seewasser, oder den Si.iss

wasserseen, zugefuhrt. In letzteren lasst sich dieses geloste Salz 

deutlich erkennen. W~{hrend namlich die oberen Schichten in 
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denselben ganz oder sehr nahezu st.iss sind, enthalten die unteren 

so becleutende Quantitaten Salz; class ihr Wasser untrinkbar 

wircl. Hiervon uberzeugt man sich jedes Mal, wenn man bei 

elem Schopfen aus einer einigermassen tiefen Ansammlung von 

Schmelzvvasser nicht die nothige Vorsicht gebraucht uncl das 

Wasser umruhrt. 

So lange die Temperaturen nicht bedeutend gesunken sind, 

beschrankt sich die Einwirkung der Kilte auf das si.isse Wasser 

und auf die Oberflache des Eises. Die Bildung von jungem 

Eise auf See-Yvasser von grossere~· Ausdehnung beginnt erst 

einige Zeit nachdem die Thauperiode zu Ende gegangen ist. 

Bei ruhigem Wetter und ruhiger Lage des Eises bildet sich 

zwar eine schwache Kruste, die aber den zahen, halbfesten 

Zustand nur dann (iberschreitet, wenn sie vollkommener Ruhe 

1.iberlassen bleibt. Dies ist jeclocli. bei cler sich ewig wiecler

holenden Verschiebung im Eise nur selten der Fall. Erst in 

der zweiten H~ilfte des Septembers wurcle die Kruste in den 

'Waken so click, class sie den Booten bei cler Jagcl ernstliche 

Schwierigkeiten be1:eitete. Bis Mitte October genugten schon 

geringe Wincle uncl geringe Aenclerungen in cler Lage des Eises 

zur · Zerstorung cler jungen Eiskruste. Im vorhergegangenen 

Herbste waren die V erhaltni~se weit ungunstiger gewesen. 

l\fa elem Trockemverden des Eises begannen auch die 

Eisp1~essungen wieder ihr ·Werk. Anfanglich krampelten sich 

die Rander nur stellenweise auf, dann aber auf grossere Streckei1 

und mit mehr Gewalt. Grosse Stucke tremi.ten sich los, es 

bilcleten sich Sprunge und brachten neue Pressungen mit sich. 

Bei j eel er neuen V erschiebung horten wir .am Ran de des F el des 

jenes o.niinose, verclerbendrohencle Ger~iusc.h,. uber desseu Ur-
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sprung uns der erste Winter so traurig@ Auskunft gegeben hatte .. 

Hcute hier, morgen da sahen wir die wohlbekannten Eismauern 

emporsteigen und an )edem Morgen starrten uns die frischen 

Bruchfhichen neuer Aufwurfe entgegen. 

Im -September war das Eis am schw'achsten. Der Verlust 

im Sommer war noch nicht dur:ch Neubildung ersetzt \l:lld die 

Wirkung der Pressungen war um diese Zeit nur gering; Mit 

der Zunahme des Eises an Dicke ui1d Festigkeit wurde aber 

der Kampf der Felder hartnackiger. Im October sahen wir 

wiccler dicht vor unseren Augen die alten Vorg~inge und als 

die Sonne in der_ zweiten Halfte dieses Monats Abschied · nahm 

schien es, als stUnde u11s ein zweiter Winter in1 Packeis 

bevor, ein zweiter monatelanger Ka·mpf um die Existenz, aus

gefochten im Dunkel cler Nacht . gegen die allgemeine Ver

wustung. Als der Monat zu Ende ging war unser Feld auf eine 

halbe Meile i111 Durchmesser reducirt, nur wenige hundert Schritte_ 

~olidcs Eis trennten · das Schiff noch vom Rande und bildet.en 

den Schutz gegen die fast sichere V ernichtung. 

Ein glUckliches Geschick befreite uns aus dieser trostlosen 

Lage. Heftige SchneestUrme, die jede Aussicht benahmen und 

die Richtung nur vermuthen liessen, in welcher clas Schiff ge

trieben wurde, fuhrten unser Fel~l jn 5la~ s~Mtzencle Bereich 

dcr sodlichsten Inseln \:~:m Fr~i1z-Josefa~_~ncl_._ p~rch die nach-
. . . :,:·· . ·.· . '• '''. 

folgenclen. Mass~li a1_1 ~las am Landy f est_liegend~ J~i.s der Kuste 

angetrieben ttncl ·angepresst,. frot ~? im November mit diesem 

zusammen uncl lag von cla an fo vollkommener Ruhe uncl un

behelligt von jeder Pressung. Sudliche Wincle brachten uns 

l).ier und da Nachricht von den Vorgangen auf den Riffon unc1 

bei den gestrandeten Eis bergen, gegen welche die tteibencle 
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Masse des Packes anstlirmte, aus weiter Ferne trugen sie uns 

das Donnern und Krachen der dort zur Vernichtung gebrachten 

Eismassen zu und erhohten in uns das ·wohlthuende Gefi.ihl 

der Sicherheit und der gHicklich bestandenen Gefahr. 

Als wir dann im foigenden Jahre mit den Schlittenbooten 

diese Gegenden uberschritten, sahen wir Bilder der stattge

fundenen Yerwustung, die jene noch weit iibertrafen, welche 

sich im ersten Winter unter unseren Fossen abgespielt batten 

und die nns damals wie das ausserst Mogliche erschienen 

waren. 

Den wahren Abschluss der guten Jahreszeit bildet der 

erste Schneesturm, das Kind des eigentlichen Winters. Die 

wenigen Tage, welche zwischen dem Ende des Than~ns und 

dem Beginne der Sturmperiode liegen, sind der hochnordische 

Herbst. Die ersten Sttirme traten in der zweiten Halfte des 

Septembers ein. Dahinfegend uber Land nnd Eis , hatten sie in 

wenigen Tagen iiber Alles die schiltzende Winterdecke aus

gebreitet. 
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pm pMFORMUNG DES ~ISES. 





im V orhergehenden geschilderten V erhaltnisse haben 

nicht bloss ihre Gultigl~eit for das Feld, in welchein der 

,,Tegetthoff" begraben lag, s.ie sind normal u~1d stellen: 

nur die Wirkungen der physikalischen Gesetze dar, 

denen das ganze Eis unterworfen ist, im. arktischen wie im aiit

arktischen Gebiete. Sie sind gesetzmassig und konnen <lurch· 

andere hinzutretende Factoren hochstens modificirt werden; Was· 

mit elem Felde vorging, in welchem wir eingeschlossen lagen und 

mit dem wir so weite Strecken durchtrieben, das hat in ~ilm~ 

licher Art und Weise mit jedem Stucke stattgefunden, das gleich 

elem unsrigen in schwimmendem Zustande elem Einflusse der 

Luft und des W assers unterh1g. 

Unser Feld war urspn1nglich aus Iosen StC1cken zusammen

gefroren, die Eispressungen hatten es im Laufe des Winters 

umgeformt, <lurch die Bildung von jungem Eise wurde es gefestigt 

uml verst~irkt und im folgenden Sommer durch Abschmelze11 

von oben und durch Abschurfen von denSeiten wieder geschwacht 

und. verkleinert. Dieser Vorga.ng muss sich alljahrlich wieder

holen, woher immer ·der· Ursprung des Stt:ickes ~latirt, mag. es 
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nun als gleiclunassig ebene Flache in einer vor Pressungen ge

sch(itzten Bucht entstanden und dann in See getrieben oder aus 

ungleichen Brocken zum chaotischen Durcheinander zusammen

gefroren sein. Sobald es sich im Winter inmitten der vor \Vind 

uncl Stromung treibenden Massen befindet, formt es sich um und 

wachst und schmelzt im fo1genden Sommer von oben ab. 

Verfolgen ,vir nun das Feld, das ja nur ein Reprasentant 

des ganzen Packeises ist, weiter und betrachten wir sein wahr

scheinliches V erhalten im zweiten J ahre, wenn es sich selbst 

uberlassen geblieben ware und nicht den Stutzpunkt des festen 

Landeises gefunden hatte. 

Wie schon erwahnt war es im Beginne des zweiten \rVin

ters stark verkleinert, im Vergleiche zu der enormen Ausdehnung, 

die es im vorhergehenden Fn1hjahre besessen hatte. Was es von 

seinem Zustande im ersten Herbste unterschied, war jedoch nicht 

so sehr sein Flacheninhalt als seine Machtigkeit. In F olge der 

im ersten Winter nach [unten und oben aufgehauften Massen, 

welche die Kalte und Regelation verbunden und wenigstens stel

lenweise solid vereinigt batten, war trotz des bedeutenden Ab

thauens im Sommer seine Widerstandsfahigkeit gewachsen. Die 

ganze unter Nowaja-Zemlja in Bewegung gesetzte Masse, 1velche 

urspr(inglich nur aus leichtem Eis bestand, hatte sich nach ein

jahrigemt. Umhertreiben f zu soliden Feldern und Stuckeu von 

solchen von sehr verschiedener Ausdelmung vereinigt. 

Die Eispressungen sind die unausbleibliche Folge der trci

benden Bewegung und mussen im zweiten Winter ebenso statt

gefunden haben wie im ersten, jedoch mit elem Unterschiede, 

class die gegenseitige Zerstorung mit grosserer Intensitat vor sich 

ging, da die in Bewegung gesetzten Massen schon im Herbste 
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machtiger waren uncl mehr Widerstand zu leisten vermochten: 

und analog elem erst en Winter im Laufe des zweiten immer schwerer 

geworden sein mussen. Der allge111eine Kampf der Felder unter 

sich uncl all er _ zusammen gegen. Wind, Strom und Kalte und 

alle jene Hindernisse, welche sich ihrer freien Bewegung
1 

wider

setzen, wird sich im zweiten Winter energischer gestaltet haben. 

Wenn auch die Sommerwarme das Eis an solchen Stellen, 

wo es sich erst sp~it im vorhergehenclen Winter gebilclet hatte 

uncl in F olge <lessen schw~icher geblieben war, gcu1z durchfressen 

und an anderen so stark reducirt hatte, class stellenweise schon der 

Druck des untergeschobenen Eises zum Durchbrechen genugte, so, 

hatte <loch die durchschnittliche Machtigkeit des Feldes bedeutend 

zugenommen, sowohl durch Anwachsen der oberen zusammen

hangenden Decke als der Masse des untergeschobenen Eises. 

In Folge dieser Festigung werden die Eispressungen nicht 

mehr eine so allrngliche Erscheinung gewesen sein, wie im ersten 

·winter. Die Sprunge werden seltener aufgetreten und die Felder

nicht mehr so vollstandig zersplittert und in immerwieder zusammen

frierencle Stucke zerlegt worden sein. Dafor werden aber an jenen 

Punk.ten, wo die sich bekampfenden Massen auf einander trafen, 

V erw(istungen stattgefunden haben, es werclen Berge und Mauern 

aus Eisblocken aufgeworfen worden sein, die jene des ersten 

Winters weit (ibertrafen. Dass wir uns hiervon bei der Ruck

reise mit den Schlittenbooten an der Kante des festliegenden 

Landeises mit eigenen Augen uberzeugten, habe ich schon fruher 

crw/ihnt. 

DHrch diese sich erneuernden Votgange muss im Laufe 

cles zweiten Winters wiederum eine bedeutende Ouantitat Eis 
' ~ 

1.iber der Oberflache angehauft uncl eine entspreche11d grossere 
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unter die obere Decke gepresst worden sein. Die im ersten 

Winter untergeschobene Masse wird sich unter dem Drucke des 

Nachschubes gleichmassiger vertheilt haben und jene SWcke, 

welche mit der unteren Flache der allgemeinen Eisdecke in 

directer Beruhrung stand en, werden mit dem W achsen des Eises 

nach unten in dieselbe eingefroren sein. Die neu hinabgepressten 

Stucke werden einen Theil der alten losgerissen und dorthin 

verschoben haben, wo noch kein untergeschobenes Eis lag, die 

confuse, theihyeise lose, theilweise zusammengefrorene Masse 

wird sich mehr und mehr in einander gefugt und die leeren 

Zwischenraume ausgefullt haben. Unter dem allgemeinen Druck 

gegen oben und der seitlichen Pressung werden im Laufe des 

Winters <lurch Regelation alle BenJ.hrungsflachen unter sich und 

mit der sie bedeckenden Eisf:bche zusammen- und theilweise in 

letztere eingefroren sein. 

Wahrend am Ende des ersten Winters die Anhaufungen 

unter Wass er local und dort am grossten waren, wo uber die 

Oberfl.ache die Eismauern emporstarrten, wahrend also die unter

geschobenen Massen mehr in regellosen confusen Haufen bei

sarhmen lagen, wird sie das Ende des zweiten besser in ein

ander geschichtet finden. Die Sprunge werden vorzugsweise die 

schwacheren Stellen getroffen und an diesen Eispressungen und 

deren Consequenzen hervorgerufen haben und hiedurch wird 

die gleichmassigere V ertheilung unter der Oberflache befordert 
worden sein. 

Eine ahnliche Veranderung muss an der Oberfl.~iche vor 

sich gegangen sein. Die <lurch das Abthauen im Sommer zu 

mehr oder weniger gewolbten Hugeln verringerten Eiswalle 

werden <lurch die Spr(lnge zum Theile getrennt worden sein 
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und iiber ihnen werden sich neue Mauern erhoben und eineri 

Theil der fruheren Niederungen ausgefiillt haben. 

Am Ende des zweiten Winters wird das Feld einen ganz 

ahnlichen Anblick dargeboten haben, wie am Ende des ersten. 

Durch die Winterkalte wird die Masse von kleineren Feldern 

des Herbstes zu grosseren zusammengefugt worden sein. Rohe 

Walle, aus machtigen Eisblocken bestehend, werden wieder 

<lie Oberflache uberziehen und den Kampfplatz der Felder be

zeichnen, sie werden vielleicht nicht mehr so zahlreich sein, 

wie ein Jahr fruher, aber dafur um so schroffer und machtiger, 

Das Material, aus dem sie aufgebaut sind, wird Zeugniss ablegen 

von den Wachsthum des Feldes. 

Und der Schneesturm wird wieder sein Werk gethan und 

<lie Wildheit der Triimmerhaufen versteckt haben, um die 

Zeugen der allg~meinen Zwietracht deni Anblicke der vor 

Kurzem wieder aufgegangenen S~nne zu entziehen, welche Ver

nichturtg droht als Strafe fur die gegenseitige Fehde. Nivellirend 

wird er den Winter uber wieder iiber Alles hinweggef egt sein, 

er wird wieder sein Schneewehen aufgebaut und die schroffen 

Thaler mid Einschnittewenigstens zum Theile ausgeglichen haben. 

Steigt dann die Sonne hoher, so beginnt sie abetmals ihr 

Werk der Zerstorung. Nach und nach verschwindet wieder die 

allgemeine Schneedecke, die Hocker runden sich mit . dem Vor

.schreiten der J ahreszeit ab, in den Niederungen sammelt sich 

wieder das Schmelzwasser, die hohen Mauern sinken, ihren 

schroffen Charakter verlierend, in sich selbst zusamrnen und werden 

wieder zu Hugeln. An den Wanden trennt sich Stuck fur Stt:ick 

und lost sich zu Wass er, die W asserstrassen werden breiter 

und • die Waken haufiger und ausgedehnter, die Felder ver-
9 * 
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kleinern sich wieder und clie Eisdecke wircl cl(inner. Ist cler 

sommerliche Schmelzprocess zu Ende, so wircf das Eis gerade 

so wie im vorhergehenden Jahre ein gewisses schwer zu be

stimmendes Quantum an Dicke von oben und an Ausdehnung 

von den Seiten eingebtisst und elem Meere . als Wasser zur(ick

erstattet haben. 

lJnd so geht es fort, Jahr aus und Jahr ein. Bei der 

gleichen Temperatur schmilzt in jeclem Sommer von der obern 

Decke das gleiche Quantum ab und ersetzt sich im Winter 

durch Neubildung von unten. Es wiederholt sich stets wieder 

die ZerstLickelung uncl theilweise V ernichtung in cler warm en 

Jahreszeit uncl die Umformung uncl Anhaufung in cler kalten. 

J eel er Winter flickt neue StLicke in die im Sommer durch

brochene EisA.ache und hauft neues Material iiber uncl unter 

derselben an und jecler Sommer zerstort wiede.r zum Theil clas 

im Winter Geschaffene. So verh~ilt es sich mit jeclem einzelnen 

SWcke von cler kleinsten Scholle bis zum grossten Felcl-e, es ist 

der gesetzm~issige Vorgang, elem die ganze Masse unterliegt. 

Nur geht die Vergrosserung um so langsamer vor sich, je m~ich

tiger uncl widerstanclsfahiger die Felder werden. 

Das Feld, welches wir bewolmten uncl von welchem unsere 

Beobachtungen stammen, war am Schlusse des zweiten Vi/inters 

m~ichtiger als am Schlusse des ersten. Es hat also im Laufe 

eines Jahres zugenomn:ien, die Abnahme im Sommer muss clem

nach geringer gewesen sein als die Zunahme im \Vinter. Da 

sich die gleichen Vorg~inge, welche ja nur die Wirkungen cler 

gleichen Ursachen sin cl, in jeclem J ahre wiederholen mlissen, 

so ware hieclurch eine forhv~ihrencle Zunahme der ganzen Masse 
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bedingt, welche als Endresultat eine allm~ihliche vollsrnndige 

Vereisung der Polargegenden verursachen mCtsste. 

Die Ursache der Zunahme des Eises liegt einestheils in 

der Anh~iufung durch die winterlichen Eispressungen, andern

theils in dem Anwachsen des Eises in Folge der Kalte. Betrachtet 

man jede dieser Ursachen fur sich, so ergibt sich, class die 

Summe ihrer Wirkungen gewi,sse feststehende Granzen nicht 

-C1berschreiten kann und class dadurch den angedeuteten F'olgen 

Einhalt geboten ist. 

Nimmt man an, dass die ganze Eisdecke eine gleichm~issig 

ebene Oberflache besitze und sich nicht in treibender Bewegung 

befinde, so wtfrden die Eispressungen entfallen und es bliebe 

nur die Zunahme des Eises durch Gefrieren. Betrachtet man 

die Temperaturen des zweiten Sommers' und des ersten Winters 

, als normal fur die Gegend, in welcher wir uns bewegte{1, so 

~vt:irde sich, wenn im ersten Herbste an der Stelle des Eises 

ganz offenes Wasser gewesen w~lre, im Winter eine etwa 

2 Meter dicke Eisschichte gebildet haben, von welcher im 

folgenden Sommer ungefahr 1 Meter von oben abgesclrniolzen 

ware. Der zweite Herbst h~itte eine Eisdicke voh 1 Meter vor

gefundep und diese musste im Laufe des Winters wiederum 

um 2 Meter gewachsen sein, ,venn nicht eine andere Ursache 

die Zunahme nach unten verlangsamte. Am Ende des zweiten 

'\¥inters Mtte die. Dicke der allgemeinen Eisdecke 3 Meter 

betragen, die durch das Abschmelzen im folgenden Sommer 

wieder um 1 ' Meter verringert worden- w~ire. 

Die Dicke des Eises musste also in jedem Jahre um 

1 Meter zunehmen und diese Zunahme mCisste scheinbar endlos 
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sein, wenn nicht durch Zufuhr von Warme dem Fortschreit_en 

des Eises· feste Granzen gesetzt waren. 

Misst man die Temperatur der obersten Schichten der 

Erde am festen Lande, so finclet man, class die Schwankungen 

der Lufttemperatur mit elem Einclringen sehr rasch weniger 

fuhlbar werden · und class man sch on sehr bald in Erdschichten 

gelangt, welche eine constante Temperatur besitzen und auf 

die der Wechsel der Tages- uncl Jahreszeiten ohne Einfluss 

bleibt. Die_se oberste constante Temperatur nahert sich iiberall 

der mittleren J ahrestemperatur, in den heissen Gegenden ist 

sie etwas niedriger, in den kalten et,vas hoher als diese. 

Dringt man uber cliese in Mitteleuropa in etwa 25 Meter 

liegende Schichte noch weiter ein, so ergibt sich alluberall eine 

Zunahme der Tempera:tur mit der wachsenden Tiefe. Ihre 

Ursache ist in der inneren Erdwarme zu suchen. 

Es ist selbstverstandlich, class clort, wo die Temperatur 

cler obersten Schichten constanter Wanne unter elem Gefrierpunkte 

liegt, der Boden bis zu jenen Tiefen hinab gefroren ist, in 

welchen sich die Temperatur bis zum Thaupunkte hebt. In 

Jakutsk haben z. K die Messungen ergeben, class Letzteres in 

etwa 187 Meter stattfindet. W~ihrend des Sommers kommen 

hier nur die allerobersten Schichten der Erdrinde zum Auf

thauen und der Boden ist dort, wo F euchtigkeit vorhanden ist, 

bis in die genannte Tiefe ununterbrochen gefroren. 

Die ganz gleichen V erhaltnisse m(issten stattfinden, wem1 

das Wasser ebenso fest !age als die starre Erdrinde. Das Eis 

wurde dann im Laufe der Jahre bis zu jener Tiefe angewachsen 

sein, in welcher die mit der ausseren AbkLihluno- im Gleicho-e-
b b 
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wicht stehende innere Erdwarme die Temperatur · auf elem 

Gefrierpunkte erhielte. Diese Tiefe wurde jedoch grosser sein 

als an der festen Erdoberflache, weil das Eis ein besserer 

Warmeleiter ist als die Erde. 

Das Wasser ist aber ein flussiger Korper, dessen Dichtig

keit und Schwere sich mit der Temperatur andern, und hier

durch ist ein ewiger Ortswechsel innerhalb der ganzen Masse· 

bedingt, welchet die einseitige Abkuh1ung verhindert. 

Das specifische Gewicht und die Dichtigkeit des sussen 

W assers sin cl am grossten bei + 4 °. Das Wasser, welches 

diese Temperatur besitzt, ist also am schwersten, es wird 

sinken und die untersten Lageri einn~hmen. Dem entsprechend 

findet _man auch in allen tieferen Landseen, deren Wasser nicht 

durch Stromung oder heftigen W ellenscI:Iag in Bewegung gesetzt 

wircl, am Grun de eine von der Lufttemperatur unabhangige constante 

, Wassertemperatur von 4-5 °, welche die Eisbildung an der 

Oberflache erschwert. Im Sommer werden die obersten Schichten 

eine hohere Temperatur annehmen als die unteren; kuhlen sie 

sich im Winter durch die Beruhrung mit der Luft ab, so werden 

sie schwerer, sinken_ um so rascher je mehr sie sich der Tempe

ratur des Dichtigkeitsmaximums n~ihern und andere warmere 

treten von unten an ihre Stelle. Die obersten Schichten konnen 

also erst bis zur Eisbildun'.g erkalten', wann die· ganze Wasser

masse des Sees bis zu jener Temperatur abgekuhlt ist, welche 

die grosste Dichtigkeit hervorruft. 

Ganz ahnlich wurden die V erhaltnisse im Meerwasser sein, 

wenn dessen V erhalten nicht <lurch seinen Salzgehalt modificirt 

ware. Das Dichtigkeitsmaximum des Meerwass.ers liegt, abge

sehen von den durch die Verschiedenheit des Salzgehaltes ver-
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ursachten Unterschieden, bei - 3.07. Befande sich das Seewasser 

nicht auch in seitlicher Bewegung, u. z. bis zum Grunde, so 

m(issten sich die <lurch die Luftte1nperatur an der Oberflache abge

kt:ihlten W assertheilchen senken, und die ganze W assermasse 

111C1sste sich uberall cl01~t, wo die mittlere Jahrestemperatur cler 

Luft niedriger ist als - 3. 07, nach und nach bis zu clieser ab

hihlen. Das Meer musste in Folge <lessen -----;- da das Salzwasser 

schon bei - 2. 05 erstarrt - bis zum Bodell' ausfrieren oder 

wenigstens bis in jene Tiefe, wo analog der festen Erclrincle 

<lie innere Erclwarme clas Wasser auf einer oberhalb des Gefricr

punktes iiegenden constanten Temperatur erhielte. 

Es wlircle clann eine machtige obere Eisdecke existiren, 

{_mterhalb derselben eine constant auf der aussersten Gr~i.nze 

uber elem Gefrierpunkte erhaltene W assersch~chte, und vom 

Grunde des Meeres.w(irde die Temperatur gegen das Innere der 

Ercle ebenso zunehmen, wie am festen Lande. 

Dem ist vorgebeugt durch den Austausch zwischen elem 

in der Umgebung der Erclpole erkalteten und elem in der Na.he 

des Aequators erwarmten Wasser, der <lurch die spater etwas 

eingehencler zu besprechenden Meeresstromungen vermittelt wird. 

Dieser A ustausch ist durch die V erschiedenheit im Gewichte in 

}'olge cler Verschiedenheit von Temperatur und Salzgehalt gesetz

massig bedingt ·und durch anclere hinzutretende Factoren, wie 

Wind, Ausdelmung und Formation cler den Austausch erschwe

renden oder beg1:instigenden Land- und Bodenverhaltnisse fur die 

ganze Erde ebenso gesetzm~i.ssig geregelt. 

Durch die Zufuhr von warmem und die Abfuhr von kal

tem Wasser wird die Temperatur des Meeres im ganzen ark

tischen Gebiete erhoht. Wenn auch die den Austausch vermit-



Die Umforinung des Eises. 129 

telnden Meeresstromungen in ihren Ursachen und Wirkungen: 

nicht als vollkommen constant angesehen werden konnen, denn 

die Unterschiede in den meteorologischen Verhaltnissen der ver

schiedenen Jahre werden nicht ohne Einfluss auf dieselben blei

ben, so lasst sich <loch im grossen Ganzen mit aller Sicherheit 

annehmen, class die <lurch sie hervorgerufene Warmevertheilung 

eine mit nur g~ringen Variationen alljahrlich wiederkehrende 

ist. Man k'arin die Temperatur des Meerwassers im ganzen 

Polargebiete als dadurch constant oberhalb des Gefrierpunktes 

erhalten betrachten, obvwhl sie naturlich mit de1;i verschiede

nen Oe1~tlichkeiten und Tiefen mehr oder weniger grossen 

Differenzen unterliegt. Diese sind aber ft:ir das F olgende 

ohne Bedeutung, es gen(igt festzustellen, class den Polarmeeren 

eine W~irmequantitat zugeft:ihrt wird, welche ihr Wass er bis 

nahe zur Oberflache stets tiber dem Gefrierpunkte zu erhalten 

vermag. 

Dort nun Wo das Wasser mit der Luft in Ber(.ihrung 

tritt, wird es im Winter abgekiihlt, es nahert sich seinem Dich

tigkeitsmaximum, wird schwerer und sinkt, es treten warmere 

Schichten von unten an seine Stelle, die wiederum eine Abktih

lung erleiden, und wiederum anderen Platz machen. Aehnlich 

wie bei den Landseen sollte also eigentlich die Eisbildung erst 

dann stattfinden konnen, watm die ganze W assermasse bis zum 

Gefrierpunkte erkaltet ist und ihre Warme an die· Luft abgege

ben hat. 

Allein ebenso wie bei directem Contacte mit der Luft die 

Abkuhlung und damit die Eisbildung zu rasch vor sich geht, 

als class bei letzterer das ganze Salz ausgeschieden werden 
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konnte, ebenso findet die Vermischung des Wassers in Folge 

der Zunahme a:n Schwere nicht mit gen(igender Geschwindig

keit statt, um die Krystallisation der obersten Schichten verhin

dern zu konnen ehe sie sinken. Es bildet sich schon Eis, bevor 

die untersten, warmeren an ihre Stelle getreten sind. Nimmt 

der Salzgehalt des Meerwassers mit der Tief e zu, so wurde 

dies erschwerend frir die V ermischung wirken. ~ Allein hieruber 

sind wir vor der Hand durchaus noch nicht im Klaren. 

Mit der Dicke des Eises vermindert sich selbstverstand

lich auch die Raschheit der Eisbildung, <la wegen der unvoll

kommenen Leitungsfahigkeit des Eises die Temperatur der mit 

dem Wasser in directer Bertihrung stehenden Eisschichte steigt 

je dicker die Eisclecke ist, die sie von der Luft trennt. Bei der 

weiter fortschreitenden Eisbildung wird nun das Salz immer voll

standiger ausgestossen, die obersten Schichten Wasser werden 

dadurch salzhaltiger und schwerer, ihr Gefrierpunkt sinkt mit 

dem grosseren Salzgehalte, der W asserwechsel wircl beschleu-
• 

nigt und clurch die Summe dieser Ursachen die Eisbildung ver-

langsamt. 

Es musste also, wenn auch gar keine Abnahme des Eises 

von oben im Sommer stattfande und wenn die Eisbildung sich 

auch <lurch das ganze Jahr fortsetzte, endlich der Mom_ent ein

treten., wo die constant erneuerte Warme des W assers mit der 

Abkuhlung <lm:ch die Luft in das Gleichgewicht tritt. Dieser 

Moment ist dann gekommen, wann die allerunterste Schichte 

Eis jene unter dem Gefrierpunkte liegende Temperatur besitzt, 

bei welcher cler W echsel der <lurch sie abgekuhlten Wasser

schichten rasch genug vor sich geht, um die weitere Eisbildung 
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unmoglich zu machen. Ueber cliesen Punkt hinaus kann keine, 

weiter~ Zunahme des Eises stattfinden. Die 'Dicke des Eises 

kann also auch in cliesem Falle ganz feststehencle, durch die 

Temperatur der Luft und des Wassers bestimmte Granzen nicht 

uberschreiten. 

Das Meerwasser ist in Folge des allgemeinen Austausches 

zwischen den Polen und elem Aequator eine Warmequelle, 

welche der Zunahme des Eises entgegenwirkt -und sein An

wachsen regulirt. Innerhalb der Eisdecke muss sich das Gleich

gewicht herstellen zwischen elem Ueberschusse des Wassers an 

W~irme uber elem Gefrierpunkte und elem Minus der Luft

temperatur. 

Die hiedurch bedingten Granzen werden aber bedeutend 

eingeengt clurch das sommerliche Abschmelzen des Eises von 

oben. Wie fn1her gezeigt wurde, betrug der Verlust der Eis

decke im Sommer 1873 etwa 1·5 Meter. Betrachtet man diesen 

Sommer als normal, so ergibt sich, class ftir jene Gegenden, 

welche wir besucht haben, das Eis seine grfo;ste Dicke erreicht, 

sobald es so weit angewachsen ist, class seine winterliche Zu
nahme nur mehr 1·5 Meter betragt. 

Es gilt fCtr alle Gegenden des arktischen wie des ant

arktischen Gebietes: Das Eis kann <lurch Gefrieren nur so weit 

anwachsen, bis seine Zunahme im Winter gleich der Abnahme 

im Sommer ist. 

Diese sind die Granzen, Liber welche hinaus das Fort

schreiten der Eisbildung unmoglich ist. 

Die Maximaldicke des Eises Mngt demnach in erster 
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Linie von der Temperatur der Luft und des Wassers und in 

zweiter von der Quantitat des im Sommer zum Sch11~elzen 

gebrachten Eises ab. Sie wird also fur verschiedene ,Gegenden 

erheblich verschieden sein. Dort wo <lurch complicirte Boden

verhaltnisse dem allgemeinen Wasserwechsel Hindernisse in 

den W eg gelegt sind und wo sich derselbe verl~ngsamt, wird 

<las Eis zu einer grosseren Stti.rke gelangen konnen als in der 

Nahe ausgedehnter Meere, die in weiter Communication mit 

elem S(iden stehen, und ~benso in jenen Gegenden, wo <lurch 

locale Einfh:isse die Sommertemperatur herabgedr(ickt und 

damit die Quantitat des schmelzenden Eises vermindert ist. 

Leider sind die Beobachtungen, um die Maximaldicke des 

Eises for die verschiedenen Gegenden der Polargebiete zu 

bestimmen, sehr ungeniigend und <elurch einen ungh:.icklichen 

Zufall reichen hierzu auch die unsrigen nicht aus. 

Im ersten Winter war die regelmassige Beobachtung des 

Anwachsens des Eises nicht moglich, weil das ganze Feld aus 

einem zusammengefrorenen Tr(immerhaufen bestand, der fort

wahrend wieder zerlegt wurde. Im zweiten Winter wurde zum 

Beginne jecles Monats die Eisclecke gemessen. Die letzte Seite 

des Manuscriptes, in welches ich alle Bemerkungen iiber die 

Eisverhaltnisse einzutragen pA.egte, ist mir abhanden gekommen 

und diese enthielt die Beobachttingen im Februar, Marz, April 
m~d Mai.*) 

*) Da es fUr den gli.icklichen Ausgang.der RUckzugsreise absolut nothwendig 
war, das Gepti.ck auf das ausserste lVIinimum zu beschranken, so hatte ich das 

leere Papier aus allen Journalen sorgfaltig au~geschieden. Mein Manuscript 
bestand in Folge dessen nur aus losen Blattern, von denen das Ietzte ent

weder beim Einpacken an Bord oder nach der RUckkehr verloren ging. 
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Ausser den eigenen Beobachtungen sind mir nur zwei 
w~ihrencl eines ganzen Winters fortgesetzte Messungen bekannt 

I I 

u. z. von- Port Bowen auf 73° 14' N. bei 89° o' E. Gr. und 

Disaster-Bai auf 75° 31' N. bei 92° o. E. Gr. 

Unsere Beobachtungen reichen bis zum 4. Januar 1874. 

Die letzte Messung an diesem Tage zeigt aber eine so geringe 

Zunahme im Monat December, class man auf einen Beobachtungs
feh~er schliessen und sie desshalb als unsicher ausstossen muss. 
Wahrend namlich die Eisclicke am 1. December 98 cm. betrug, 

wurde sie am 3. JanlJ.ar 105 cm. gemessen. Wahrscheinlich 
wurde diese Beobachtung im Wasserloche, das _sich dicht beim 
Schiffe und unter elem Einf:l_nsse der von demselben abge
gebenen Warn';i.e befand, ausgefuhrt, statt auf der jungen ent
fernter liegenclen Platte, wo sonst die Messungen vorgenommen 

wurden. 

Die Reihen von alien d1~ei Punkten zeigen eine grosse Unsicher
heit und Unregelmassigkeit in cler Zunahme. Erwagt man aber wie 
viele Factoren bei derselben mitwirken, so wird man die in den 

Beobachtungsreihen vorkommenden SprCmge nur ganz naturlich 
finden. f.:.. usser von der Temperatur der Luft uncl des W assers 
ist die Zunahme des Eises von seiner Leitungsfahigkeit abhangig 

' und diese muss mit seiner Porosifat und mit seiner allgemeitien 

Structur variiren. In noch hoherem Grade wirkt aber die Schnec
bedec kung auf sie ein. Der ·Schnee ist im Gegensatze zum 
Eise ein sehr schlechter Warmeleiter und seine Leitungsfahig-: 

keit ist sehr verschieden je nach seiner Festigkeit. Im Laufe 

des Winters hauft er sich ini.mer mehr und mehr an; er wird 

zur stets wachsenden Decke, die vermoge ihres schlechten 
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Leitungsvermogens das Eis ebenso vor der der Lufttemperatur 

entsprechenden Abkuhlung beschutzt, w1e in unseren Gegenden 

den die junge Saat bergenden Boden. Mit dem fortschreitenden 

Amvachsen der Schneedecke verlangsamt sich auch der Gefrier

process und da der Niederschlag in den verschiedenen Monaten 

sehr verschieden ist, so werden hiedurch grosse Unregelmassig

keiten im Anwachsen des Eises verursacht. 

Ausserdem wirkt aber auch seine locale Vertheilung mit 

und diese ist nirgends gleichmassig. W erden die Messungen 

unter oder nahe bei Schneewehen ausgefuhrt, so mussen sie 

ganz andere Resultate ergeben als dort wo der Wind den 

Schnee fortgefuhrt hat. 

Die Beobachtu,_ngen an den drei erwahnten Punkten haben 

folgende Resultate ergeben, denen die entsprechenden Tempe

raturen nach Reaumur beigesetzt sind. Diese Summen sind 

<lurch einfache Addition der Tagesmittel for die Yerflossene 
Zeit erhalten. *) 

*) Die Temperaturen sollten eigentlich nicht vom Nullpunkte, sondern-, 
vbm Gefrierpunkte des Salzwassers aus gezahlt werden. Ich bin hierauf erst 
aufmerksam geworden, als die Arbeit schon beendigt war. Da es sich nur um 
Relativwerthe handelt, so habe ich die nachtragliche Correctur unterlassen. 



Cap Wilczek Port Bowen Disaster-Bai 

Tempera- Eis- Tempera-
Eis- Tempe-

Zeitraum dickein Zeitraum rlicke in Zeitraum ratur in 
tur in ° R. Cm. tur in ° R. Cm. 0 R. 

3. Decem~er 1872 *) - 66 19 1. Oct. - 22. Nov. -- 628 77.5 10. Oct. - 5. Nov. - 322 
1. Sept. - 30. Sept. - 91 33 13. Dec. - 1006 97.8 25. - 796 

31. Oct. - 524 67 31. - 1458 115.1 5. Dec. - 1040 
30. Nov. - 1159 98 2. Febr. - 2330 142.0 rn. - 1329 

31. Mai - 43.03 190 2. Marz - 3068 185.4 ,,_ 25. - 1599 
2. April - 3900 209.5 4. Jan. - 1817 
4. Mai - 4420 219.7 ,, 14. - 2124 

24. - 2462 
3. Febr. - 281D 

13. -- 3191 
23. - 3460 
5. Marz - 3748 

15. ,, - 4044 
25. - 4318 

I 
*) Diese Eisdecke hatte sich bei der angegebenen _ Temper~tur nach 66 Stunden gebildet. 

Eis-
<licke in 

Cm. 

45.7 
71.1 
91.4 

100.3 
111.8 
137 .2 
129.5 
137.2 
149.9 
160.0 
170.2 
157.5 
165.1 
172.7 
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Bei unseren Beobachtungen ist die Dicke des Eises am 

Ende des Winters eine nicht beobachtete, sondern nur als 

wahrscheinlich angenommene Grosse. Alle Beobachtungen aus 

hoheren Breiten ergeben, dc!ss die mittlere Dicke, bis zu welcher 

das Eis im ersten Winter gelangt, etwa 2 Meter betragt. Un

gefahr diese Dicke erhalt man auch als Mittel for Port Bowen 

und Disaster-Bai, von welchen wahrscheinlich in Folge einer 

oder der anderen Ursache erstere etwas grosser, letztere etwas 

geringer als die mittlere Dicke gemessen worden sind und die 

beide eine tiefere mittlere Temperatur als bei Cap Wilczek zeigen, 

ebenso im Germania-Hafen und an anderen Orten, die unter 

elem vollen Einflusse kalter Polarstromungen stehen. 

Alie diese Beobachtungen stammen aus geschlossenen 

Hafen mit seichtem Wasser. In diesen gestalten sich aber die 

Verh~-iltnisse ganz anders als in hoher See'. In Folge der 

geringen Tiefe :findet einestheils eine weit raschere Abklihlung 

statt und anderntheils ist der \Vasserwechsel gehemmt. Es 

cllirft~ desshalb kaum ein Fehler begangen sein, wenn die in 

tiefem und in fortwahrender Bewegung befindlichem, nach alien 

Seiten frei communicirendem Wasser entstehende Eisdecke etwas 

geringer angenommen ist als jene, welche sich unter den ent

gegengesetzt~n Umstanden biklet. 

In den Beobachtungen von Port Bowen zeigt sich eme 

Eigenth(imlichkeit, welche auf eine Stonmg im Gange der 

Beobac~1tungen schliessen lasst. Das Wachsen des Eises geht 

im Anfange sehr rasch vor sich und nimmt dann regelm~issig 

ab bis zur Dicke von 142 cm., dann beginht abermals eine sehr 

rasche Zunahme, die sich wiederum noch rascher als fr(iher 

verlangsamt. Verbindet man die den Summen der Temperaturen 
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entsprechend aufgetragenen Eisdicken mit einander, so erhalt 

man zwei ganz ahnliche Curven und zwar eine von obis - 2300°, 

die andere von - 2330 bis - 4420 °,_ deren regelmassiger Ver

lauf zwar die Genauigkeit der Beobachtungen bestatigt, aber 

auch andeutet, d_ass eine Unterbrechung stattgefunden hat. Nach 

diesen Curven zu urtheilen sieht es aus, a1s sei bis zum 

2. Februar an einer Stelle beobachtet worden und. von da an 

einer anderen, die mit jungem Eise bedeckt war, und als sei 

die Zunahme des letzteren einfach zur fruheren hinzugefugt 

worden. *) 

Die Beobachtungen von Disaster-Bai gehen sehr unregel

m~issig, indem zwei Fa.He vorkommen, wo die spatere Dicke 

des Eises geringer gefunden wurde als die fruhere, obwohl die 

Messungen, bis zum 22. Februar wenigstens, nahezu an der 

gleichen Stelle vorgenommen wurden. Ob die· spateren Beob

achtungen an einem von dem fruheren entfernten Orte ausge

fuhrt sind, lasst. sich dem Reisejournal nicht entnehmen. 

Construirt man nun, ohne eine· Genauigkeit erzielen zu 

wollen, welche mit der Genauigkeit der Beobachtungen in keinem 

V erhaltnisse steht, auf die angegebene \V eise die wahrschein

lichsten Curven, welch~ aus den drei. Beobachtungsreihen hervor

gehen, so erhalt man folgende Resultate: **) 

*) Ich babe leider das Journal <lieser Reise nicht mehr zur Hand ge
habt,. als ich die Curven construirte. 

*"') Man konnte aus der Leitungsfahigkeit des Eises und den Luft- und 
Wassertemperatureri theoretisch die Abnahme des Wachsens des Eises mit seiner 
Dicke bestimmen. Es wl:i.ren aber keinesfalls in der Praxis richtige Resultate zu 
erwarten, da unsere Kenntnisse Uber den Wechsel des Wassers mit seiner Ab
klihlung viel zu niangelhaft · sind und die frilher erwahnten modificirenden 
Factoren gar nicht in Rechnung gebracht werden konnen. Einer · zuki.inftigen. 

IO 
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Summe der E i s d i c k e in C m. 
· Temperaturen 

Cap 

I 
Port 

I 
Disaster-

I 
Mittel in °R. Wilczek Bowen Bai 

- 500 65 69 59 63 
~ - 1000 92 98 87 92 

- 1500 112 118 107 115 
- 2000 129 134 126 134 
- 2500 145 154 140 150 
- 3000 159 181 152 165 
- 3500 172 200 163 177 
- 4000 183 212 173 189 
- 4500 194 220 183 199 
- 5000 - - - 209 · 
- _10000 - - 294 
- 15000 ----,-. - - 359 
- 20000 - -- - 410 
- 25000 - - 451 
- 30000 - - -- 483 

Di~ letzte · Reihe erhalt nian, wenn man <lurch die Mittel 

aus den drei urspn:inglichen die wahrscheinlichste Curve zieht. 

So lange keine grundlicheren und vollstandigeren Beobachtungen 

vorliegen, muss man diese letzte Reihe ,als wenigstens ann~ihernd 

<las vVachsen des Eises darstellend betrachten, abgesehen natur-

Expedition kann nicht genug empfohlen werden; genaue Beobachtungen Uber 

diese fur die Kenntniss der Eisverhaltnisse in den Polargegenden hochst wich

tigei:). Vorgange anzustelien. Hierbei witre ausser der Dicke des Eises und der 

Lufttemperatur auch die Temper'atur des Wassers in verschiedenen Tiefen und 

die Grosse der Schneebedeckung zu beobachten. Zur Messung der Ehdicke 

dilrfen aber nicht weite Leicher eingehauen werden, <la dann die Beobachtungs

stelle jedesmal gewechselt werden muss. Enge mit gewfihnlichen Bohrern eiri
getriebene Locher sind vorzuziehen. 
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lich von jenen schon erwahnten Umstanden, wie Verschiedenheit 

der vVassertemperatur, der Sclmeebedeckung und des Wasser-, 

wechsels welche locale Abweichui1gen veranlassen. 

Entspricht diese gefundene Reihe den wirkltchen Ver

haltnissen des arktischen Gebietes, so geht daraus hervor~ class 

- wie tief auch die mittlere Wintertemperatur sinken moge -

das Eis eine ungefahre Dicke von ,6-7 Meter niemals -.:iber

schreiten kann, wenn auch im Sommer gar kein Eis mehr van 

der Oberflache abthaut, vorausgesetzt jedoch, class die vVasser

temperaturen im Innern des arktischen Beckens picht sehr ver

schieden sind von jenen, welche in den bis jetzt untersuchtep 

Gegenden beobachtet wurden. Dass dies in Wirklichkeit nicht 

der Fall ist, lassf sich fast mit Bestimmtheit aus den Beobach

tungen von jenen · Orten schliessei1, die im Bereiche der Str6-

mungen liegen, welche das kalte Wass er des inneren uns un-· 
l 

bekannten Gebietes zum allgemeinen Austausche gegen Suden 

fuhren, z. B. an der Ostkuste von Gronland. 

Trotz der Mangelhaftigkeit unserer Kenntnisse konnen 

wir aber jetzt schon mit aller Sicherheit sage11, <lass. es solche 

Meere, wo im Sommer kein V erlust des Eises niehr eintritt, 

nicht gibt, sondern dass in den Monaten Juni, Juli und August 

auch in den allerkaltesten Gegenden noch eine gewisse Quan

titat Eis verzehrt oder vielmehr in Wasser verwandelt wird. 

Nimmt man die mittlere Sum1i1e der Wintertemperaturen 

gleich - 5000° R. an, so ergibt sich aus obiger Reihe die 

Maximaldicke der Eisdecke 

bei einem sommerlichen Verluste von 1.5 M. 2.2 M. 

" " " " " 
1.0 M. 2.6 M. 

" " 
,, 

" " 
0.5 M. 4.1 M. 

ro• 
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Alles weitere Anwachsen, wenigstens um nennenswerthe 

Betrao-e hort auf nach 5, 10, 22 Jahren. 
t, I 

Dass diese W erthe nicht zu niedrig gegriffen sind, zeigt 

eine Beobachtung von Kane von 78° 37' Breite iiber die Tempe

raturen des Eises in verschiedenen Tiefen. Bei einer Temperatur 

an der Oberftiche gleich - 34.04 C. fand er in 2 Fuss - 22. 03, 

in 4 Fuss - 16. 07 und in 8 Fuss - 3. 03. Die Temperatur 

des Gefrierpunktes des Meerwassers wiirde hiernach schon bei 

hochstens 3 Meter erreicht und von da an konnte keine weitere 

Eisbildung stattfinden. Allerdings ist bei dieser Beobachtung die 

Art der Schneebedeckung nicht angefuhrt. 

. Einen weiteren Beweis, dass das Maximum der Eisdicke 

in nicht sehr bedeutender Tiefe stattfindet, liefem uns die Land

seen der arktischen Gegend, die nirgends ausfrieren, da fast 

alle fischhaltig sind. Und diese enthalten <loch susses und nicht 

salziges Wasser, der Gefrierpunkt ihrer Gewasser liegt um 

2. 05 hoher. 

Es ware falsch, wenn man den gefundenen W erthen voll

kommene Genauigkeit beilegen wollte, sie durften aber der 

Wirklichkeit innerhalb der Granzen, welche <lurch die Mangel

haftigk~it des Beobachtungsmateriales geboten sind, geniigend 

entsprechen. Jedenfalls zeigen sie aber, dass von einem An

wachsen des Eises ad infinitum nie und nirgends, weder im ark

tischen noch im antarktischen Gebiete, die Rede sein kann und 

dass es hier und dort seine Granzen hat, die es nicht zu 

iiberschreiten vermag so lange keine kosmischen V eranderungen 

eintreten, welche einen W ech~el in der allgemeinen Warme

vertheilung der Luft und des W assers mit sich bringen. 
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Dntersuchen wir nun, wie weit die angenommene Summe 
der Winter-Temperaturen den factischen Verhaltnissen 'des ark
tischen Gebietes entspricht. Eine Zusam~nstellung der Beob

achtungen der Winter-Temperaturen (1. September bis 31. Mai) 
von den hochsten Beobachtungspunkten im Norden Amerikas 
ergibt: 

Mittlere 
Wintertemperatur 

folaris-Bai auf 81° 36' N.: -4712 °R. -17.3 OR. 
Renselaer Harbour 

" 
78 37 ,, : -5732 

" 
= -21.0 

" Disaster-Bai 
" 

75 31 ,, : -5532 
" 

-20.3 
" 

Northumberland-Sund,, 76 52 ,, : -5304 
" 

-19.4 
" 

Melville-Insel C 185_3) ,, 75 0 ,, : -5673 
" 

-20.8 
" 

" " 
(1820) 

" 
74· 47 ,, : -5142 

" 
-18.8 

" Griffith-Insel ,~ 74 40 ,, : -5156 
" 

-18.9 
" 

Port Leopold 
" 

73 51 ,, : -5286 ,·, -19.4 
" 

Port Bowen 
" 

73 14 ,, : -4726 
" 

-17.3 
" 

Alle diese Beobachtungsstationen sind unter elem erkalten-
den Einflusse des amerikanischen Festlandes gelegen, sie.besitzen 
continentales Klima, d. h. kalteren \\Tinter und warmeren 

Sommer. 

Ihnen gegenuber steh~n folgende drei Beobachtungsorte, 
die sich mehr unter elem ausgleichenden Einflusse ausgedehnter 
Meere befinden: 

Mittlere 
\Vintertemperatur 

Mossel-BaiaufSpitzbergenauf 79° 5?' N.: -2792°R.-:- -10.2 R. 
Sabine-Insel, Ostgronland,, 74 32 ,, : -3554,, . -13.0,, 
Wilczek-Insel ,, 79 51.,, : -4303 ,, = -15.8 ,,. 

Im Mittel erhalt man aus den ersten Beobachtungen _die, 

Summe der Winterte:111peraturen - 5251°, entsprechend der un~ 
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gefahren Breite 76°, und aus den letzten - 3550° bei 78° Breite. 

Als Endresultat wurde aus beiden zusammen die Sumrrie von 

- 4400° R. bei 77° Breite hervorgehen und diese Summe dilrfte, 

soweit uns unsere mangelhaften Kenntnisse bis jetzt zu urtheilen 

erlauben, sich nicht allzuweit von der mittleren vVintertempe

ratur des ganzen arktischen Gebietes entfernen. 

Den Temperaturen des \iVinte~s und der ihnen entspre

chenden Zunahme des Eises gegenilber fragt es sich nun, wie 

es sich mit der Sommertemperatur verhalt und welche Quan

titaten Eis, stets nur von seiner Dicke gesprochen, derselben im 

Mittel zum Opfer fallen . 

. Die Monate Juni, Juli,, August als Sommermonate gerechnet, 

ist die mittlere Sommertemperatur der fn:.iheren Beobachtungs-

stationen: 

Polaris-Bai = + 2.4 oR. 

Renselaer Harbour = + 0.4 
" 

Disaster-Bai + 0.8 ,: 

Mel ville-Ins el + 2.3 
" 

" " + 1.7 
" 

Port Bowen + 1.1' 

Mossel-Bai + 2.2 " 
Sabine-Insel + 1.4 " 

*) 

Wilcze k-Ins el + 0.3 
" 

Fur einige der aufgefuhrten Orte sind die Sommerbeob-

achtungen nicht ga11z vollstandig, da die Schiffe das Beobach

tungsgebiet vor Ablat1f der Sommermonate verliessen . 

. · . *) Flir diese, sowie fur die frilher gegebenen Zahlenwerthe sind die Daten 

,entweder den betreffenden Journalen oder einer Zusarrimenstelhing in' Capt. C. 

Belchers: ,,The last of the arctic voyages" entnommen. 
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Diese Zusammenstellung zeigt, <lass die Sommertemperatur 

bei der Wilczek-Insel die geringste bis jetzt beobachtete ist. An 

<len Beobachtungen des ganzen Jahres sieht man die volle Eigen

thiimlichkeit des Einflusses des J10hen Meeres, tiefere Sommer

und hohere Wintertemperaturen. 

Die Messungen am Schiff ergeben n1ckwarts eine Abnahme 

des Eises gleich 1.65 Meter, wovon jedoch wie schon erw~lhnt , 

ein unbesti1mnbarer Theil auf das Einsinken vorne · kommt. Im 

Monate Juli hob sich jedoch das Schiff so gut vorne als ruck

warts;: und zwar an ersterer Beoba:chtungssteUe um 83.5 cm., 

an letzterer um 67.0, im Mittel -also um 0.75 Meter. Die directe 

Messung der Eisdecke zeigt vom 2. bis 20. August einen Ver

lust v·on 45 cm. Vom 1. Juli bis 20. August. sind demnarh 

unzweifelhaft 1.2 Meter Eis abgethaut. Man wird · also nicht zu 

hoch greifen, wenn man die. Dicke des geschmolzene1i Eises 

in den drei Sommermonaten gleich 1.5 Meter annimmt. Zieht 

man hiervon, allerdings nur ganz willkurlich, einen halben 

Meter ab, _weil in der- Umgebung wegen der durch Schmutz 

verursachten dunkleren Farbung eine grossere Insola.tion und 

Erwarmung stattfand, so bleibt noch immer ein effectiver Ver

lust von einem Meter. 

Dass in Wirklichkeit die allgemeine Abnahme nicht geringer 

war, zeigte der schon fruher beschr(ebene Zustand des F eldes 

am Ende des Sommers. Mit Ausnahme eines Sprunges dicht 

beim Schiffe, der sich aber <lurch Pressung schloss und in dem 

kein junges Eis entstand, war nach Januar keine Oeffnung mehr 

im Eise zu sehen. Alles Eis in Sicht vom Krahenneste muss 

also :ilteren, Ursprunges gewesen sein und kann keine geringere 

Dicke als 1.5 Meter besessen haben, da die Sum,ni.e der K~i.lte-
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grade von Februar bis Ende Mai -2330 ° R. betr~igt. An den 

vielen Stellen, die Ende August durchgefressen waren, muss 

also im Minimum 1.5 Meter abgethaut sein. Auf ebenen Platzen 

konnten wir um diese Zeit oft beobachten, wie unter dem Drucke 

des untergeschobenen Eises die schwach gewordene obere Decke 

gebrochen, zersplittert und .zum regelmassigen, an Gestalt einem 

Maulwurfshugel ahnlichen Berge emporgehoben worden war. 

Es wiirde zu weit fuhren, wenn ich alle Beobachtun

gen anderer Reisenden iiber das rasche Abschmelzen des 

Eises nach dem Eintritte des Sommers anfLilu·en wollte, um 

so mehr als sie meistens in allgemeinen Ausdri:icken abge

fasst sind und keine verwendbaren Zahlenwerthe geben. Man 

Iese die Erzahlungen aus den Winterquartieren und die Berichte 

von Schlittenreisenden, welche uber die erste Halfte des Juni 

hinaus ausblieben, und man wird uberall die Bestatigung des 

Gesagten finden. Von wo immer die Beobachtungen stammen, 

stets wird auf die Raschheit aufmerksam gemacht, mit welcher 

sich <las Eis vermindert, sobald einmal mit dem vollen Sommer 

das Thauen seinen Anfang genommen hat. 

Ich will hier nur eme Beobachtung hervorheben, da sie 

aus einer Gegend stammt, welche mit dem schwersten Eise 

erfullt ist, <las wir bis. jetzt kennen, ausgenommen vielleicht 

j ene Eismassen, von welchen die letzte englische Expeditiori 

erzahlt, namlich vom Hafen, in dem Parry auf der Melville-Insel 

den Winter von 1819-20 zubrachte. Im Westen von hier begin

nen jene Eismassen, die nach den Berichten von l\fClure und 

Parry, den .erfahrensten und practischsten aller Polarreisenden, 

an Machtigkeit Alles iibertreffen, was bis vor Kurzem b~ob

achtet worden ist. In diesem Hafen war <las · Eis schon am 
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6., Juli stellenweise durchgenagt und schon am 15. Juli konnten 

die Boote in den tief eingefressenen und <lurch Locher mit elem 

Meerwasser in Verbi1~dung stehenden Susswassercanalen zwischen. 

Schiff und Land comn1uniciren. Im inneren Hafen war an die

sem Tage die Eisdicke von anfanglichen 7 1j
2 

Fuss auf 2 Fuss 

herabgesunken'. 

Allerdings beglinstigen die namlichen Umstande, welche 

in geschlossenen Hafen das raschere Anwachsen des Eises befor

dern, auch das raschere Abthauen im Sommer und die Beob

achtungen von solchen Oertlichkeiten uber letzteres konnen 

ebensowenig massgebend fur die entsprechenden Verh~iltnisse in 

hoher See sein, wie diejenigei1' des erstere1:1. 

Es ist nur ganz natlirlich, class die Abnahme des Eises 

der mittleren Temperatur im Schatten nicht proportional ist. 

Die Insolation wird sehr bedeutend, sobald einmal die Schnee

decke abgeschmolzen ist. Sowohl das Eis, als das uberall zu 

Tag tretende See- und Schmelzwasser werfen die Licht- und 

Warmestrahlen nur unvollstandig zun:.ick. Ferner muss die grosse 

\,Virkung der Nebel berucksichtigt werden. 

Als einzige nicht bloss sch~itzungsweise Messungen aus ho her 

See ergeben unsere Beobachtungen das unbestreitbare Factum, 

class bei cler niedrigsten bis jetzt beobachteten Sommerteri1pe

ratur eine Abnahme des Eises um 1·5 Meter stattgefunden hat, 

die jedoch wegen der sie begleitenden Umstancle auf ein Meter 

reducirt werden muss. 

Allzugrosses Gewicht clarf man cler dunkleren Farbung des 

Eises unserer U1,ngebung Wr den Vergleich nich~ beilegen, denn 

dieOber:flache clesEises verliert auch unter normalen Verhaltnissen 
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mit dem Alter von ihrem ursprlinglichen reinen Weiss. W enn auch 

noch so wenig, setzt die Luft doch immer vom Winde zugefohrte 

geringe Quantitaten Staub ab, die sich im Laufe des Jahres und 

der Jahre sammeln, und der im Sommer sclmeefreien Ober., 

fl.ache eine dunklere, schmutzig gelbe Farbung verleihen. Je 

alter das Eis wird, desto grosser muss in F olge dessen auch 

die Quantitat sein, welche im Sommer von der Qberflache 

abthaut. 

Bis jetzt war nur die Rede vom Verluste des Eises von 

oben, es fragt sich nun, ob nicht auch ein Verlust von unten 

stattfindet. Eine einfache Ueberlegung zeigt aber, <lass dies v.re

nigstens durch Abschmelzen nicht der Fall sein kann. Wenn 

auch geringe Quantirnten Salz in die Masse des Eises einfrieren, 

so muss sich das Salz bei der Bildung der einzelnen Eis krystalle 

<loch ausscheiden, letztere konnen nur aus Krystallen von slissem 

Vv asser bestehen, z,,·ischen welchen <las eingefrorne Salz ent

weder als Lauge oder in fester Form eingeschlossen ist. 

Das Eis selbst kann also nur bei einer Temperatur iiber Null 

zum Schmelzen kommen und diese Temperatur ·wird in einer 

Tiefe von 2 Meter im Packeise nirgends mehr gefunden. 

Das Wasser dringt zwar im Sommer sowohl von oben, 

als von unten ein, und zwar hauptsachlich reines Schmelzwasser 

\'On oben und in geringer Quantitat Salzw:asser von unten. Es 

lost das im Eise enthaltene Salz, flillt die Poren aus und macht 

<las Ganze schwammig. Grossere Wirkung als diese sollte es 

nicht ausuben konnen, da es die Temperatur von o 0 nur auf 

der alleraussersten Oberflache des Eises und auch hier nur um 

ein Geringes iibersteigen kann. Schon in 2 - 3 Meter Tiefe liegt 

die Wassertemperatur im Sommer Z\Yischen ·1-2° unter Null. 
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Um -das Verhalten des Eises in der Tiefe zu untersuchen, 

wurde am 5. Marz ein Eisw(lrfel -auf 5 Meter versenkt. Nach 

24 Stunden hatte sich eine etwa 1 cm. dicke, foste Eiskruste 

angesetzt, die der niedrigen anfanglichen Temperatur, welche 

der Wurfel vor dem Versenken besass, zugeschrieben werden 

muss. An 'der ihn tragenden Leine hatten sich feste, blatter

formige Eiskrystalle gebildet soweit sie z,,vischen den W~inden 

des Loches lief, ein Zeichen der erkaltenden Wirkung in 

letzterem. .Am 10. Marz war eine nochmalige sehr geringe 

Zunahme zu bemerken. Schon am 20. Marz ·war das angesetzte 

Eis aufgeweicht, so <lass man mit dem Finger Eindrt:icke zu 
machen vermochte, dagegen war es am 2. April ,vieder harter, 

obwohl poros und schien wieder etwas zugenommen zu haben. 

Von da an fand eine regelmassige Abnahme besonders an 

der nach oben gekehrten Flache statt. Schon am 14. Mai lag 

der innere ursprungliche Kern stellenweise von der angesetzten 

Kruste f\ei; am 18. Juli war er auf ein Drittel seiner ursprung

lichen Grosse reducirt und dieser Rest bestand aus einer mehr 

schneeigen Masse von nur ganz geringer F estigkeit. Das Loch, 

durch welches er unter der Eisdecke v~rsenkt war, hatte sich 

wahrend der letzten Zeit an del' unteren Kante des' Eises mit 

jungem Eise vollstandig geschlossen. 

Dieser V ersuch wurde also allerdings einen ·y erlust des 

Eises von un,ten beweisen, der aber nicht dem Thauen in Folge 

von Warme, sondern der zersetzenden und abspulenden Eigen

schaft des W assers zugeschrieben werden muss. Dass nicht 

ersteres die Ursache ist, zeigt die Bildung von jungem Eise a11 

der unteren Flache der Eisdecke, dort wo <las im Loche ge

sammelte Schmeizwasse~ die Temperatur des Seewassers traf, 

also etwa 3 Meter h6her, als der Eiswurfel hing. 
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Aehnliches beobachteten wir auch an dem untergeschobe

nen Eise, welches bei den Arbeiten zur Befreiung des Schiffes 

an die Obcrflache befordert wurde. Haufig war es ganz zerfressen, 

durchlochert und weich, andere Male wieder krystallhart, mit 

ausgewaschenen scharfen Spitzen, Zacken und Kanten ver

sehen. 

Beforclert wird das Auswaschen und Auflosen <lurch die 

Bewegung des E,ises und die daclurch verursachte Bewegung 

des Wassers. Wirkliches Thauen ist aber bei einer Temperatur 

von - 1 ° .5 nicht denkbar und diese haben wir stets, auch im 

~ommer, als Maximum in einer Tiefe von 2-5 Meter beob

achtet. Wahrencl der Monate Marz, April und eines Theiles vom 

Mai schritt das Anwachsen cler Eisdecke gegen unten un

zweifelhaft fort, obwohl der Eiswtirfel sch on im April einen 

Verlust zeigte. 

Ob und wie eine Abi1ahme ai1 der unteren Flache der 

Eisdecke stattfindet ist aber fiir die Umformung des Eises 

ziemlich gleichgultig. Die Messungen ergeben einen bestimmten 

sommerlichen Verlust, von welchem der grosste Theil auf das 

Schmelzen an der Oberflache und ein wahrscheinlich ver

schwinclend1 kleiner Theil auf d{ e Abnahme von unten, entfallt. 

Ware, wie im Eingange angenommen wurde, <las ganze 

Eismeer von einer einzigen unbeweglichen Eisdecke ftberzogen, 

so \vurde nach elem Gesagten eine allmahliche, von Jahr zu 

Jahr sich verlangsamende Zunahme stattfinden, die Eisdecke 

wurde so weit anwachsen, bis die winterliche Zunahme gleich 

elem sommerlichen Verluste ware. Je nach der Temperatur von 

Luft und Wasser miisste sie in verschiedenen Gegenden eine 

verschieclene Dicke erreichen und diese wurde, wenn auch 
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gemas·s der klimatischen Verschiedenheit der Jahre innerhalb 

enger Granzen variirend, eine unveranderliche Grosse sein, 

so lange nicht durch kosmische Storungen die Warmevertheilung 

der Erde Aenderungen erlitte. Das Eis unterlage einem be,

stimmten, unveranderlichen Erneuerungsprocesse, indem die von 

oben abgeschmolzene Quantitat .sich in jedem Winter von. 

unten <lurch Neubildung ersetzte. 

Allein in Wirklichkeit ist dem nicht so. Das Eis liegt 

nicht ruhig, sondern befindet sich mit ganz geringen Ausnahmen 

in ewiger ununterbrochener Bewegung und dadurch werden 

V eranderungen hervorg erufen, welche das Anwachsen. des Eises 

befordern. Andere Krafte modificiren die durch die Warmever

theilung allein bedingten Gesetze der Eisbildung. 

Die weitere Zunahme des Eises tiber die besprochenen 

Granzen hat ihre Ursache in den, Pressungen und in den Eis

massen, welche_ <lurch dieselben unter; der Eisdecke,. die dui;ch 

das Gefrieren allein entsteht, angehauft werde11. Der Druck von 

unt~n befordert die an allen Beruhrungspunkten vor siGh gehende 

Regelation und diese verbindet Alles, was untergeschoben ist, 

unter sich und mit der oberen Decke. Mit den allwinterlich 

sich wiederholenden Pressungen werden immer ne.ue Massen 

nach unten zugefuhrt, es entstehen neue Beriihrung,spunkte und 

neue Stiicke werden den alten angefugt. 

Die Regelation allein k6nnte das ganze Gef(ige aber nur 

lose zusammenbinden, denn die Beriihrungsflachen allein konn,. 

ten gefrieren. Zu solidem, compactem Eise wurde sich also Jas 

untergeschobene Gewirre von Blacken, Platten und Stiicken 

nicht umformen, wenn auch die Pressungen selbst die Ungleich-:-
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heiten nach und nach theilweise ausgleichen. Ein anderer Um

stand tritt fordernd hinzu. 

Es ist schon fruher gezeigt, class die untere Flache des 

Eises eine niedrigere Temperatur besitzen muss als das sie 

bespulende Seewasser, denn die weitere Eisbilclung hort auf, 

sobald die Abkuhlung des vVassers langsam genug' vor sich 

geht, um das Sinken der <lurch die Beruhrung mit elem Ei:e 

kalter und schwerer gewordenen \Vasserschichten zu veranlas

sen, eh~ sie zur Krystallbildung kommen. Stehen nun dies~ 

Schichten nicht in freier Verbindung mit der allgemeinen Was

sermasse und liegen ihrem Ersatze <lurch warmeres Wasser 

Hindernisse im Wege, so werden sie unter ihren Gefrierpunkt 

abgekuhlt und erstarren zu Eis. 

Dies ist der Fall in allen Zwischenraumen der unterge

schobenen, aus Platten und Blacken der verschiedensten Form 

bestehenden Massen; das von ihnen eingeschlossene und am 

fi-eien Austausche verhinderte Wasser formt sich in Folge des

sen von den Beruhrungspunkten ausgehend langsam in Eis um. 

Die ursprunglich nur stellenweise an einander haftenden Blocke 

werden nach und nach zur soliden, compacten Masse. Dieses 

Ausfrieren der Zwischenraume wird zwar nur allmahlich und 

der Temperatur der unteren Eisflache entsprechend langsam 

vor sich gehen, ist aber unvermeidlich. Es geschieht um so 

rascher, je geringer die eingeschlossene Wassermenge ist und 

je eingeengter ihre Verbindung mit elem freien \Vasser des 

Meeres. 

Schon frtiher ist ein Beispiel angefuhrt, wie beim Durch

brechen des Eises beim Schiffe drei ubereinander liegende, unter 

sich getrennte Platten gefunden wur9en. Am Ende des nachst-
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folgenden vVinters werden wahrscheinlich die beiden unteren 

Lagen mit der oberen solid zusammengefroren gewesen sein. 

Wenn man schweres alteres Eis durchbohrt, so erhalt 

man leicht den Beweis hierfur. Tiefer gegen unten findet man 

sehr verschiedene, ~aufig ganz unregelmassige Schichten, deren 

Gefrier.flachen sich leicht unterscheiden lassen. 

In Folge dieses Vorganges konnte das Eis also scheinbar 

endlos anwachsen, denn seine untere Flache wird immer noch 

,eine Temperatur besitzen, welche tiefer ist, wenn auch um noch 

so wenig, als diejenige des Messers. Da aber die Temperatur 

des letzteren stets uber elem Gefrierpunkte liegt, und zwar in 

den k~Htesten Gegenden und in geschlossenen Hafen, z. B. im 

Northumberland-Sund, noch mn 0. 05, so wircl endlich der Mo

ment eintreten, wo auch die untere Flache des Eises den Ge

frierpun kt erreicht und von da an wird jede - andere Eis

bildung als diej enige <lurch Regelation unmoglich. Wann und 

in welcher Tiefe dies stattfindet, daruber lasst sich nicht ent

scheiden, uber diesen Punkt hinaus kann sich aber unter der 

compa.cten oberen Masse nur lose zusammenMngendes Zeug 

nach unten anhaufen. Um sehr bedeutend tiefer als die oben 

gefundenen Grenzwerthe di.irfte dieser Punkt kaum liegen. 

Auch die Wirkungen der Eispressungen haben ihre be

stirnmten Grt1nzen. Sind eiilmal die Felder zu einer gewissen 

Starke angewachsen, so mussen die Bri.iche und ihre Folgen 

seltener werden. Die Machtigkeit des Eises selbst dmss der 

weiteren Anhaufung hindernd in den \Veg treten. Die Wirkung 

der gleichen Kraft, die im'Kampfe der schwacheren Felder' Berge 

von Eis nach oben 1und unten aufthC1rmte, wird sich mehr auf ein 

Lostrennen, Abschurfen uncl Zermalmen beschranken, sobald die 
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Zeit die Eisdecke ihrem Maximum naher gebracht hat. Jeden

falls hort aber die Zunahme ganz auf, wann das compacte Eis 

so stark geworden ist, <lass es <lurch Gefrieren nicht mehr an

w~chst und wann von da an die Quantitat des alljahrlich unter

geschobenen Eises gleich ist der Quantitat des alljahrlich an 
der Oberflache verzehrten. 

Die Maximalwirkung aller das Eis vermehrenden Krafte 
in Zahlen auszudn1cken, ist ein Ding der Unmoglichkeit. Nach 

den oben gefundenen W erthen Hlsst sich aber <loch mit grosser 
Wahrscheinlichkeit annehmen, dass compactes Salzwassereis 

eine grossere Starke als hochstens etwa 10 Meter niemals 

erreichen kann und <lass, wenn Eis getroffen wird, welches 
<lurch sein Hervorragen uber Wasser auf eine bedeutendere 
Dicke als diese schliessen !asst, seine unteren Lagen aus unter

geschobenen und nur mehr lose verbundenen Massen, welche die 
solide obere Decke emporheben, bestehen. 

So dickes Eis zu messen ist ohne eigene Apparate gar 
. nicht ausfuhrbar, denn nur das verticale Bohrloch kann Auf
.schluss uber die Starke des compacten · Eises geben. Aus 
einzelnen untergeschobenen Stucken am Rande der Felder auf 
die Machtigkeit des Ganzen schliessen zu wollen, ist durchaus 

falsch. Wir haben massive Blocke bis zu einer Tiefe von 15 
und 20 Meter untergeschoben gefmiden bei eine.r durchsclmitt
lichen Dicke der oberen soliden Decke von 2 bis 3 Meter. 
Ebenso falsch ist der Schluss aus den Anhaufungen uber der 
Oberflache, denn jeder Erhebung entspricht eine Niederung. 
Nur die mittlere Erhebung uber \Vasser kann iiber die Gesammt
masse eines Feldes Aufschluss geben, abet auch nicht iiber 
die Machtigkeit der compacten Decke, sondern immer nur mit 
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Einscllluss ~essen, was untergeschoben und nur lose zusammen
gefroren ist. 

Die gleichen Krafte, welche an dem Eisfelde nagen, uben 
ihre vVirkung auch an dem scheinbar unzerstorbaren Colosse 
der Polargegenden, dem Eisberge, aus. Die Tiefe, bis zu welcher 
er hinabreicht, verhindert jede weitere Zunahme von unten, 

w~'thrend an den gewaltigen Angriffsflachen, 4ie er nach oben 
und nach allen Seiten der Luft darbietet, ein grosserer sommer
licher V erlust stattfindet als bei dem Eisfelde. 

Die Luftw~irme beschleunigt seine Zerst61;ung aber- nicht 
·bloss direct, sondem auch indirect. Ware der Eisberg dem ein~ 
fachen Abthauen an jenen Flachen, welche mit der Luft in Be
ruhrupg stehen, ausgesetzt, so wurcle es bei den meistentheils 
so gewaltigen Massen, aus welchen er besteht; endlos lange 

dauem bis seine, Reste zm Vemichtung k~imen. Eisberge von 
einer halben .~1eile im Umfange und 300 Meter Machtigkeit 
sind nichts besonders Seltenes, bei einer jahrlichen Abnahme 
von sogar 2 Meter mussten also hunderte von Jahren bis zu 
seiner ganzlichen Auflosung vergehen. 

Das Gletschereis, elem cler Eisberg entstammt, besteht 
niemals aus einer so compacten, festen · M;1sse, wie <las aus 

elem. Wasser entstandene. Wahrend des Fliessens der sproden 
Masse uber den niemals gleichmassig eb~nen und geneigten 
Boden als Gletscher bilden sich Spn1nge, die bald weit klaffend, 
bald kaum sichtbar <las Eis nach allen Seiten durchsetzen. Ist 
der Eis berg. dem Meere uberliefert, so sickert im Sommer das 
Schmelzwasser von oben , ein, es fullt die Poren und Hohlungen 
aus und sammelt sich · in den Rissen, wenn es keinen Abfluss 
findet. In dem Masse, wie .sich nun der Eisberg im , Winter 

I! 
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gegen innen mehr und mehr abkuhlt, kommt das eingeschlossene 

Wasser zum Gefrieren, es nimmt ein grosseres Vo lumen an, 

der Ei~berg wird gesprengt. 

Aehnliche Wirkungen konnen wir auch am festen Lande 

.beobachten, wenn das in zerkluftetem Gestein angesammelte 

Wasser im Winter gefriert und die hartesten Felsrnassen zerlegt. 

Anfanglich, so lange der Eisberg noch genugende Festig

keit und Harte besitzt, werden sich blosse Stucke lostrennen 

und neue Risse bilden. W enn aber die Luft und das Schmelz

wasser einmal <lurch und <lurch eingedrungen sind und das 

Eis sozusagen verwittert haben, dann tritt der Fall ein, <lass 

<lurch die enormen im Inneren ungleichmassig vertheilten Span

nungen, eine Folge des uberall gefrierenden Schmelzwassers, 

der ganze Eis berg zerplatzt und · in sich selbst verfallt. 

Es ist hochst wahrscheinlich, class sich die meisteri zum 

Schwimmen gebrachten Eisberge im Winter· in einem solchen 

Zustande befinden, wo ein nur geringer Anlass genugt, um sie 

zum Bersten zu bringen. Jeder Polarreisende weiss davon zu 

erzahlen, wie ein Schuss, das Einschlagen eines Eisankers oder 

irgend eine andere plotzliche Erschutterung den Anstoss zur 

Katastrophe bildeten, ja es sind sogar Falle vorgekommen, wo 

der blosse Schall der Stimme genugte. Stets und uberall wird 

ein Eisberg als ein gefahrlicher, unheildrohender Nachbar be

trachtet: Kane, der zwei Winter in der Nahe eines der gross

artigsten Gletscher der Erde zubrachte, erzahlt uns von dem 

Krachen der eiristurzeriden Eisberge im Dunkel der langen 

Winternacht und von dem Donner der sich vom Gletscher 

neu absetzenden Stucke, die das Vernichtete wieder ersetzten. 

Auch wir ·habe1i unter Franz-Josefsland bei WindstiUe und 
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scheinbar ohne die geringste Ursach~ Eisberge in sith selbst 

zusammenbrechen sehen. 

Diese Sprengwirkung wird sich aber fast immer nur auf 

denjenigen Theil des Eisberges beschranken, . welcher q_er Luft 

ausgesetzt ist. Die weitaus grossere, in das Wasser eingetauchte 

Masse kann hiervon nicht betroffen werden, da sie sich in einer 

sehr nahe constant bleibe,nden Temperatur bewegt und von 

nicht :gefrierendem Wasser c~urchsetzt ist. Nach dem Zerfallen 

des oberen Theiles hebt sich der Berg um ein entsprechendes 

Quantum, eine neue Lage, Eis, wird der Luft preisgegeben uncl 

es wiederholt sich der fruhere Vorgang. 

Gr?ssere Eisberge bestehen, wenn der W echsel cler J ahres

zeiten ihre ursprungliche Form noch nicht verandert hat, abge

sehen von den erwahnten Gletscherrissen, aus einer einzigen, 

compacten, klotzigen Masse mit ebener, mehr oder weniger 

geneigter, von Schnee bedeckter ObedHiche und meistens senk

rechteri Wanden. Es sind enorme Eisklotze, deren Seitenflachen 

imponirend hoch, lothr
1

echt dem Wasser entsteigen. Die Wanne 

und der Wind, die Nebel und der Regen verandern aber rasch 

diese ursprungliche Form. Bald ist die eine Seite <lurch langere 

Zeit dem zerstorenden Einflusse der Sonne ausgesetzt, bald die 

andere, heute thaut hier ein grosseres Quantum ab, morgen 

dort, der V erlust ist stets ein vorwiegend einseitiger im Gegen

satze zum Felde, auf welches die Luft nur ;m der Oberfliche 

einzuwirken vermag. In Folge <lessen verschwinden die anfang~ 

lich erhaben einfachen Formen im Laufe r~es Sommers, es 

zehren sich die scharfen Ecken ab und einzelne Stucke fallen 

herab, da~ abfliessende Schmelzwasser frisst Rinnen ein und 

bereitet seine Mienen fur den Winter vor, es bilden ,sich Vor: 
II• 
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sprOnge u11d V ertiefungen, die ganze aus deh1 Wasser hervot-. 

ragende Masse ist im Zustande der W andlung begriffen. 

Auf diese Art entstehen jene abenteuerlichen, pittoresken 

Formen, die wir · als Wunder der Polargegenden in den.Abbil

dungen der Polarreisenden anstaunen, jene Eisformen, die mit 

endlosen Zacken und Zinnen versehen, den monumentalen 

Schopfungen der . Baukunst gleichen, jene Portale; Thurine, 

Burgen, Thier- und Blumengebilde, welche die Luftwarme aus 

der rohen Masse herausmeisselt. 

Entsprechend dem V erluste <lurch Abthauen hebt sich der 

Eis berg aus dem Wass er, allein da der V erlust kein: gleichJJlassiger 

ist, so verschiebt sich der Schwerpunkt, der Berg· neigt sich nach 

der einen oder anderen Seite und kippt endlich .um, wenn er sich in 

seiner ursprunglichenLage nicht mehr zu erhalten,vermag. Der Eis

berg ,,kalbt" Unter weithin horbarem Donnern gerath die ganze 

Umgebung in Aufruhr, die Felder der Nachbarschaft setzen· sich 

in Bewegung und zertrOmmern sich gegenseitig, machtige Stucke 

trennen sich vom Eisberge los und tauchen hinab uhd Wieder 

empor, in langsam rollender Bewegung dreht und wendet sich 

der Coloss und kommt allmahlich in neuer· Lage zur Ruhe. 

Was frtiher uber Wasser war, ist jetzt vielleicht hunderte Meter 

tief eingetaucht und neue Flachen bilclen neue· Angriffspunkte 

fOr die zersetzenden Krafte der Luft. 

Jeder Eisberg, er mag noch so gross sein, wird auf diese 

Art frOher oder spater in Fragmente zerlegt. Jedes Jahr erneuert 

sich mit dem Eintreten der Kalte die Sprene-wirkuno- im Innern b b 

und bricht bald blosse Stucke los, bald legt sie .die ganze Masse: 

in TrOmmer und in jedem Sommer wendet und dreht die Sonne 

<lurch ihre ungleichmassige Wirkung <las klotzige Ungeheuer 
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um uncl befordert Theile an das Tageslicht mid. bringt sie, zur 

Vernichtung, die vorher weit in der Tiefe in scheinbarer Sicher

heit _schlummerten. Zerstorend fallt die Luft uber jede neue 

Bruchflache per und nagt, gierig an elem neuen Opfer. 

In Trummer zerlegt ist der Berg der vVillkur des Feld

eises anheimgegeben, die Stucke frieren, 2:usamn;ien mit .de~1 

Schollen und Flarden, der Berg geht im Felde auf und durchwan

dert mit ihm alle jene Stadien, die der Wechsel der Jahr~szeiten 

elem letztei;-en aufdrangt. Mit _Ausnahme der Eisberge, die aus 

nicht sehr hohen Breiten stammend als Ganzes das offen~ Meer 

der sudlichen Gegenden erreichen, ist der Zerfall in Stucke, die 

sich kaum mehr unterscheidbar mit dem Feldeise vermischen, 

wahrscheinlich 9as endliche Schicksal eines jeden von ihnen. 

Gerath ein Berg in ho hen Breiten in seichtes Wasser und strand et, 

so zerfallt er in Folge d'er genannten Ursachen unausbleiblich 

im Laufe der Zeit. Durch den Verlust erleichtert, hebt sich 

vielleicht der Rest und treibt seinem weite1·en Schicksale ent

gegen, vielleicht strandet er wieder und fallt nochmals zersplit

ternd elem umgebenden Feldeise anheim, das in ewigem Treiben 

begriffen, die Trummer mit sich weiter fuhrt. 

Erreicht er aber als Ganzes die· Gr~inzen des Eises und 

treibt er uber diese hinaus in warmeres Wasser und in ein mil

deres Klimci, so ist seinem Dasein rasch ein Ziel gesteckt. Von 

unten nagt dann da:s Wasser an ihm und von oben die Luft, 

Bache von Schmelzwasser entsturzen ihm auf alien Seiten in 

Cascaden und truben das Meerwasser in weiter Umgebung, heute 

zeigt er dje, eine Seite der Sonne . und morgen- die andere, stets 

von Neuem sich. ~1mwaJzen9, verliert er immer mehr ,an Masse 
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und noch ehe der Sommer voru.ber ist, sind seine letzten Reste 

verschwunden. 

Die anfano-lich scheinbar unzerstorbaren Eiscolosse sind t, 

so gut der Vernichtung geweiht, wie das kleinste Stuck Feld-

eis und innerhalb ~eit geringerer Zeit, als man bei der oft viele 

Millionen von Tonnen betragenden Masse erwarten sollte. Es 

hat noch Niemand <las Alter eines Eisberges gemessen, aber 

wenn man die zerstorenden Einfliisse erwagt, die gesetzmassig 

alljahrlich wiederkehren, so darf. man wohl annehmen, <lass es 

keinen Eis berg gibt, der ihnen Hinger als etwa 10 J ahre zu 

widerstehen verniag, class im Allgemeine~ aber ihr Dasein ein 

noch kurzeres ist. Es mogen sich wohl Trummer davon noch 

lange Zeit erhalten und in das Feldeis eingefroren oder uber 

und unter dasselbe geschoben nur langsam und allmahlich ver

wittern, als Ganzes aber erreicht der Eisberg sicherlich nicht 

jenes hohe Alter <las man ihm vermoge seiner gewaltigen 

Masse zu geben geneigt ist. 

Ware dies nicht cler Fall, so miissten sich die Eisberge 

bei cler ausserordentlichen Entwicklung des Gletschers in hohen 

Breiten in allen engen Gewassern, aus denen der Abfluss erschwert 

ist, und an seichten Stellen, die clas Stranclen begunstigen, derart 

anhaufen, class sie im Laufe der Zeit solche Gegenden zum 

undurchdringlichen Felsengewirre umformten. Dies musste z. B. 

in dem sith gegen Norden und Suclen verengernden Smith

Sunde, in welchem neben vielen anderen der 60 Meilen lange 

Humboldtgletscher miinclet, geschehen und solches ist durchaus 
nicht der Fall. 

· Eben.so wie elem Eisfelde und elem Eisberge ihre Granzen 

gesteckt ,sind, uber welche hinaus die Vermehrung unmoglich 
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wird, ebenso auch dem Gletscher, der <las Uebermass von 

Schnee am festen Lande als Eis dem Meere ubergibt. Die Um

gestaltung und der F ormenwechsel, deren verschiedene Phasen 

am schwimmenden Eise gezeigt wurden, springen beini Gletscher 

weit mehr in die Augen, da ja seine Existenz auf der Ver

wandlung von Schnee in Eis beruht, <las in unaufhaltsamem 

Fliessen begriffen sich langsam von der Hohe dem Meere zu 

bewegt. 

Die Gesammtmasse aller Glet.scher hangt van der Quantitat 

des Schnees ab, die sich alljahrlich absetzt und von der Menge, 

die nicht mehr zum Schn.1elzen gebracht wird, und da die erstere 

eine constante Grosse ist, wenn auch nicht fur die einzelnen 

Jahre, so doch im Mittel aus langerer Zeit und ebenso die 

\i\Tarmequantitat und <las ihr entsprechende Quantum Schnee, 

welches sie schmilzt, so mussen sich auch die Gletscher gleich 

bleiben, wenn einmal der Moment eingetreten ist, wo ihr all

jahrlicher Verlust gleich ist ihrer alljahrlichen Zunahme. 

JedemGletscher gehort, so wiejedem Flusse, ein bestimmtes 

Entwasserungsgebiet an, <lessen Niederschlage er elem Meere 

zufuhrt, er unterscheidet sich von elem Flusse nur dadurch> class 

er das Wasser statt in flussiger, in fester Form ubergibt und 

seine Umwandlung in erstere dem Meere uh~rlasst. 

So lange sich die Quantitat des Ueberschusses an Nieder

schlag iiber den direct in Wasser verwandelten Schnee gleich 

bleibt kann also der Gletscher nicht wachsen und ebenso wenig 

die Grosse und Anzahl der abgestossenen Eisberge. 

Der Verlust_ det Gletscher. :findet aber. nicht bloss durch 

Abgabe von Eisbergen statt, sondern auch durch Abschmelzen-. 
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: Schon in~ Eingange ist erwahnt, wie die Schneesturme den 

Schnee im Winter im hochsten Gra:de ungleichmassig vertheilen. 

Wahrend sie alle ihnen ausgesetzten steilen Flachen ganz oder 

nahezu rein fegen, haufen sie ihn in alien Thalern und geschutzten 

V ertiefungen in enormen Massen an. 

Mit dem Eintritte des Sommers beginnt die dmch keine 

Nacht unterbrochene Wirkung der hoher steigenden Sonne. Das 

gar nicht oder nur wenig von Schnee bedeckte Gestein erwarmt 

sich und der Schnee verschwindet an diesen Stellen noch ehe 

die allgemeine Lufttemperatur bis zum Thaupunkte gestiegen 

ist und bis zu einer Rohe, wo sie diesen Punkt uberhaupt nie

mals erreicht. 

Durch. diese locale Insolation, die mit der allgemeinen 

Lufttemperatur nichts gemein hat, werden an gegen den Wind 

und den Luftwechsel geschutzten Oertlichkeiten Temperaturen 

hervorgerufen, welche unglaublich erscheinen. Auf 78° Breite in

mitten der Gletscherwelt kommt es vor, <lass der Reisende von 

druckender Hitze leidet und aus Gegenden, die von Eis starren, 

berichtet · man von Sclvnetterlingen und Miicken, die den Auf

e11thalt im Freien lastig machen. Im gebirgigen Lappla11d,· iiber, 

70° Breite, :fluchten sich die Rennthierheerden mit ihren Hirten 

allsommerlich zum Meeresstrande, weil die Milliarden von Stech

:fliegen zur . entsetzlichen Plage werden. 

Diese Consequenzen der localen Insolation gehe1i auch ~n 

den · in den Thalern zwischen F elsenmassen sid1 bewegenden 

Gletschern nicht spurlos voniber, denn jeder nackte Stein saugt 

seine Quantitat Warme ein und .gibt sie an die- Umgebung 

wieder ab, es fallt ihr ein entsprechendes Quantum Eis zum Opfer. 
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Aus dieser Ursache verliert der Gletscher schon in einer 

Rohe, wo die allgemeine Lufttemperatur niemals den Thaupunkt 

erreicht. Die Gesammtmenge des Schmelzwassers ergiesst sich 

in machtigen, den Rissen entspringenden Bachen am Fusse des 

Gletschers in das Meer. 

Der Verlust <lurch Abschmelzen beschrankt sich jedoch 

nicht · allein auf den Sommer, sondern er geht auch im Winter vor 

sich, WO immer die Masse machtig genug ist, urn die Abkuhhmg 

der unteren Schichten <lurch die Luft von oben und <lurch die 

Erde von den Seiten zu verhindern. 

Es ist fruher gezeigt word~n, class die constante Temperatur 

der Erde gegen innen zunimmt. Ist also die Eisdecke dick genug, 

so muss sich die Temperatur der untersten Schichte'n b1s zum 

Thaupunkte heben. Von da an muss sich Schmelzwasser bilden, 

wenn nur das Eis genugende Machtigkeit besitzt, um die ausseren 

Einflusse zu compensiren. 

Dies ist auch wirklich bei allen grossen Gletschern der 

Fall. Nach den Berichten von Kane versiegen die Schmelzwasser

bache schon in dem nicht sehr bedeutenden Gletscher, welcher 

auf 78° 20' im Hintergrunde der Hartstene-Bai mundet, im ganzen 

Winter und bei deh niedrigsten Temperaturen niemals .. 

Ein Theil der <las Schmelzen verursachenden Warme muss 

auch der enormen Rei bung zwischen Eis · und festem Boden 

zugeschrieben werden. 

Und so sehen wir, <lass alles Eis, in welcher Form es 

sich auch darbietet; i.n einem ewigen ununterbrochenen Zustande 

der Umformung begriffon ist. Die ~rspn'lngliche ebene Flache 

des, Salzwassereises w-ird- gebrochen und in· Sttlcke zerlegt, die 
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in neuer Schichtung zusammenfrieren · und von Neuem zertn1m

-mert immer neue Gestaltungen bildet. Nach unten ,und oben 

sich anhaufend werden die Massen alljahrlich schwerer und regel.,. 

loser, kraftiger und widerstandsfahiger wachsen die Felder an 

in Ausdehnung und Dicke. Wie aber bei allen Producten, 

welche die Natur schafft, wird mit der fortschreitenden Ent

faltung die Zunahme langsamer und langsamer bis zu jenen 

Granzen, uber welche hinaus das weitere Anwachsen unmoglich 

ist. Und diese Granzen sind erreicht, sobald die Zunahme des 

Eises im Winter das Quantum nicht mehr ubersteigt, welches 

der Sommer verzehrt. Dies ist ein feststehendes Gesetz fur jedes 

Stuck, wie fur die gallze Masse. 

Alles auf Erden ist der V eranderung unterworfen uncl 

nichts ist fur die Ewigkeit gebaut, die Schopfungen des Sudens 

so wenig, wie <las Eis des Nord ens. W enn dieses auch bis zu den 

Granzen ctngewachsen ist, die es nicht uberschreiten kann, so 

unterliegt e's von da an <loch immer einem sich fort und fort 

wiederholenden Emeuerungsprocesse. Was der Winter von unten 

zufugt, das tragt der Sommer von oben fort, in jedem Fn1h

jahre kommen neue Schichten Eis mit der Luft in Benlhrqng 

und verschwinden im Laufe des Sommers, um anderen Platz 

zu !nachen, die sich im Winter von unten ansetzen. Der Block, 

,velcher im winterlichen Kampfe der Felder 20 Meter weit hinab

gepresst wurcle uncl cler in cler Tiefe von ewiger Ruhe traumte, 

ruckt jedes Jahr um einen Meter der Oberflache naher uncl fallt 

nach z,vanzig Jahren der Sonne zum Opfer, die in jeclem Sommer 

den gleichen Tribut von der Oberflache fordert. Das Eis, <las 

Jahrhunclerte. lang · in eng ~eschl?ssener Bucht den Pressungen, 

dem St~irme und den Winclen zum Trotze scheinbar unverandert 
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geschlummert hat und an dem die Zeit spurlos von1bergegangen 

schien, <las ist schon lange nicht mehr <las ursprungliche Eis. 

Es: hat sich oft und oft erneuert und sein erstes Schmelzwasser 

treibt jetzt vielleicht als neuer Eisblock ruhelos in weit ent .. 

ferntem Meere umher. 

Die schweren Packeismassen, die wir Hings der Kuste von 

Ostgronland aus dem innereh arktischen Becken dem Su.den 

zuwandern sehen, die Waren vor Jahren einmal einjahriges Feld

eis, der Wechsel der Jahreszeiten und die Zeit haben es in diese 

Gestalt umgeformt. Die compacten, soliden Formen haben sich 

aus Trummern entwickelt, aufgehauft und verschoben'durch die 

Eispressungen und unzertrennbar zusammengeleirnt vom Froste. 

Die Hugel, welche mehr oder weniger sanft gewolbt wellenformig 

die Oberflache der Felder uberziehen, sind die Reste der wieder

holt iiber einander gehauften Eismauern und Walle, die ursprung

lich aus regellosen Blocken bestanden und deren wildes Durch

einander vielleicht -noch <lurch die Trummer von geborstenen Eis

bergen vermehrt wurde. Die Sonne hat in jedem Sommer die 

Ecken und Kanten jedes Winters abgefressen und die Formen 

gerundet. In sich selbst zusammengesunken haben sich die 

emporgehobenen Massen zu jener Gestalt gewolbt, welche den 

ersten Ursprung vollkommen verleugnet, Ob funf oder zehn Jahre 

verflossen sind, seit das anfanglich ebene Feld der allgemeinen 

Zerstorungswuth uberliefert warden ist, ob es dem fern en Westen 

dem Osten oder dem hohen Norden entstammt, das wissen wir 

nicht, aber mit aller Bestimmtheit wissen wir, <lass es zueqt 

als ebene Flache gefroren ist und <lass es sich im Laufe der Jahre 

Iangsam in diese ganz veranderte Gestalt umgeformt hat. 

DemarktischenReisenden, welcherim Winter in gesichertem 
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Hafen liegt, bleiben die Ursachen der umfonnenden Krafte dunkel. 

.Eingefroren in geschlossener Bucht dringt vielleicht von weiten 

-der Dom1er der sich zerstorenden Eismassen in sein Ohr und 

.er sc_hliesst daraus auf die Vorgange in hoher See. Vollkommen 

klar iiber die Wirkung auf die Felder w.ird sich aber nur Der

jenige, welcher nicht allein den Winter, sondern auch den 

Son,1mer treibend in ihrer Mitte verbringt, unter dessen Fussen 

<las. Feld seine verschiedenen Phasen durchlauft und der an dem 

einzelnen Stticke die allmahliche Umgestaltung beobachtet . 

. Es ist eine harte Aufgabe, ein Jahr lang die treibenden 

Packeismassen zu bewohnen. Das Resultat ist aber lohnend, 

denn n}an erhalt dadurch einen ganz neuen Einblick in das 

Schaffen und Treiben der Natur in jenen Gegenden .. Man sieht 

Vieles klar, was unter gewohnlichen Verhaltnissen dem Polar

reisenden dunkel oder ganz verborgen bleibt 



VI. 

J)rn 'jv ASSERBEWEGUNG 

DER POLARGEGENDEN, 





ie Quantitat des in den Polarmeeren enthaltenen Eises 

hangt, wie gezeigt worden ist, zum grossen Theile 

von der Quantitat \i\Tarme ab, w.elche ihnen die heissen 

Gegenden zusenden und diese Zufuhr wird <lurch die 

Bewegungen der Luft und des W assers vermittelt. In der nord

lichen Hemisphare 'tragt jeder sudliche Wind sdn Quantum \i\Tarme 

nach dem Norden und jeder nordliche fuhrt die abgekuhlte Luft 

nach dem Su.den zuruck. Solche Luftstromungen sind im Stancle 

noch auf 80° Breite und danlber mitten im Winter die Tem

peratur bis nahe zum Thaupunkte zu erhohen, allein im Allge

meinen bleibt ihre Wirkung <loch weit hinter jener zuruck, welche 

<lurch die Bewegungen des Wassers verursacht wird, eines

theils wegen der bedeutend grosseren specifischen Warme des 

letzteren, anderntheils wegen der Unregelmassigkeit der Bewe

gungen in der Atmosphare gegenuber den mehr constanten 

Bewegungen des W assers. Vollkommen lassen sich beide nicht 

trennen, denn wie wir sehen werden, sind die einen nur 'die 

Ursachen der anderen, wenigstens der Hauptsache nach. 
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Speciell f(ir die vorliegenden Zwecke kommen die Luft

temperaturen weniger in Betracht, da geringe Differenzen von 

geringerem Einflusse auf die Eisverhaltnisse sind, als geringe 

Differenzen in der Wassertemperatur. Der Zweck des Folgen

den ist nur, den Beweis zu liefern, <lass den Polarmeeren con

tinuirlich ein Warmequantum zugefuhrt wird, welches ihrem 

Warmeverluste <las Gleichgewicht halt uncl dadurch dem An

wachsen des Eises die fn1her bestimmten Granzen steckt. 

Bestande eine Scheidewand, welche die Gewasser des ark

tisch~n und antarktischen Inneren gegen den Aequator voll

standig isolirte, so musste sich in diesen die vVarmevertheilung 

ahnlich gestalten wie am festen Lande. Das Eis m(isste anwachsen 

bis zu jener Dicke, in welcher die innere Erdwarme dem Ueber

schusse von minus- uber plus-Temperatur das Gleichgewicht 

hielte und in welcher in F olge der unvollkommenen Leitungs

fahigkeit des Eises kein weiterer Warmeverlust stattfande. Das 

unterliegende Wasser wurde eine constante, von der L11ft

temperatur unabhangige, mit dem Gefrierpunkte zusammenfallencle 

Temperatur besitzen. Seichte und abgeschlossene Stellen miissten 

bis zum Grunde ausfrieren. 

In den aquatorialen Meeren dageg_en wurde das vVasser, 

da die erwarmten Schichten_ die leichteren sind und nicht zu 

sink.en vermogen, von jener Tiefe angefangen, in welcher der 

Wechsel der Lufttemper~tur ohne Einfluss bl~ibt, eine gleich

massige, bi,s zum Boden constante Temperatur anne~men, die 

der mittleren Lufttemperatur entspr.ache. 

Durch die :,3ewegung der Luft wurden die warmen Gegenden 

an die kalten F euchtig~eit abgeben und diese wurde sich in 

letzteren als Schnee niederschlagen. Die von den Gletschern ab-
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gesetzten Eisberge mussten sich immer mehr anhaufen, die 

ganzen Polarmeere wurden nach und nach zum undurchdring

lichen Eisgewirre werden, in welchem jede Spur von Wasser 

<lurch eine machtige Eisdecke verhullt ware. 

Solcher Art mussten die unausbleiblichen Folgen sein, wenn 

bei den jetzigen Temperaturen jener Gegenden und trotz der 

Zufuhr von Wanne <lurch die Luftbewegung nicht <lurch Abfuhr 

von Eis und <lurch Zufuhr von erwanntem Wasser dem jahr

lichen V erluste der Polarmeere an Warme ein Ersatz geboten 

\Va.re, wenn sich das alljahrlich abgeklihlte Wasser nicht alUahr

lich wenigstens theilweise <lurch erw~irmtes ersetzte. 

Die V erdunstung konnte im Polarbecken nur gering sein, 

da sie nur von der Oberflache des Eises und bei sehr niedrigen 

Temperaturen stattfinden wurde, die polaren Winde w(irden also 

trockene Luft gegen den Aequator und die aquatorialen feuchte 

gegen . die Pole f(ihren. Es wurde allmahlich ein Theil des Meer

wassers aus dem Aequatorialgebiete nach den Polargebieten 

(ibertragen und im Laufe der Zeit das Meeresniveau in letzteren 

erhoht und im ersteren verringert werden. 

Sieht man von dem verschiedenen Salzgehalte ab, welcher 

flir diese theoretische Betrachtung mehr nebensachlich ist, so wC1rde 

<las eine Becken schwereres, weil kalteres, \Vasser von hoherem 

Niveau, das andere leichteres, weil warmeres, von geringerem 

Niveau besitzen. Wurden nun die vorliegenden Hindernisse plotz

·lich entfernt, so miisste so lange kaltes Wasser von den Polen 

o-ec,en den Aequator str6men, bis die Gewasser auf gleiches 
b b 

Niveau aebracht waren. Von da an w(irde sich aber das leichtere 
b . 

Wasser des A equators (iber elem schwereren der Pole aus-

breiten, es wurde eine Oberfl~ichenstromung von warmerem 
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\Vasser aeaen die Pole uncl eine untere von kaltem gegen den 
b b 

Aequator entstehen, die so lange anclauerte, bis clas Gleichge-

wicht hergestellt ware. Bleiben die Ursachen constant, welche 

das Wasser in den Polarmeeren schwerer und clasjenige in den 

aquatorialen leichter machen, so . muss sich auch die Stromung 

constant erhalten. Diese sind die einfachen Folgen des Gesetzes 

der Schwere. 

Es ist eigenthumlich und erscheint nachtraglich fast unglaub

haft, wie oft die grossten uncl einfachsten \Vahrheiten <lurch 

lange Zeit hinter elem Dunkel des V orurtheiles versteckt bleiben 

konnen. Obwohl Despretz schon 1833 festgestellt hatte, class 

clas Dichtigkeitsmaxirrium des Seewassers, also auch seine grosste 

Schwere, bei cler Temperatur von - 3.67° stattfindet, obwohl 

hochst verlassliche Beobachter einzelne clieser Bestimmung 

entsprechencl tiefe Temperaturen am Meeresboden gefunden 

hatten, konnte man sich doch von elem V orurtheile nicht 

frei machen, class unterhalb jener Wasserschichten, welche an 

cleµ1 W echsel cler Lufttemperatur Theil nehmen, das ganze 

Meerwasser bis zum Boden eine gleichmassige \i\Tarme von 

+ 4° besitze, cl. h. gleich cler Temperatur, bei welcher das 

Dichtigkeitsmaximum des sussen W assers eintritt. 

Aehnlicher Art '\\:aren die Ansichten uber clas animalische 

Leben am Grunde. W enn sich auch einz~lne Gelehrte auf Basis 

directer Beobachtungen fur die Existenz. von Leben in der Tiefe 

aussprachen, so stand doch die allgemeine Am1ahme dem entgegen. 

Ganz vergessencl, class der Druck, analog elem Luftdrucke, 

wefchen jecler Organismus auf cler Oberflache cler Erde zu tragen 

hat, ein allseitiger ist, hielt man es fur unmoalich class ein 
' b ' 

le bend es W esen clas Gewicht einer so gewaltigen Wassermasse 
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aushalten konne, die auf elem Grunde der tiefen Meere lastet. 

Hierzu traten noch die Bedenken weo-en des Mano-els an 
b b 

Licht und Luft, den scheinbar ab.solut nothwendigen Grundbe-

dingungen organischer Existenz. 

A:uf Grund anregender Funde bei den Lofoten schlugen 

nun Dr. Carpenter und Prof. Wyville Thomson der Royal Society 

eine nahere Untersuchung dieser Verhaltnisse vor, die englische 

Regierung ging auf die betreffenden Antrage ein und siehe da, 

schon die ersten Lothwurfe warfen ein ganzes Gebaucle von 

hundertjahrigen Vorurtheilen in Triimmer. Man fancl in elem 

Canale zwischen den Faroern uncl Shetlanclinseln in Wasser

schichten, deren TemperatL~r unter Null lag, clas reichlichste uncl 
mannigfaltigste Thierleben., 

Durch solche Erfolge angeregt, wurclen die Untersuchungen 

in den folgenden J ahren weiter ausgedehnt und, bis in gross ere 

Tiefen f?rtgesetzt, es wurclen Lothungen im Westen und Siiclen 

von Irland an die fruheren angeschlossen, dann auch clas mittel

landische Meer in clas Bereich der Untersuchungen gezogen und 

endlich jene epoc_hemachende vierjahrige Challenger-Expedition 

ausgesandt, deren Zweck die Erforschung cler Tiefen der Oceane 

des ganzen Erdballes war. Andere Nationen und andere Schiffe, 

clarunter besonders die cleutsche Corvette ,,Gazelle", trugen, wenn 

auch mehr vereinzelt, ihrScherflein ~u diesen Untersuchungen bei. 

Die Resultate bezeichnen' einen ganz neuen Abschnitt in

cl er Physik der Meere und haben unsere Anschauungen iiber 

die Warmevertheilung cler Erde von Grund aus geandert. Sie 

haben · gezeigt, class sich in der Tiefe kaltes Wasser von den 

Polen bis zum Aequator vorschiebt uncl watmes an der Ober

flache den Ersatz dafiir leistet, class also die Oceane in noch 
IZ" 
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hoherem Grade als die Luft die Regulatoren der allgemeinen 

Warmeverhaltnisse der Ertle sind. 

Es ist hier nicht der Ort, auf diesen hochst interessanten 

und fur die Physik der Erde so wichtigen Gegenstand grundlich 

einzugehen. Zum Verstandniss der Eisverhaltnisse im arktischen 

Gebiete ist es jedoch nothig, die Resultate der Lothungen im 

nordatlantischen Ocean wenigstens oberflachlich zu beruhren. 

Es hat sich ergeben, class derselbe in ein ostliches und ein 

westliches Becken getheilt ist mit Tiefen uber 3650 Meter (2000 

englische Faden), und class zwischen ihnen eine verhaltnissmassig 

schmaleErhebung aufsteigt mit geringeren Tiefen als die genannte. 

In ersterem wurde die grosste Tiefe im Westen der capver

dischen, in letzterem: im Sudosten der Bermuda-Inseln gefunden. 

Im Norden des funfzigsten Breitengrades erhebt sich mit Aus

nahme einer schmalen Einbuchtung gegen die Baffinsbai, deren 

Tiefe aber sehr nahe der erwahnten Granze bleibt, der Boden 

iiberall iiber 3650 Meter. 

Die Bodentemperatur in beiden Becken ist sehr nahe gleich, 

im ostlichen + 1.8°, im westlichen + 1.7°. Die geringste Tem

perattir 1.3° wurde im westlichen Theile des letzteren gefunden, 

eine etwas hohere im ostlichen Becken, deren Maximum 

zwischen Madeira und Teneriffa in grosseren Tiefen als 3650 

Meter aber auch 2.1 ° nicht iibersteigt. 

Diesenkrechte Warmevertheilung gehtzwischen dem Aequa

tor und dem ungefahren Parallele der Azoren sehr reo-elmassio-
u b b 

vor sich. Von der Oberflache an kuhlt sich das Wasser in den 

allerobersten Schichten sehr rasch gegen unten ab; seine Tem

peratur fa.Ht in der Linie von Teneriffa nach Sombrero (West-
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indien) in den obersten 1550 Meter von etwa 21° auf 4.4°. In 
der nordlicheren Linie von Bermuda nach den Azoren wird die 

letztere Ternperatur schon etwas hoher, in 1300 Meter, gefun
den. In den darunter liegenden 3000 Meter und daruber sinkt 

die Temperatur nur mehr urn 2.0° bis 2.5°. Unterhalb 2700 Meter 
geht die Ternpe'taturabnahrne so langsarn vor sich, class, sie rnit 
den in V er\-veridung gebrachten Instrumenten kaum rnehr rnit 
Sicherheit festzustellen ist. Die ganzen Differenzen unter den 

genannten Tiefen bestehen in ... einzelnen Zehnteln von Graden. 

Das kaltesta Wasser im ganzen nordatlantischen Ocean 
wurde g,erade dott getroffen, wo sich auf der Oberflache eine 
Schichte von ubererwarmtem Wass er bewegt, cl. h. unter elem 

Golfstrome und dem breiten, aber nicht sehr machtigen Streifen, 
welcher aus elem karaibischen Meere zwischen St. Thomas und 

den anliegenden Inseln gegen Norden zieht. 

Betrachtet man die Karte des, arktischen Gebietes, so sieht 

man, class dasselbe soweit wir es bis jetzt kennen ein abge

schlossenes inneres Meeresbecken bilclet, welches <lurch drei 
Oeffnungen mit den Oceanen in Ver bin dung. steht, die Behrings
strasse, die Baffinsbai und das Meer zwischen Gronland und 
Norwegen. Die Behringsstrasse ist seicht und eng, ebenso die 

Zug~inge zur Baffinsbai: der Smith-, Johns- und Lancaster-Sund. 
Die grosse V erbindung zwischen elem Ocean vnd elem arktischen 

Becken ist <lurch das Meer zwischen Norwegen und Gronland, 
elem in neuester Zeit der Name ,,norwegisches Meer" beigelegt 

warden ist, hergestellt. 

Dies~ Verbindung ist aber <lurch Bodenerhebungen uber 

Wasser theilweise unterbrochen. Island, die Gruppe der Faroer 

und Nordschottland theilen sie in drei mehr oder weniger breite 
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Canale: die danische Strasse zwischen Island und Grijnlai1d, die 

Strasse zwischen Island und den Faroern und der Canal zwischen 

diesen und N ordschottland. Die eigentlicJ1e N ordsee zwischen 

Grossbritannien und Skandinavien braucl1t nicht in Betracht 

gezogen zu werden, clenn sie bildet dn ganz seichtes Becken 

mit elem ebenso seichten und sc;:hmalen Auslaufer gegen Su.den, 

elem englischen Canale. 

Die Bodenverhaltnisse dieser fur die allgemeine Wasser

circulation der nordlichen Hemisphare hochst wichtigen Meere 

und Strassen .sind <lurch die Expeditionen des Lightning und 

des Porcupine, ferner <lurch M'Clintok und i1~ den zwei letzten 

Jahren im Auftrage der norwegischen Regierung <lurch Pro

fessor Mohn sehr gruncllich untersucht worden. 

Das Resultat clieser Lothungen ist, class sich zwischen 

Isl~nd, den Faroern und Nordschottland der Boden zu emer 

Bank erhebt, deren Tiefe nur an einer einzigen schmalen Stelle 

im Su.den der Faroer 550 Meter iibersteigt, aber auch da 700 Meter 

nicht iiberschreitet. In der danischen Strasse zwischen Island und 

Gronland reichen die Lotlmngen nur bis .auf kurze Entfernung 

von der Kuste der ersteren Ins el; diese und die allgemeine 

Bodenformation der Umgebung lassen aber vermuthen, cla'ss 

grosse Tiefen auch in dieser Strasse nicht vorkommen. 

Nach Ueberschreitung dieser Erhebung gegen Norden senk:t 

sich der Boden wieder und bildet ein sich in nordlicher Rich

tung vertiefendes grosses Becken, in welchem auf dem Meri

diane von Greenwich im \Ji.[ esten von Spitz bergen . Tiefen bis 

nahezu 5000 Meter gelothet worden sind. Ueber den weiteren 

Verlauf dieses Beckens oberhalb 80° Breite wissen wir nichts. 
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Dieses Becken bildet eine tiefe, in . allgemeiner Richtung 

von Sud gegen Nord sich erstreckende Rinne, aus welcher sich 

der Bod~n gegen "Vy esten r.asch nach der Kuste von Gronland 

erhebt. Das Gleiche ist an ihrer ostlichen Granze der Fall. 

Zieht man eine Linie vom Spitzbergen zum Nordkap von Europa, 

so ist das ganze Meer im Osten davon eine Flachsee mit Tiefen, 

welche 500 Meter nirgends mehr ubersteigen. Erst nach Ueber

schreitung der Bodenerhebungen zwischen Franz-Josefsland und 

Nowaja-Zemlja sinkt der Boden gegen Osten unter 500 Meter. 

So weit wir die V erhaltnisse im Norden von Sibirien und von 

Amerika kennen, besitzen die diese Kiisten bespulenden Ge

wasser nur geringe Tiefen, sie sind Flachseen, wie schon die 

Formation des festen Landes vennuthen lasst. 

Ueber die die grossen Tiefen des atlantischen Oceanes 

und des arktischen Meeres trennenden Erhebungen zwischen 

Gronland und Nordschottland muss der Austausch zwischen den 

warm en und kalten Gewassern des N ordens und Su dens Yor ' 

sich gehen, wenn man von den schmalen Oeffnungen der Baffins

bai und der Behringsstrasse absieht. 

\Vie gezeigt befinden sich am Boden des nordatlantischen 

Oceans bis zum Aequa.tor Tausende Meter machtige Wasser

massen, deren Temperatur der tropischen Lufttemperatur durch-
1 

aus nicht entspricht und noch kaltere Wasserschichten am Boden 

der Meere der slldlichen Hemisphare. Nordlich und s(ldlich vom 

Aequator liegen vom Grunde nach aufwarts bis zu einer Hohe 

von 3000 Meter und dar(iber W assermassen mit Temperaturen 

von 2 bis 4 Grad. 

Die A bklihlung des W assers in den Tropen und in den 

ihnen angranzenden Gebieten bis zu den genannten Temperaturen 
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ist absolut mimoglich. Durch die Luft kann sie i1icht stattfinden 

uncl ebenso wenig vom Boden aus, cla. wir am festen Lande 

den unwiderleglichen Beweis haben, <lass di~ Temperatur gegen 

das Innere der Ercle zunimmt. 

Andererseits finden wir im arktischen Gebiete Meere mit 

oberem verhaltnissmassig warmem Wasser von grosserer oder 

geringerer Machtigkeit, das ebenso wenig an Ort und Stelle 

erwarmt worden sein kann, als das Bodenwasser der aquato

rialen Gegencl abgekuhlt. Wir haben den Beweis for die Existenz 

unnatOrlich warmer Gewasser bis in hohe Breiten nicht allein 

in den directen Messungen, sondem auch in den \Virkungen, 

welche sie auf die angranzenden Lander ausuben. 

Der Unterschied zwischen dei1 klimatischen Verhaltnissen 

der im Bereiche von Meeren mit warm em Wasser liegenden 

west- und nordeuropaischen Ki:.isten gegenuber jenen cler unter 

entgegengesetzten Verhaltnissen leidenden Ostkusten von Nord

amerika ist schon so oft hervorgehoben worden und ist so all

gemein bekannt, class es unnothig ist naher darauf einzugehen. 

Es genligt ein Blick auf eine Isothermenkarte, auf das Sinken der 

Linien gleicher Temperatur im Norden von Amerika und ihr 

Ernporsteigen im Norden von ·Europa, um den Einfluss der 

kalten und ·warmen Gewasser zu unterscheiden. 

Am deutlichsten ausgesprochen sehen wir ihn in Island, 

im Gegens,:i.tze zu der g~~enuberliegenden, kaum 150 Meilen 

entf erilten K uste von Gronlancl. Von warm em Wasser rings 

umspiilt besitzt erstere Insel eine wenn auch nicht uppige, so 

doch genugende Vegetation, um einer im Culturzustancle leben

den Bevolkerung die Mittel zum Dasein zu liefern. Nur in ver

einzelten Ausnahmsiahren treiht dr1s r1rktisrhP Fis his z11m T ,;rncle 
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heran. Li.ngs der ganzen Kuste von 0stgronland dagegen bewegt 
sich Jahr ein, Jahr aus ein breiter Strom von kaltem Wasser, 
beladen mit Eis der schwersten Gattung, gegen SGclwesten. Oecle 
uncl verlassen entsteigen hohe Gebirgsstocke dem Meere, jecles 
ihrer Thaler ist ein Gletscberbett uncl jecler ihrer tiefen Fjorde 
iiberliefert fort und fort ,cleren Proclucte, die Eisberge, elem hohen 
Meere. Die deutsche Expedition hat nur mehr Spuren der ein
stigen Anwesenheit yon jenen Menschen gefunclen, die 50 Jahre 
fruher in geringer Anzahl die gleichen Gegenden bewohnten. 

. ' 

Die Existenz von wannem Wasser bis in so hohe Breiten 
schrieb man fruher~ ehe man die Temperaturverhaltnisse der 
grossen Tiefen der· 0ceane kannte, einzig der Stromung zu, 
welche sich aus der Floriclastrasse gegen Norden uncl Nord_,_ 
osten ergiesst, dem Golfstrome. Dieser Stromung wurde eine 
viel zu hohe Bedeutung beigelegt. Man liess sie erwarmend 
Grossbritannien und die ganze W estkiiste von Europa bespulen, 
fuhrte sie zwischen Island und Norwegen hinclurch, hiess si~ noch 
das grosse eisfreie Meer im Norden von Europa ausfullen und 
ausserclem einen Zweigstrom bis (iber Spitzbergen hinaus vor
$Chieben. 

Dass ein Strom, welcher in seinem anfanglichen Laufe an 
cler KC1ste von . Amerika bei einer Tiefe von etwa 200 Meter 
und einer Breite von nur 15 Meilen, <lessen Geschwindigkeit 
allerdings 3 Meil en in der Stuncle betragt ( auf dem Durchschnitte 
zwischen New-York und Bermuda), nicht im Stancle ist, die Tem
peratur ganzer Continente bis weit in <las Innere_ zu erhohen 
und trotzdem noch so viel Warme zu erubrigen, um ausge
dehnte Meere bis in die hc)chsten Breiten auch im strengsten 
Winter eisfrei zu erpalten, liegt auf der Haul. 
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V ersteht man aber unter dem Golfstrome die allgemeine 

Wasserbewegung, die veranlasst durch den Nordostpassat und 

im Bereiche desselben von Osten gegen Westen stattfindet und 

deren F olgen, so sind es allerdings die Gewasser des Golf

stromes, welche das Eis von der W estkuste Spitzbergens bis 

(iber 80° Breite abdrangen. 

Es hat sich jetzt wohl so ziemlich allgemein die Erkennt

niss Bahn gebrochen, class die Ursache des Golfstromes in den 

Passatwinden unserer Hemisphare zu suchen ist. Vv er jemals 

die Aufstauung des Wassers in engen, geschlossenen Meeren bei 

anhaltenden Winden beobachtet hat, kann nicht im Zweifel sein 

tiber die grossartige Wirkung der zwischen, Aequator m_:id 30° 

nordlicher Breite uber den ganzen atlantischen Ocean fast constant 

wehenden c>stlichen und nordostlichen Winde , wozu noch 

ein Theil der Wirkung des Sudostpassates der sudlichen Hern.i

sphare tritt. *) Die dadurch verursachte Aufstauung ist aber eine 

allmahliche und beschrankt sich nicht bloss auf den mexikanischen 

Busen, dem der eigentliche Golfstrom entspringt. Ein Theil des 

aufgestauten W assers muss sich im V erhaltniss zu elem gegen 

*) Es ist hier nicht der Ort, auf die Ursachen der aquatorialen warmen 
Stromungen und die darUber existirenden Meinungsverschiedenheiten naher ein
zugehen. FUr denjenigen, welcher an exponirten KUsten die wasserversetzende 
Wirkung von Winden, die colossale und verheerende Aufstauung des Wassers 
bei anhaltenden Stlirmen beobachtet hat, kann wohl kein Zweifel existiren, class 
die Hauptursache in diesen zu suchen ist. Es mogen wohl die VerschiP.denheit 
in der Warme und im Salzgehalte (wenn letzterer uberhaupt existirt) und alle 
jene anderen Ursachen, aui welche die widersprechendsten Theotien aufgebaut 
worden sind, mitwirken, den Hauptimpuls geben aber die "\Vinde. Es wird wohl 
kein Seemann sein, der nicht eine Geschichte von den mit den Winden variiren
den Meeresstromungen zu erzahlen wUsste. Prof. K. Zoppritz hat Ubrigens vor 
Kurzem in den ,,Annalen der Physik" den mathematischen Beweis fUr die 
Fortpflanzung der <lurch den Wind verursachten Oberflachenstromungen bis in 
die grossten Tiefen geliefert. 



Die Wasserbewegung der Polargegenden, 179 

Westen n;ehr und mehr zunehmenden Drucke an den nord

lichen und sudlichen Granzen der Passatwinde nach den Seiten 

, verlaufen. Die Wirkung hiervon sehen wir in· elem <lurch die 

Challenger-Expedition beobachteten Strome, welcher sich aus elem 

ganzen karaibischen Meere gegen Norden ergiesst und seine 

Gewasser mit jenem der Strasse von Florida entweichenden zum 

gemeinsamen weiteren Verlaufe vereinigt. 

Die zwei Durchschnitte des Challenger von Teneriffa nach 

Sombrero und von Bermuda nach den Azoren lassen diese Ver

haltnisse deutlich erkennen. In beiden begegnen wir in der west

lichen Halfte einer oberen Schichte von ubererwarmtem Wasser, 

die von Osten gegen Westen an Machtigkeit zunimmt. 

Die namliche Wirkung wie der Nordostpassat muss der 

n1ckkehrende Sudwestpassat der mittleren Breiten aus('tben. Er 

greift die im Bereiche des ersteren in Bewegung gesetzten und 

erwarmten Gewasser auf und drangt sie, verstarkt <lurch den 

Impuls des eigentlichen Golfstromwassers, elem einzigen sich bie

tenden Auswege, elem Meere zwischen Gronland und Norwegen 

zu. Ein grosser Theil davon kehrt jedoch, alle K(~sten von 

vVesteuropa erwarmend uncl an der WestkL'tste von Nordafrika 

voruberstreichend, als theihveiser Ersatz zum Ausgangspunkte 

des Nordostpassates zuruck, um unter elem Einflusse desselben 

den Kreislauf von Neuem zu beginnen. 

Wir besitzen sehr verlassliche Beweise, class eine solche 

obere Circulationsstromung besteht. Eii:ie im Westen der fran

zosischen, spani~chen und portugiesischen Kosten in sudlicher 

Richtung zun1ckkehrende Stromung ist uns bekannt. Die An

haufung von Tangen, die wir unter elem Ausdrucke Sargasso-
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Meer begreifen, ist nichts Ancleres, als die im Centrum abge

setzte uncl im Laufe cler Zeit angehaufte Summe von losge

rissenen Proclucten cler Kuste und des Meeresboclens, welche die 

Stromung in ihrem ganzen V erlaufe auf gegriffen hat. 

Der grosste Theil clieser Stromungen ist aber an cler Be

wegung nur in den oberen Schichten nachweisbar. Die Wasser

bewegung ist nach elem, was wir bis jetzt wissen, in weiten 

Meeren, wenn nicht locale Verhaltnisse \ eine Beschleunigung her

vorrufen, in Tiefen von uber 200 Meter mit unseren jetzigen 

Hilfsmitteln kaum mehr zu unterscheiden. Dass aber die hierclurch 

verursachten W asserversetzungen, wenn sie scheinbar auch nur 

<lurch oberflachliche Driftstromungen bemerkbar werclen, factisch 

bis in die hochsten Breiten reichen, konnen wir mit aller Be

stimmtheit nicht allein durch die uber elem Gefrierpunkte liegen

den Temperaturen des W assers in Gegenclen, wo in gleicher 

Breite iiber elem Lande die mittlere Jahrestemperatur weit unter 

Null sinkt, beweisen, sondern auch durch Funde von Gegen

standen, welche si.icllichen Gebieten angehoren. 

So sind z. B. an der Norclkuste von Spitzbergen Proclucte 

der westinclischen Flora gefunclen worden und zwar Proclucte 

solcher Art, welche nahezu vollstandig im Wass er eingetaucht 

bleiben, elem Winde also fast keinen Angriffspunkt bieten. Die 

ganze Westkuste von Nowaja-Zemlja ist, wo immer cler fl.ache 

V erlauf die Anschwemmung begunstigt, mit Schiffstrihnmern in 

jedem Stadium der Verwitterung becleckt, die bei der cloch 

geringen Frequenz jener Gegenden kaum von Schiffbruchen an 

Ort uncl Stelle herri.ihren konnen. Man glaubt sich hier uncl da 

auf einem grossen Kirchhofe zu befinclen, in elem das Meer die 

Tri.immer aller ihm bis in weite Entfernuno- zum Opfer o-efal-
b b 
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lenen Schiffe zur Ruhe bestattet. Icl1 selbst habe bei unserer 

Heimreise mit den Booten, obwohl wir die Kuste nur an wenigen 

Punkten berllhrten, zwei von jenen Glaskugeln gefunclen, welche 

die Dorschfischer bei den Lofoten und an der Nordkiiste von 

Finnmarkeri an ihren Netzen gebrauchen. Die eine trug im 

Glasc eingegossen die lnschrift Aarnas. 

Ob und .wieviel nun diese von S·Liden kommenden warmen 

Gewasser bei ihrem Eintritte in die Enge zwischen Schottland 

und Island, die <lurch lnseln und Banke noch eingeengter wird, 

an Beschleunigung gewinnen, hierliber wissen wir nichts. Ueber 

ihre Machtigkeit geben uns aber die Untersuchungen von Prof. 

Carpenter und W yville Thomson und in den letzten J ahren von 

Prof. Mohn Aufschluss. 

Es hat sich herausgestellt, class iiber die Erhebungen zwi

schen Island und Schottland aus dem nordlich davon gelegenen 

tiefen Becken mit eiskaltem Grundwasser kein Tropfen nach 

Siiden gelangt, sondern class das warme Wasser auf ihnen bis 

zum Boden reicht. Nur zwischen den Faroern und den Shet

landinseln schiebt sich eine zungenartige Verlangenmg des ark

tischen tiefen Beckens vor, deren unterste Wasserschichten bis 

auf - 1.2° abgekiihlt sind. Aber auch dieses arktische Wasser 

ist im Siiden durch eine Bodener,hebung, t"1ber welcher sich nur 

warm es Wasser befinclet, abgesperrt. 

Hochst interessant und instructiv sind die im ersten Hefte 

des Jahrganges 1878 der Petermann'schen Mittheilungen von Prof. 

Mohn zusammengestellten Beobachtungen aus dieser Gegend. Auf 

den graphischen Darstellungen der senkrechten Durchschnitte von 

St:idwest nach Nordost, iiber die Banke hinuber, sieht man deut

lich auf den hochstenPunkteri denKampf zwischen denGewassern, 
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wefche vun Su.den und von Norden herandrangen. Das unter 

Null abgekuhlte Wasser des N ordens erhebt sich stellenweise 

im Norden der Bank hoher als der Kamm derselben, es ver

mag aber den Andrang des warmen Wassers von Suden nicht 

zu uberwinden und gelangt nicht iiber clen Kamm hinuber. Auf 

einem Durchschnitte zwischen Island und den Faroern ist 

die Temperatur auf der Kammspitze in 347 Meter + 6.3c1 

und nach Ueberschreitung derselben in einer Entfemung von 

nur 2z Meilen nordlich davon in derselben Tiefe - o.4° 
Die Isotherme von 6° steigt innerhalb 2 Meilen vom Kamme 

steil fast bis zur Oberflache empor und sinkt dann wieder, jedoch 

nicht zu bedeutender Tiefe, gegen Norden. Dies lasst sich nur 

<lurch eine verschiedene Beschleunigung des W assers erklaren. 

Wir haben in diesen Durchschnitten <las klare Bild, wie 

sich das kalte Wasser am nordlichen Abhange der Erhebung 

formlich in das vom sudlichen aufsteigende warme Wasser hinein

zw~i.ngt, ohne aber eine grossere Wirkung zu erzielen als eine 

ziemlich bedeutende Abki'1hlung des iiber die Bank hinuber ge

langenden warmen Wassers und in Folge <lessen rasches Em

porsteigen der Linien gleicher Warme. Dasselbe Bild gibt sowohl 

der Durchschnitt uber die Erhebung zwischen. Island uncl den 

Faroern, als i'1ber jene zwischen letzteren und Nordschottland. 

Auf der Kammhohe dieses betragt die Temperatur am Boden 

in 650 Meter+ 7.9° und auf einem anderen Durchschnitte der 

gleichen Strecke in 804 Meter + 5.5° 

Die Durchschnitte zwischen den Shetlandinseln und Siid

norwegen zeigen, class auch auf dieser Strecke kein kaltes 

Wasser gegen Suden entweicht. Die Temperaturen am Boden 

sewegen sich zwischen + 5 ° und + 7°. 
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Ueberschreitet man nun die geschilderten Bodenerhebungen 

gegen Norden, so findet man obere Schichten von warmem 

Wasser uber eiskaltem,in der Tiefe. Die Machtigkeit der ersteren 

ist auf der westlichen Seite geringer, auf der ostlichen grosser. 

Bei einer Oberflachentemperatur, die zwischen 65 ° und 66'0 

Breite von 8° im Westen auf 13° im Osten steigt, ]iegt die 

Isotherme von 4° in einer ungefahren dur<::hschnittlichen Tiefe 

von 350 Meter. Auf der islandischen Seite steigt sie bis nahe 

zur Oberflache empor, auf der Bodenerhebung langs der nor

wegischen Kuste .sinkt die Temperatur nicht unter 6°. 

Die obere Schichte von warmern. Wasser setzt sich bis 

weit nach Norden fort. Das Inselconglomerat von Spitzbergen 

mit seinen im Siiden vorliegenden Banken schiebt sich wie ein 

Keil dazwischen hinein. Ein Theil des warmen Wassers zieht 

sich langs der Westkuste von Spitzbergen hinauf, die Haupt-. . . 
masse ergiesst sich aber zwischen der Bareninsel und elem 

Nordcap von Europa in ostlicher Richtung gegen Nowaja-Zemlja. 

Ueber die Temperaturverhaltnisse in diesem Meere geben 

unsere Beobachtungen Aufschluss. Auf der Linie von cler Ban~n

insel zum Nordcap liegt die Bodentemperatur noch iiber Null. 

Weiter gegen Osten schiebt sich aber eiskaltes Wasser unter 

die obere warme Schichte, diese wird um so dunner je weiter 

man gegen Norden und Osten vordringt und gibt bei dem 

Zusammentreffen mit der Hauptmasse des Eises ihre letzten 

Reste von W~inne an dieses ab. Ganz Aehnliches sehen wir 

an der westlichen Gr2inze des warm en W assers, wo es mit 

elem Eisstrome der gronlandischen Kiiste in Beriihrung kommt. 
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In dem Meere zwischen Nowaja-Zemlja, Spitzbergen und 
Finnmarken fanden wir: 

Breite Lange Temperatur Tiefe der Boden-
N, Ost Gr. der Oberfliiche Nullinie temperatur 

auf 72° 33' 46° 13' +5.1° 1421\1. -1.30 in 247M. 

" 
73° 1.9' 47° 12' .+4.6° 88,, -1.60 

" 
323,, 

" 
77° 25' 44.0 13' +2.6° 20,, -1.6° ,, 114,, *) 

" 
76° 40' 55° 11' +2.7° 19,, -1.10 

" 
95,, .**) 

Alie diese Beobachtungen, sowohl die unsrigen aus dem 
J ahre 1871 als die englischen und norwegischen, stammen aber 
aus den Sommermonaten und unsere Dntersuchungen in 1872-74 
haben ergeben, class ein Unterschied in der Warmevertheilung 
des W assers mit den J ahreszeiten eintritt. Die kaltesten Wasser
sthichten fanden v,rir im Monate Mai. In den Sommermonaten 
bes ass die ganze W assermenge, abgesehen von den allerobersten 
-+-5 Meter, die an _dem taglichen Temperaturwechsel der Luft 
theilnehmen, eine nahezu gleiche Temperatur in alien Tiefen. 
Mit dem Eintrete11 des Winters werden aber die Bodenschichten 
warmer, die Temperatur nimmt dann von oben gegen unten 
zu. Das warmste \Vasser haben wir im Januar mit --- 0.2° 
am Boden gemessen und zwar auf 78° Nord bei 72° Ost, weit 
innerhalb der Granzen des Packeises. 

Gerade dieser auffallende Gegensatz spricht dafur, <lass 
·sich die Warme des vom Su den gespendeten W assers dort) 
wo es nicht <lurch ausstromendes Wasser zuruckgedrangt wird, 
noch im dichtesten Packeise bemerkbar macht. Es verliert zwar 

*) Die Temperatur am Boden wurde nicht gemessen, 275 M. Tiete, 
**) Ebenso, Tiefe 114 M. Wiheres ilber die von uns ausgefLihrten 

Beobachtungen von Tiefseetemperaturen in den Petermann'schen Mittheilungen, 
1878, IX. 
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seine plus-Temperaturen bei dem Zusammentreffen mit elem 

Eise, erhalt sich aber <loch w~rmer als die mittlere Temperatur 

des dem Norden angehorenden Wassers. 

Die Erwarmung an Ort und Stelle ist undenkbar, das 

Wasser von - 0.2° muss aus der Ferne zugefuhrt worden 

sein. Wie es sich am Boden erhalten kann, da es wegen seiner 

hoheren Temperatur leichter ist als die daruber lagernden 

Schichten, , ist schwer zu sagen. So lange wir nicht eine and ere 

Erklarung besitzen, mussen wir einen grosseren Salzgehalt des

selben annehmen, obwohl sich die Ursache eines solchen kaum 

vermuthen lasst. Das Wasser des Su dens sollte im Winter 

weniger salzhaltig sein als das des Nordens, denn im Norden 

wird dem Meere <lurch die Eisbildung siisses Wasser entzogel'1, 

ohne class flussiger Niederschlag uber Land und Wasser Ersatz 

dafur leistet. 

Zur vollstandigen Erklarung dieses eigenthumlichen Um

standes b<inothigen wir Winterbeobachtungen aus den Meeres

theilen, welche den Austausch zwischen den Gewassern des 

S(idens und des Nordens vermitteln. So lange wir solche nicht 

besitzen, mussen wir uns auf das blosse beobachtete Factum 

beschranken. 

Die Sommerbeob-achtungen haben uberall gezeigt, class 

die Granzen des dicht liegenden Eises auch die Granzen der 

plus-Temperaturen des Wassers sind. Die letzten Reste der

selben werden iiberall zum Schmelzen des Eises verbraucht. 

Es kommen zwar in den Waken und offenen Stellen auch 

im Bereiche des schwersten Packeises obere Schichten von 

uber Null erw~'trmtem Wasser vor, allein cliese Warme ent

stammt nicht mehr elem Suden, sondern ist an Ort uncl Stelle 
13 
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durch locale Insolation erzeugt und verschwindet mit dem ersten 

Windhauche, der Eis und W as~er in Bewegung setzt. 

Die Begranzung zwischen dem Eise und den plus-Tem

peraturen. der Ober:flache des offenen W assers ist meistentheils 

eine so scharfe, class man bei dickstem Nebel. die Nahe der Eis

kante am Fallen der Wassertemperaturen erkennen kann. Im 

Jahre 1871, wo wir uns Monate lang in und nahe dem ausseren 

Eise bcwegten, diente uns das Thermometer sehr haufig bei 

Nebel zur Bestimmung unserer Lage gegenuber dem Eise. 

Bis jetzt war nur die Rede von der Einfuhr von warmem 

Wasser und da frir jeden Tropfen Wasser, welcher in <las 

arktische Becken fliesst, diesem die entsprechende Quantitat 

entweichen muss, ausser es fande in demselben durch Ver

dunstung ein grosserer V erbrauch statt, so fragt es sich nun, 

auf welche Art der Ersatz gegen Stiden geleistet wird. 

Die Verdunstung im Norden ist jedenfalls wegen der gerin

geren Temperatur und wegen der Eisdecke, welche das warmere 

Meerwasser gegen den Contact mit der Luft beschtitzt *), eine 

geringere als im Stiden. Es handelt sich aber weniger um die 

Grosse der V erdunstung allein, sondern um das Verhaltniss der 

V erdunstung zum Niederschlage und dieses muss in der Umgebung 

der Pole grosser sein als in der Na.be des Aequators. Alle aqua

torialen Winde ftihren den Polen Feuchtigkeit zu und setzen sie 

unter den niedrigen Temperaturen als Regen oder Schnee ab, 

wahrend die nordlichen vVinde, wenn sie auch for ihre urspr(ing

liche Temperatur mit Feuchtigkeit gesattigt waren, zu trockenen 

vverden, sobald sie in hohere Temperaturen gelangen. 

*) Die Verdunstung von Eis und Schnee ist, wie frUher mit Zahlen 
gezeigt Worden ist, wenigstens im Winter ausserst gering. 
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Der Unterschied zwischen den Winden von der einen 

und von der andern Seite tritt besonders im Winter auffallend 

hervor. Treten siidliche Winde ein, welche wegen der abnormal 

hohen Temperaturen, die sie hervorrufon, auf eine weit greifende 

Bewegung in der Atmosphare schliessen lassen', so wird die Luft 

formlich dick von grossflockigem, schwerem Schnee, der sich rasch 

niederschlagt und sich nicht treibend in der Luft erhalt, wie die 

leichten und feinen Eiskrystalle des nordischen Schneesturmes. 

Im Lauf e eines einzigen Tag es haufen sich <lama gewaltige 

Massen von Schnee an, das vvirkliche Quantum des Nieder

schlages ubertrifft weit jenes cler nordlichen Wintle, die mit 

ihrer verhaltnissm~issig geringen Quantitat feiner Nadeln, welche 

aber nur sehr langsam abgesetzt werden, nur den Eindruck 

vbn starkem Niederschlage auf den Beobachter machen. Die 

Massen von grossflockigem Schnee sind Wasser des Su.dens, 

das in cler Luft dem Norden zugefuhrt wird, die leichten feinen 

Eisnadeln sind die geringen Producte der Verdunstung aus den 

zeitweise off enen Waken und Spr(ingen und der allgemeinen 

Eis- und Schneedecke. 

W enn man also einen Unterschied m dem Verbrauche 

von Wasser z,vischen den Polar- und Aequatorialgegenden 

annehmen will, so muss er jedenfalls eher zu Ungunsten als 

zu Gunsten cler ersteren ausfallen. Es sollte demnach eher eine 

allgemeine Bewegung des Wassers von Norden nach Stiden 

als in entgegengesetzter Richtung stattfinden. 

So Jange man die Temperaturverhaltnisse in den Tiefen 

des l\foeres zwischen Gronland und Norwegen nicht kannte, 

nahm man einfach an, <lass sich unter den oberen warmen 

gegen Norden ziehenden Schichten dem Gesetze der Sclnvere 
13 . 
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gemass eine untere kalte Stromung gegen St:iden bewege. Seit 
uns aber die Beobachtungen gezeigt haben, class uber die 
Island und Schottland verbindende Bodenerhebung kein kaltes 
Wasser nach Sud en gelangt, ist diese Erklarung nicht mehr 
stichhaltig. 

Auf der genannten Erhebung befindet sich eine Wasser
masse in der durchschnittlichen Machtigkeit von etwa 500 Meter, 
deren Temperatur sogar am Boden noch + 5° ubersteigt. Noch 
hohere Temperaturen bei allerdings geringerer Tiefe sehen wir 
zwischen Nordschottland und Norwegen. Ein Theil dieses Wassers 
bewegt sich jedenfalls uber diese Erhebung hintiber und breitet 
sich weit gegen Norden und Osten aus. Die Ersatzstromung 
hierfur mussen wir entweder in elem Canale zwischen Island 
und Gronland oder in elem Aus:flusse aus der Baffinsbai suchen. 

Dass sich aus der letzteren ein Strom von kaltem Wasser 
ergiesst, ist sicher, denn wir konnen denselben langs der ameri
kanischen Kuste bis weit nach Stiden hinab verfolgen. Er ist 
nicht allein aus den Temperaturen direct, sondern auch indirect 
aus seinem Ein:flusse auf die klimatischen Verhaltnisse der nord
amerikanischen Kuste erkenntlich. Betrachtet man aber die 
obere Baffinsbai uncl die engen uncl seichten Zugange, welche 
sie mit elem inherarktischen Meere verbinden, so !asst sich 
schwer erklaren, wie <lurch diese ein so becleutender Ersatz 
geleistet werclen kann, um so weni~er als wir auch ein Ein
stromen von warmem Wasser langs der Westkuste von Gron
lanJ mit Sicherheit nachweisen konnen. 

Ebenso wissen wir auch, class die W estkuste von Island, 
wenigstens bis in einige Entfernung, von "\Varmem Wasser bespiilt 
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wird. Das kalte Wasser, welches sich durch diese Strasse 

ergiesst, kann also keinesfalls eine sehr becleutende Ausdehnung 

besitzen. 

Jedenfalls mussen sich aber aus diesen beiden Ausgangen 

die kalten Ersatzstromungen f(tr das einfliessende warme Wass er 

in den atlantischen Ocean ergiessen und wir sehen auch, wie 

sich aus ihnen ein ewiger, ununterbrochener Strom von Pack

eis und Eisbergen nach dem Sitden und der Vernichtung ent

gegen bewegt, obwohl, wie spater gezeigt werden wird, andere 

treibende Factoren diese Bewegung nicht allein unterstutzen, 

sondern auch wahrscheinlich zum grosseren Theile verursachen. 

Die einfache Oberflachenausdehnung einer Stromung gen-C1gt 

naturlich nicht zur Bestimmung der <lurch sie in Bewegung ge

setzten Wassermasse, es gehort hierzu ihre Tiefe und Geschwin

digkeit. Bewegt sich das warme Wasser nur langsam C1ber die 

Banke des norwegischen Meeres, so ist es schon moglich, <lass 

der Ersatz <lurch die danische Strasse allein, cleren Tiefo wir 

nur vermuthen, geleistet wird. Unsere Kenntnisse hieruber sind 

so unvollkommen, class es unn-C1tze Speculation ist, weitgehende 

Hypothesen hieruber aufzustellen. 

Sehr bedeutend ist die Gescbwindigkeit, mit welcber sich 

clas warme Wasser gegen Norden bewegt, keinesfalls, da wir 

schon directe Beobachtungen hier(tber besitzen mussten, wenn 

dies der Fall ware. Direct nachgewiesen ist die Bewegung bis 

jetzt nur, wo <lurch Bodenverhaltnisse und vorliegende Hinder

nisse Aufstauungen und Ablenkungen hervorgerufen werden, m 

der Nahe der Kusten, auf seichten Banken u. s. f. 

Unter solchen Verhaltnissen begegnet man allerdings bis 

m den hochs.ten Breiten heftigen Stromungen. Unter der Hope-
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Insel genugten 1871 unsere Anker nicht, um das Schiff auf elem 
felsigen Grun.de gegen den Strom zu halten, wir mussten unter 
Segel setzen. Im gleichen Jahre marterten wir uns volle 14 Tage 
vergeblich ab, um gegen loses Eis, Gegenwincle und heftigen 
Strom um das St:iclcap von Spitzbergen herum in den Storfjord 
zn gelangen. Anf den Banken, welche sich von Nowaja-Zemlja 
gegen Franz-Josefsland erstrecken, beobachteten wir in ganz 
eisfreiem Wasser bei vollkommener Windstille star ken Strom, 
der sich gegen Osten bewegte. 

Eine Frage, welche eigentlich weniger hierher gehort, ist, 
ob diese jedenfalls nicht sehr becleutende Quantitat von kaltem 
\Vasser, die aus den erwahnten Ausgangen elem arktischen 
Becken entstromt, genugen kann, um die ungeheuren Wasser
massen, welche mit einer Temperatur von etwa + 2° das 
tiefe Becken des atlantischen Oceans erf(illen, auf clieser Tem
peratur zu erhalten. 

Diese Frage ist schwer Zll beantworten, da wir weder die 
Quantitat des zustromenden kaltei1 Wassers kennen, noch die 
Warrnezunahrne in Folge der Lufttemperatur und der Insolation 
in die Tiefe. Die Warmeabgabe von der Oberflache gegen unten 
konnte nur. ausserst langsam vor sich gehen, wenn sich die 
<lurch die Beri.ihrung mit der Luft erwarmten Schichten wegen 
ihres geringen Gewichtes wirklich oben erhielten. In Folge der 
Verdunstung muss aber das obere Wasser salzhaltiger und trotz 
seiner grosseren Wanne schwerer werden, es sinkt und befor
dert damit seine Warme nach unten. Hierdurch wird die Fort
pflanzung der Warme nach abwarts beschleunigt. In welchem 
Masse dies geschieht, dari.iber sind wir aber vollstandig im 
Unklaren. 
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Die Masse des kalten W assers ist so ungeheuer gross, 

die der Lufttemperatur entsprechende obere Lage verhaltniss

massig so gering, <lass es kaum glaublich erscheint,- <lass die 

aus den erwahnten Ausgangen dem Norden alljahrlich entstr6-

menden kalten Gewasser gem1gen sollen, um der alljahrlichen 

Warmezunahme von der Oberflache gegen die Tiefe das Gleich

gewicht zu erhalten. 

Dass sich das Meer unter dem Einflusse der Lufttemperatur 

und Insolation, wenn auch noch so langsa-m, bis zum Boden 

erwarmt, sehen wir in allen gegen die Zufuhr aus der Tiefe 

der Oceane geschlossenen Meeren, so z. B. im Mittellandischen. 

Mit Ausnahme der obersten 200 Meter, welche an dem Wechsel 

der Lufttemperatur noch. Theil nehmen, besitzt die ganze ubrige 

W assermasse dieses Meeres? abgesehe~1 von geringen localenDiffe

renzen, bis zum Boden, in 3000 Meter und daruber, die gleiche 

Temperatur von 13°. Diese Temperatur ist zwar nicht'"ganz die 

mittlere Jahrestemperatur der Luft des ganzen Gebietes, sie ist 

aber die ungefahre Temperatur jener Wasserschichten des atlan

tischen Oceans, die auf dem · Parallele der Strasse von Gibraltar 

in derjenigen Tiefe liegen, die der Tiefe dieser Strasse unterhalb 

200 Meter entspricht. Aehnliche Verhaltnisse sehen wir in anderen 

geschlossenen Meeren, in der Sulu-See, zwischen den Philip

pinen etc. bis in Tiefen von 5000 Meter. 

Fiir die Erhaltung der unteren Wassermassen des nord

atlantischen Oceans auf so unverhaltnissmassig niederer Tem

peratur haben wir zwei Erklarungen: entweder genugt die dem 

arktischen Beck en entstromende Quantitat von kaltem Wasser, 

um der W~irmezunahme von der Oberflache <las Gleichgewicht 
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zu halten, oder das antarktische Gebiet schiebt kaltes Wasser 

bis weit uber den Aequator hinaus. 

Manches spricht fur Letzteres. Die Bodentemperaturen der 

grossen Tiefen sind im Allgemeinen im sudatlantischen Ocean 

niedriger als im nordatlantischen. Namentlich in der westlichen 

Halfte des ersteren begegnen wir sehr niedrigen Temperaturen 

in der Tiefe, die z. B. zwischen 30° und 4o0 Breite bis unter 

den Nullpunkt sinken. Sie !assen sich in ziemlich bedeutender 

Breitenausdehnung bis uber den Aequator hinaus verfolgen und 

ihnen entsprechend finden wir auch im nordatlantischen Ocean 

die Temperatur am Boden der westlichen Halfte etwas niedriger 

als in der 6stlichen. 

Dem steht allerdings ein theoretischer Grund gegenuber. 

Nehmen wir an, class dem antarktischen Gebiete mehr kaltes 

Wasser entstromt als dem arktischei1, so muss ersteres auch 

als Ersatz mehr warm es Wass er, als letzteres erhalten. Es sollten 

also c1uch die klimatischen V erhaltnisse in letzterem gunstiger 

sein als in ersterem, wahrend das U mgekehrte der Fall ist. 

Allerdings kennen wir das Innere der beiden Gebiete nicht. 

Besitzt das antarktische Innere einen grossen Continent, was 

sehr wahrscheinlich ist, so !assen sich seine ungunstigeren klima

tischen V erhaltnisse trotz seiner grosseren Zufuhr an Warme 

<lurch die grossere Abkuhlung uber Land erklaren. 

Bei dem jetzigen Stancle unserer Kenntnisse mussen wir 

uns auf blosse V ermuthungen beschranken, die mehr oder weniger 

W ahrscheinlichkeit fur sich haben. Mit all er Bestimmtheit konnen 

wir aber behaupten, class sowohl den arktischen als den antark

tischen Meeren kaltes vV asser entfliesst, welches sich in den 

tiefen Becken der Oceane ansammelt und sie ausfullt, <lass aus 
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den kalten Gegenden allj~ihrlich ein Quantum kaltes Wasser nach 

den heissen entweicht und zu deren Abkuhlung beitragt, <lass 

umgekehrt die Aequatorialgegenden alljahrlich die gleiche Quan

titat von warm em Wasser nach den Polargegenden entsenden 

und diesen ihren Ueberschuss an Warme mittheilen und <lass 

<lurch dies en Kreislauf des W assers, zu elem noch jener der 

Luft hinzutritt, die jetzt bestehende Warmevertheilung der Erde 

unabanderlich geregelt ist, so lange nicht Aenderungen kos

mischer Natur das bestehende Gleichgewicht storen. 

Da b~i gleichem Salzgehalte das kalte Wasser schwerer 

ist als das warme, so werden in jedem Jahre die von Norden 

neu, hinzutretenden Schichten stets die unterste Lage bilden, in 

jedem Jahre wird sich eine neue Schichte Wasser auf den Boden 

lagern und die fr(ihere, <lurch den Contact mit elem oberen 

wenn auch noch so wenig erwarmte empordrangen. Hierdurch 

entsteht ein vV asserwechsel von unten gegen o ben, welcher im 

Laufe der Zeit t'tberall das einstige Bodenwasser zur Oberflache 

bringt. Den namlichen V organg, allerdings als Wirkung anderer 

Ursachen, sehen vvir am Eise, das in steter Erneuerung von 

unten gegen oben begriffen ist, wie fruher gezeigt wurde. 

Ob hier(iber zehn Jahre oder hundert vergehen ist gleich

gC1ltig, fr(iher oder sp~iter vvird der W echsel vollzogen sein. 

Eine ewig unbeweglich und unveranderlich am Meeresboden 

liegende Wassermasse ist aus vielen Gr(inden nicht gut denkbar. 

Das Umgekehrte findet in den Meeren der kalten Gegen,-

den statt. Das kalteste und schwerste Wasser wird sich in den 

tiefsten Becken ansammeln und aus diesen grossen Reservoirs, 

wenn auch noch so langsam, gegen St'tden entweichen und <lurch 

anderes an der Oberflache abgekuhltes ersetzt werden. 
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W enn wir einen solchen Kreislauf auch nicht mit Sicl1er

heit nachweisen konnen, so sprechen cloch theoretische GnJ.nde 

der verschiedensten· Art fur ihn. Das VVasser der Aequatorial

o-eo-enden stromt im Alle-emeinen als obere Schichte den Polen b t, '-' 

zu, es kehrt zunJ.ck, um abgekuhlt die untersten Lagen der 

aquatorialen Oceane einzunehmen und allmahlich wieder zur 

Oberflache emporsteigend seinen Kreislauf von Neuem zu be

ginnen. Wi:r; konnen annehmen, class jeder Tropfen Wass er im 

Laufe der Jahrhunderte <lurch die verschiedenen Stadien der 

Kalte und Warme geht, class er seinen Kreislauf entvveder in 

der Luft als Gas vollendet, oder dass ihn Wind und Strom 

als fl.(issiger Karper clurch clie verschiedenen Klimate bewegen. 

In stets sich erneuernder Abwechslung theilt er clas eine Mal 

seine hohe Temperatur cler eisigen Umgebung der Erdpole mit 

und mildert ein anderes Mal mit seiner Kalte die Gluhhitze der 

Tropen. Er ist einer der Boten, welche mit der Y ermittlung 

zwischen Mangel und Ueberschuss an Warme betraut sind. 

Allerclings sincl wed er die Ursachen, welche den Wasser

wechsel hervorrufen, noch dieser selbst so einfach, als die 

knappen Umrisse der gegebenen Schilderung, welche nur die 

allgemein gt:iltigen Principien beruhrt, glauben machen konnen. 

W enn auch die constanten Wincle den Hauptimpuls zur W as~er

bewegung geben, so treten cloch sicherlich eine Menge anderer 

Nebenursachen entweder verzogerncl oder beschleunigend hinzu, 

so z. B. der verschiedene Salzgehalt der Meere, den man vor 

noch nicht langer Zeit als den hauptsachlichsten Motor des 

Golfstromes ansah und i.iber <lessen wirkliches V erhalten wir 

eigentlich noch sehr wenig wissen. Wir sind noch nicht einmal 

so weit, mit Bestimmtheit sage11 zu konnen, ob uncl um wieviel 
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der Salzgehalt mit der Tiefe zunimmt oder nicht. Von ver

schiedenen Beobachtern ist in verschiedenen Meeren das speci

fische Gewicht des W assers bald an der Oberflache, bald am 
Boden grosser gefunden worclen. *) 

Auch den Unterschiecl zwischen elem Salzgehalte der 

polaren und ~iquatorialen Meere kennen wir nicht. Nach neueren 

Beobachtungen w~ire er in ersteren geringer als in letzteren. 

Da aber alle Messungen aus den Sommermonaten stammen, 

aus einer Jahreszeit, wo clas Oberflachenwasser iiberall stark 

mit Schmelzwasser gemischt ist, wahrencl in den 9 Winter

monaten elem Meere clurch die Eisbildung nur Susswasser ent

zogen wircl ohne Ersatz durch Nieclerschlag, so muss clas gefun

dene Resultat sehr angezweifelt werden. 

Die in erster Linie durch die constanten Winde hervor

gerufene Wasserbewegung wird auch <lurch die Tiefenverhalt

nisse der Oceane unte~stiitzt und befordert. Betrachtet man den 

Verlauf des Bodens im atlantischen Ocean vom Aequator nach 

elem arktischen Innern, so sieht man, class er sich trotz cler 

*) Um die Unsicherheit zu zeigen, welche in den Angaben Uber den 
Salzgehalt in der Tiefe herrscht, seien hier einige Beispiele von der Challenger
Expedition angefilhrt. Im stillen Ocean wurde auf der Linie Honolulu-Tahiti 
der Salzgehalt an der Oberflache in 14 Fallen grosser, in 2 geringer gefunden 
als am Boden, auf i:ler Linie Tahiti-Valparaiso 6mal grcisser und lOmal geringer, 
Yokohama-Honolulu 11; resp. 8, ferner im atlantischen Ocean zwischen Monte
video und Tristan da Cunha 8, resp. 3, Teneriffa nach St. Thomas und Bermuda 
nach den Azoren in 31 Beobachtungen immer grosser an der Oberflache als am 
Boden. Die Beobachtungen des Challenger sind die grtindlichsten und gedie
gensten, welche wir bis jetzt besitzen. Ganz das entgegengesetzte Resultat 
ergeben die Beobachtungen der deutschen Expedition nach Ostgronland. Diese 
fand den Salzgehalt in 

1
der Tiefe grosser als an der Oberflache. Ob aber das 

gleiche Resultat auch im Winter gefunden worden ware, zur Zeit wo kein 
Schmelzwasser die normalen. Verhaltnisse modificirt, muss sehr in Zweifel 

gezogen werden. 
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bedeutenden Unregelmassigkeiten <loch im Allgemeinen von 

St.'tclen gegen Norden hebt. Unsere jetzigen Kenntnisse der 

arktischen Gegenden begunstigen die Annahme, dass die ark

tischen Meere im Allgemeinen seichte Meere sind, wenn sich 

auch der Boden im Norden der Erhebung nvischen Gronland 

und Norwegen zu sehr bedeutender Tiefe senkt. Der Boden 

bildet also eine zwar hochst unregelmassige, aber <loch im 

Ganzen allmahlich von Stiden gegen Norden aufsteigende schiefe 

Ebene. 

Befindet sich nun auf der Spitze derselben kaltes, also 

schwereres und auf ihrem tiefsten Punkte warmes, also leichteres 

Wasser, so muss sich nach elem Gesetze der Schwere das 

kalte Wasser am Boden von der Spitze nach abwarts bewegen 

und warmes Wasser an der Oberflache nach derselben zu

fliessen. Das schwerere Wasser muss sich allmahlich an den 

tiefsten Punkten ansammeln. Besteht eine Ursache, welche das 

Wasser Ciber der Spitze fortwahrend abkuhlt und jenes Ciber 

der Tiefe fortwahrend erwarmt, so muss sich eine anhaltende 

Circulationsstromung bilclen, ahnlich jener, welche wir zwischen 

den Polen und elem Aequator wirklich beobachten. Die Un

regelmassigkeiten der schief en Ebene werden die Bewegung 

zwar verlangsamen, aber nicht verhindem. Sowie das Gletschereis, 

wenn es keinen anderen Abfluss findet, die Thaler ausfullt und 

dann die sie umgebenden Erhebungen (iberflutet, so ,vird sich 

auch das kalte Wasser in den gross en Tiefen ansammeln bis 

es die vorliegenden Hinclernisse zu_- ubersteigen vermag, sobald 

sich ihm kein anderer Ausweg bietet. 

Der Umstand, class fast an allen Stellen des antarktischen 

Gebietes, wo man weiter vordrang, Land gesehen wurde, ferner 
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die colossale Masse von Eisbergen im sLicllichen Eismeere und 

manche andere Grunde, machen es, wie schon fruher erwahnt, 

sehr wahrscheinlich, class ein grosser Continent das antarktische 

Innere ausfetllt, wenn derselbe auch nach cler einen oder der 

anderen Seite ziemlich weit zunkkzuweichen scheint. In diesem 

Falle haben wir ahnliche Verhaltnisse wie im Norden, die jedoch 

weit einfacher sincl, weil die antarktischen Lander eine geschlos

sene, ringsum von, weiten Meeren bespiilte Masse bilden. Es 

entfallen jene complicirten Verhaltnisse, welche in Folge der zer

splitterten und die Communication erschwerenden Landformation 

im arktischen Gebiete das Studium der hyclrographischen und 

meteorologischen Zustande so sehr erschweren. Der Austausch 

zwischefi wannem und kaltem Wasser wircl, da auf der suq_lichen 

Hcmisphare die gleichen Ursachen obwalten wie auf der nord

lichen, in cler einen so. gut vor sich gehen wie in cler anderen. 

Im antarktischen Gebiete wird er jedoch mehr in blossen Ver

schiebungen als in starken Stromungen bestehen, cla hier, 

wenigstens zum grossen Theile, jene Hinclernisse entfallen, 

welche im N orclen cler allgemeinen W asserbewegung storend 

in den W eg treten. 

Wie immer dieser Austausch aber auch vor sich gehen 

mag und welche Ursachen dabei auch mitwirken, so wird <lurch 

clenselben doch jedenfalls eine bestimmte Quantitat von Warme 

von den Tropen gegen die beiclen Pole versandt uncl cliese 

kommt nicht allein den Meeren zu Gute, in welche sich die 

warmen Gewasser ergiessen, sonclern clas ganze Gebiet nimmt 

Theil daran. J eel er Tropfen Wasser in den Polarmeeren, moge 

er in dem entlegensten VVinkel, in cler geschlossensten Ein

buchtung liegen, kommt frt:iher oder spater an die Reihe zur 
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Abfuhr nach den erwarmenden Gegenden. Die Gesammtsumme 

der Warme, welche eingefuhrt und der Kalte (wenn man sich 

dieses physikalisch falschen Ausdruckes bedienen darf), welche 

ausgef Lihrt wird, vertheilt sich auf das ganze Bereich, directer 

in den der Einfuhr naher liegenden, indirecter in den ihr ent

fernter liegenden Gegenden. 

W enn auch noch so langsam, verfolgt der W assertropfen 

seinen Circulationslauf *) durch das weite Gebiet der Kalte und 

behalt, geschutzt gegen die Abkuhlung an der Luft <lurch die 

schlecht leitende Decke von Eis und · Schnee, bis zu seinem 

Austritte noch Reste der ursprlinglichen Warme. 

Die Beobachtungen im Bereiche der kalten Str6mungen, 

welche den Polargebieten entfliessen, und aus eng geschlossenen, 

den Wasserwechsel verz6gernden Hafen ergeben Wassertem

peraturen, die noch immer h6her sind als das Minimum der 

Temperatur, bis zu welcher sich das Wasser abktihlen kann 

ohne zu gefrieren und die man, entsprechend der mittleren 

Jahrestemperatur der Luft, jedenfalls erwarten mlisste, wenn 

nic~t eben Warme auf andere Art zugefuhrt wiirde als durch 

die Luft. Im Northumberland-Sunde, also an der Granze des 

inneren arktischen Eismeeres, aus welchem die A bfuhr nach 

dem Siiden <lurch ein endloses Inselgewirre gehenm~t ist, er

halt sich die mittlere Temperatur des W assers noch im kaltesten 

Monate um o·8° iiber dem Gefrierpunkte. 

*) Ich mochte nicht, <lass der von mir gebrauchte Ausdruck ,,Circu
lationsstri::im~ng" missverstanrlen werde und verwahre mich desshalb dagegen, 
<lass ich etwas Anderes darunter verstehe, als die sich langsam und sehr all
mahlich auf das ganze Polargebiet aussernde Gesammtwirkung des Druckes 
des emstromenden ,varmen Wassers und das dadurch verursachte Ausstromen 
von kaltem. 
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Ausser der Warrne, welche dem Su.den entstammt, pro

ducirt aber auch der Sommer ein Quantum von Warme, die 

nicht im Sommer selbst wieder verloren geht, sondern im 

Wasser aufgespeichert einen Theil des winterlichen Verbrauches 

deckt Die ungeheueren Massen von Schmelzwasser, die drei 

Monate lang vom Lande und vom schwimmenden Eise ablaufen, 

besitzen eine Minimaltemperatur von o 0 und diese Temperatur 

ist um etwa 2° ho her als die mittlere W assertemperatur im 

Winter. Das Meer selbst wird hierdurch zum vVarmereservoir 

fur die kalte J ahreszeit. 

Dazu kommt noch die Zufuhr von erwarmtem Wasser, 

welche, <lurch die Flusse geleistet wird. Die sibirischen Strom

systeme reichen gegen S(iden bis zu den Nordabhangen der 

innerasiatischen Hochgebirge und durchstromen zum Theile 

Steppenlander mit sehr hohen Sommertemperaturen. Das Ent

wasserungsgebiet in Sibirien, welches seine Niederschlage dem 

Eismeere zusendet, ist annahernd so gross wie ganz Europa 

und die Summe von Wanne, welche das Wasser diesem Gebiete 

entfethrt, kommt dem innerarktischen Meere zu Gute. Unsere 

Kenntnisse (iber die Wassertemperaturen an den Mundungen 

dieser grossartigen Flusslaufe ist nicht ausreichend um auch 

nur annahernd <las Warmequantum bestimmen zu konnen, 

welches <lurch sie dem Eismeere zugefethrt wird. 

Wie bedeutend dasselbe sein muss erhellt aus den Beob

achtungen von Middendorf an der Boganida, einem der Tai

mirhalbinsel angehorigen kleinen FWsschen, das also von den 

eigentlichen warmen Gegenclen, denen die grossen Strome ent

springen, ganz ausgeschlossen ist. Er fand die W assertemperatur 

des genannten FlCtsschens im August + 11 °. Hi era us lasst sich 
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auf <las Warmeqrn1ntum schliessen, welches <lurch den Ob, den 

Jenisej, die Lena und Kolyma und wie sie alle heissen, all

jahrlich elem Norden zugefohrt wird. 

Aehnliche, wenn auch nicht so grossartig entwickelte Ver

haltnisse wie in Sibirien, wo der Abfluss gegen Suden voll

stanclig abgesperrt ist, sehen wir auch im arktischen Nordamerika. 

Gegenuber clieser allgemeinen Zufuhr von Warme ist cler 

Verlust im Winter nicht so becleutend, als man nach den Luft

temperaturen schliessen sollte. Eine Abgabe von Warme an die 

Luft findet nur clurch clas schlecht leitende Eis und an den 

vvenigen Stellen statt, wo clas Wasser direct mit ihr in Beruh

rung steht, cl. h. in den Waken und Sprungen, die sich im 

Winter bilclen uncl sich stets rasch mit Eis uberziehen. Hat clieses 

eine gewisse Machtigkeit erreicht, so ist cler weitere Warme

verlust nur mehr gering, wie im fruheren Capitel eingehend 

gezeigt word en ist. W Lirden nicht clurch Eispressungen auch im 

Winter offene Stellen erzeugt, so musste sich der Warmever

lust in der Hauptsache auf den Herbst beschranken, die Jahres

zeit, wo sich <las offene Wasser des Sommers mit Eis bedeckt. 

Der im Beginne des Herbstes eisfreie Raum ff1llt sich aber nur 

nach und nach an, denn die Eispressungen zerstoren immer 

wieder einen Theil des neuen Eises; mit dem Fortschreiten des 

Winters engt sich jedoch der Spielraum der Felder mehr und 

mehr ein, die Eisbecleckung wird nahezu vollstandig, noch ehe 

die intensivste Kalte eintritt. Haben sich die Massen einmal zu 

jenen grossen, ausgedehnten Felclern vereinigt, welche nur clurch 

schmale, sich bald offnencle, bald sich schliess~ncle Spr(lnge und 

Can~ile unter einancler getrennt sind, uncl ist die Sclmeedecke 
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hoch angewachsen, so beschrankt sich der Warmeverlust des 

vVassers auf ein Minimum. 

Wurde sich das Schmelzwasser, welches vom schwimmen

den Eise allein abl~iuft, mit dem Meerwasser nicht vermischen, 

so wC1rde sich iiber dem letzteren, das eine ungefahre durch

schnittliche Temperatur von - 2° besitzt, eine obere Sc,hichte 

Von o0 lagern und zwar in einer Dicke von nahezu einem 

halben Meter, wenn man den durchschnitt\ichen sommerlichen 

Verlust des Eises als so gross annimmt. 

Es wird demnach vom schwimmenden Eise allein und 

abgesehen von dem Schmelzwasser des Landes dem Eismeere 

:alljahrlich eine Quantitat Warme mitgetheilt, welche gleich ist 

dem Ueberschusse dieser Schmelzwasserschichte Ctber die allge

meine W assertemperatur. Sieht man von den Wirkungeh der 

Eispressungen ab, so verbraucht der Winter, wenn die durch

schnittliche Zunahme des Eises gleichfalls gleich einem halbev 

Meter gesetzt wird, so viel Warme, um <las dieser Zunahme 

entsprechende W asserquantum bis zum Gefrierpunkte, der hei 

2.5° liegt, abzukuhlen. 

Wenn auch bei dieser einfachen Ueberlegung, welche 

durchaus keinen Anspruch machen kann eine Berechnung zu 

sein, die begleitenclen Umstande nicht in Betracht gezogen 

sind, so ergibt sich aus ihr aber doch, class der Warmeverlust 

-auch 111 den allerkaltesten Gegenden kein s0 ungeheurer ist, 

als man bei der einfachen Betrachtung der Lufttemperatur viel

leicht erwartet. 

Die Zufuhr von Warme aus den Aequatorialgegenden 

braucht nach dem Gesagten durchaus nicht so sehr bedeutend 

zu sein, um das Meerwasser der Polargegenden auf seiner con-
14 
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stanten Wanne oberhalb des Gefrierpunktes zu erhalten, da 

der Warmeverlust <lurch die schutzende Decke beschrankt 

wird. Abgesehen von den grossen gelotheten Tiefen, deren 

Temperaturen wir gar nicht oder nur sehr naherungsweise 

kennen, durfte die mittlere W assertemperatur der ganzen Polar

meere nicht tiefer sein, als etwa - 2.0°. Die Differenz zwischen 

dieser Temperatur und elem Gefrierpunkte des Salzwassers, 

gleich + 0.5°, tritt der Abkiihlung durch die Luft entgegen und 

beschrankt die Eisbildung auf jene festen und ganz bestimmten 

Granzen, welche im fruheren Capitel gezeigt warden sind. 

Das Gesagte findet nicht allein sein~ Anwendung auf 

diejenigen Gegenden, welche wir bis jetzt kennen und welche 

mehr elem Granzgebiete der Polargegenden angehoren, sondern 

wir konnen mit voller Sicherheit sagen, class auch <las un

bekannte Innere daran Theil nimmt. Der Warmeverlust wird 

in letzterem vielleicht sogar geringer sein als in ersteren, im 

Falle die Eisdecke dort machtiger und compacter ist. Gabe 

es Gegenden, wo die mittlere Temperatur des W assers unter 

die genannten Granzen sinkt, so mussten wir Meeresstromungen 

nachweisen Jonnen, welche kalteres Wasser mit sich fuhren 

als wir bis jetzt kennen. 

Die angegebenen Zahlen haben naturlich nur eme ganz 

allgemeine Berechtigung. Es werclen mit den verschiedenen 

Jahreszeiten und je nach der Lage der Meerestheile Unter

schiede vorkommen, die aber auch ihren Ausgleich mit der 

grossen Allgemeinheit finden miissen. 



VII. 

JJrE rISBEWEGUNG. 





as ganze Eis des Polargebietes ist treibencles Eis, seine 

Motoren sind die Wincle und die Stromungen. 

Eine Ausnahme hiervon macht nur jenes Eis, 

welches am Lande einen g~nugend festen Stiitzpunkt 

finclet, um den treibenclen Kraften erfolgreich Wiclerstancl leisten 

zu konnen. 

Solches fostliegencles Eis tritt aber immer nur vereinzelt 

uncl niemals in so grosser Ausdehnung auf, class es ganze 

Meerestheile auszuflillen vermochte. In den meisten Fallen 

beschrankt es sich auf einen mehr oder weniger schmalen Streifen, 

der den Lauf des Ufers verfolgt uncl sich nur in seltenen Fallen 

weiter in See erstreckt. An den flach verlaufenden Kusten sehr 

seichter Meere, in engen Canal en uncl · in geschlossenen Buch ten 

kann die Winterkalte allerdings eine ungebrochene, festliegende 

Eisdecke erzeugen, die elem Andrange Trotz zu bieten vermag, 

vom Lande entfernt kommt aber clas Eis auch bei elem inten

sivsten Froste niemals zur Ruhe. Ohne festen Stutzpunkt befindet 

es sich in ewiger, ununterbrochener Bewegung. 
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Doch auch in den genannten Fallen liegt das Eis nur fur 

die Zeit des Winters fest. Sobald das Thauen begonnen und 

die Eisdecke geschwacht hat, bricllt diese auf uncl ihre Triimmer 

folgen der allgemeinen treibenclen Bewegung. Es finden zwar 

auch hiervon Ausnahmsfalle statt, wir kennen lanclumschlossene 

Hafen, in denen <las Eis ungebrochen Jahre lang schlummerte, 

z. B. im Mercy-Hafen auf Banksland, wo M'Clure zwei Winter 

zubrachte, allein solche Falle sind nur vereinzelt und konnen 

nur dort vorkommen, wo Ebbe uncl Flut und die <lurch sie 

hervorgerufene W dsserbewegung verschwindend schwach sind 

und wo die Formation des Landes die Gewalt der Sommer

und Herbstshirme bricht. 

In allen Fallen, wo clas Eis der Wirkung von Wind uncl 

Strom ausgesetzt ist und wo die Landerverhaltnisse dem Auf

bruche und Abzuge nicht ganz unuberwindliche Schwierigkeiten 

in den Weg legen, gerath es unausbleiblich, wenigstens im 

Sommer, in treibende Bewegung. Es vermag dann unter dem 

drangenden Einflusse seiner Motoren enge Canale, geschlosse17-e 

Buch ten und schmale W asserstrassen fur Tage und W ocl).en, 

ja flir eine ganze Jahreszeit vollstandig auszufullen, allein es 

bildet auch unter diesen Bedingungen keine geschlossene fest

liegende Eisdecke, es lost sich so bald die entgegengesetzten 

Ursachen der Anhaufung entgegengesetzt wirken. Solche vom 

Lande eingeengte Meerestheile konnen sich verstopfen, allein 

fri:.iher oder spater kommt sicher der Augenblick, wo die aus 

irgend einer Ursache zusammengedrangte Masse unter anclerem 

Impulse wieder in das Treiben gerath. 

W o die Communication nicht allzusehr erschwert ist, Jiegt 

das Eis sogar in eingeengten Gewassern auch im Winter nicht 
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fest. Hierfur haben wir eine Menge Beweise. Vom Smithsunde 

erzahlt ~ns Kane, vom Wellington-Canale Belcher, von der 

Barrowstrasse und dem Lancastersunde Kellett, vom Robeson

Canale die Polaris, wie sich bei der intensivsten Kalte das Eis in 

Bewegung erhielt und wie es unter den gewaltigsten Pressungen 

vor ihren geschiitzten Ankerplatzen voruberdrangte. Die Ein

buchtungen und Hafen und alle jene Stellen, wo das Land Schutz 

bietet gegen den allgemeinen Andrang, sind dann ausgefroren 

und, regungslos liegt in ihnen die machtige Eisdecke. Draussen 

aber herrscht allgemeiner Aufruhr so oft der winterliche Schnee

sturm zwischen die Massen fahrt und die lockeren Bande wieder 

lost, welche die vorhergegangene Windstille ihnen angelegt 

hatte. Im weiten, offenen Meer~ aber tritt der Zustand voll

kommener R uhe des Eises niemals und nirgends ein. 

Das Eis, welches olme festen Stutzpunkt ist, muss selbst

verstandlich den Bewegungen des W assers fol gen, in welchem 

es schwimmt. Das im friiheren Capitel in seinen allgemeinen 

Grundzugen dargestellte Stromsystem qes arktischen Gebietes 

muss desshalb von hoh'er Bedeutung fur die Eiszustande, fur 

die V ertheilung und allgemeine Bevvegung des Eises sein. 

Wir erkenne-n die polaren Stromungen an den Eismassen, 

mit welchen sie belastet sind, und die aquatorialen an den eis

freien Meeren, welche sie bis in die hochsten Breiten bilden. 

Langs. der Ostkliste von Gronland treibt ununterbrochen 

Jahr ein Jahr aus ein breiter Streifen Yon schwerem Packeise, 

untermischt mit Eisbergen jeglicher Grosse, dem Suden und der 

Vernichtung entgegen. Im Fruhjahre nimmt er den ganzen Raum 

von der Nordkuste von Spitzbergen bis weit hinuber gegen die 

unbekannte Ostkuste von Gronland ein, mit der Zunahme der 
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warmen Jahreszeit schiebt sich aber -losend das warme Wasser 

zwischen Spitzbergen und die Eismasse hinein und drangt die 

Eiskante nach Westen und Norden zur(ick. 

Gegen Suden wird der Eisstrom schmaler und vermag die 

danische Stras.se schon nicht mehr ganz zu erfullen, um so fester 
zusammengepackt liegt aber die treibende Masse in dieser Gegend. 

Wahrend weiter im Norden auf etwa 75° Breite die losere 

Fllgung des Eises den Zutritt zu der gronlandischen Kuste schon 
ofters ermoglicht hat, ist der Eisstrom in dieser Gegend und 
bis zur sttdlichsten Spitze von Gronland hinab fur Schiffe bis 

jetzt stets unclurchclringlich gewesen. 

Schon bei seinem Austritte zwischen Gronlancl uncl Spitz
bergen beginnt sich aber der Einfluss des milderen Klimas 
bemerkbar zu machen. Luft und Wasser zehren im Sommer 

an dem Eise, jeder Breitengrad fordert seinen Tribut beim Ueber
schreiten. An der Eiskante frisst die gewaltige See des l10hen 
Oceans, die sich ungebrochen mit voller W uth auf die nor
dischen Fremdlinge wirft; sie zerst(ickelt die Reste der grossen 

Felder und zertrummert in machtigem Anpralle spielend die 
starren Producte des hohen Nordens. 

Die Tn:.immer gelangen bis iiber die Sudspitze von Gronland 
hinaus. Ein Theil davon treibt um diese herum und wendet 
sich wieder nordwarts, als suche sie zuruckfluchtend in <las 
G~biet der Kalte Schutz vor den Verderben drohenden Ge
wassern des Sttdens. In seinem nordlichen Laufe fullt dieses Eis 
dann die Fjorde -und Hafen des sudlichen Theiles der West
kliste von Gronland aus. 

Den V erlauf dieses Eisstromes konnen wir mit grosser 
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Sicherheit aus den Driften von Schiffen, die eingeschlossen vom 

Eise an seiner Bewegung Theil nahmen. Solche Falle sincl 

sehr zahlreich uncl wir konnen an ihnen die Eisbewegung zur 

Winter- und Sommerzeit von 80° Breite bis zur Sudsp1tze 
von Gronland herab verfolgen. 

Die hervorragendste Drift ist diejenige der Scholle, auf 

welcher die Bemannung des deutschenExpeditionsschiffes,, Ha11sa" 

in 243 Tagen in sudwestlicher Richtung nach der Luftlinie 

etwa 1000 Meilen durchtrieb. Diese Drift fallt aber zum 

grossten Theile in den Winter und die Sommerdriften ergeben 

eme grossere Geschwindigkeit. 

Es sei von letzteren nur ein Beispiel angefuhrt, mit dem 

eine der traurigsten Episoden der arktischen Schiffahrt ver

bunden ist. Im Jahre 1777 wurde im Juni der hollandische 

Wallfischfanger ,, Wilhelmine" auf etwa 79° Breite vom Eise 

besetzt. Nach einem Monat offnete sich das Eis und clas Schiff 

konnte in eine Wake getaut werden, in der sich nach uncl 

nach 9 grossere Fahrzeuge fluchteten. Bald schloss sich aber 

die Oeffnung und sammtliche Schiffe fielen eines nach dem 

anderen dem andrangenden Eise zum Opfer. Anfangs October 

wurde das letzte zerquetscht uncl die Bemannungen suchten 

Zuflucht auf elem Eise, mit elem sie vollkommen schutzlos elem 

St:iclen zutrieben. Etwa 140 Mann erreichten nach endlosen 

Leiden und Muhsalen die danischen Niederlassungen an der 

W estkuste, 200 kamen spurlos um. Das letzte Schiff war am 

11. October auf etwa 63° Breite gesunken. In 110 Tagen war 

demnach das Eis, welches zuerst die ,, Wilhelmine" einschloss, 

von 79° auf 63° herabgetrieben. 

Es liesse sich noch eine grosse Anzahl ahnlicher Falle 
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anftihren, da es sich hier aber nicht um eme genaue Berech

nung handelt, so m6gen die beiden citirten gent1gen. 

Ein anderer Eisstrom kommt aus der Baffinsbai <lurch 

die Davisstrasse und auch von diesem besitzen wir zahlreiche 

Beispiele von Driften. Die hauptsachlichsten sind: Die Drift 

der Advance und Rescue unter de Haven, des Fox unter 

M'Clintock, der Resolute, die im Mai 1854 im Osten der Barrow

strasse verlassen und schon im September 1855 im Suden der 

Davisstrasse aufgefunden wurde, und encllich die Drift eines 

Theiles der Bemannung der amerikanischen Polaris-Expedition, 

die auf einem Eisfelde vom 15. October 1872 bis 29. April 1873 

aus dem Smithsunde von 77 1
/ 3 ° bis auf 53 ¼ 0 , also bis nahe 

zu den Banken von Neufundland, herabtrie!:>. 

Namentlich die beiden letzteren Driften sind ausserordent

lich lehrreich, denn aus ihnen ersehen wir, <lass <las Eis sogar 

aus dem fernen Hintergrunde jener schmalen Strassen und engen 

Gewasser des nordamerikanischen arktischen Archipels all

j a hrlich nach dem Suden abtreibt. Die Drift der Resolute zeigt 

wie Eis aus dem Meere im Osten der Behringsstrasse <lurch 

die Baffinsbai zur Abfuhr nach dem St:iden kommt. Den gleichen 

vVeg, auf welchem in einem Jahre clas einzelne Sti:.ick, in dem 

die Resolute eingefroren lag, aus dem Parry- oder Melville

snnde <lurch die Barrowstrasse, den Lancastersund in die Baffins

bai und von da clurch die Davisstrasse in den atlantischen 

Ocean gelangte, muss auch die ganze Flache, der dieses Stuck 

angehorte, eingeschlagen haben. Sie wird zwar nicht als com

pacte, zusammengehorige Masse ihr Endziel erreicht haben, 

<lurch die verschiedenartigsten Ursachen wircl die Drift jedes 

einzelnen Sttickes mehr oder weniger beschleunigt oder ,·er-
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zogert worden sein, allein im grossen Ganzen muss die ur

spn1ngliche Eismhgebung den gleichen W eg verfolgt haben, 

wie das einzelne Stuck. 

Der Melvillesund steht d_urch mehrere versehieden breite 

Ausgange mit dem weiten eiserfiillten Meere gegen Osten 'und 

Norden in Verbindung und man darf annehmen, <lass das aus ihm 

abgetriebene Eis wenigstens zum Theile <lurch Nachschub aus 

diesem ersetzt worden ist. Dass sich <lurch den weitesten dieser 

Ausgange, die Banksstrasse, Eis gegen Osten in den Melville

sund ergiesst, wissen wir aus den Beobachtungen von M'Clure. 

Ebenso wie durch den Lancastersund Eis von Wes ten, 

ebenso treibt durch den Smithsund Eis von Norden in die 

Baffinsbai ein und wird wie ersteres durch die Davisstrasse 

in das warme Wass er des atlantischen Oceans abgefuhrt. Man 

darf wohl annehmen, class aus jeder der Strassen, welche, in 

die Baffinsbai munden, alljahrlich eine gewisse Quantitat Eis 

dem Sttden und der V ernichtung entgegen treibt. 

Die vielen Driften, welche wir kennen und auf die em

zeln einzugehen zu ·weit fiihren wiirde, liefern uns den Beweis, 

class jedes Stuck Eis, welches sich an den Ausgangen der 

Baffinsbai gegen Norden und Westen und zwischen Spitzbergen 

und Gronland befindet, im Laufe von durchschnittlich einem 

Jahre in jene Gegenden gelangt, wo es zum Schmelzen kommt. 

Es mogen J ahre eintreten, wo die allgemeine Eisdrift verzogert, 

in den engeren Zugangen vielleicht sogar ganz aufgehoben ist, 

allein solche Ausnahmszustande sind ohne Bedeutung: Sie 

konnen gegenuber den mannigfaltigen factischen Beweisen, 

welche wir in den Driften von Schiffen und bewohnten Feldern 

b.esitzen, nicht als Beweis fur das Gegentheil dienen. 



212 Die Eisbewegung. 

Genaue Bestimmungen uber die Quan ti tat des Eis es, welches 

auf den beiclen genannten Wegen allj~ihrlich elem arktischen 

Innern entfohrt wircl, sind nicht gut moglich. Die Drift ist im 

Winter uncl Sommer verschieclen, sie variirt auch mit den Jahren 

uncl ist nicht gleichmassig in cler ganzen Ausclehnung cler beiclen 

Stromungen. Unter Land treibt clas Eis langsamer, an cler Eis

kante rascher. Die clurchschnittliche Geschwincligkeit von 4Meilen 

taglich, welche Dr. Borgen der Berechnung der Eisbecleckung 

cler Polarmeere zu Grun de legt, *) cl (irfte den factischen Ver

haltnissen approximativ genC1gend entsprechen. Einzelne Driften 

ergeben eine etwas grossere, anclere eine etwas geringere Be

wegung, keinesfalls ist sie aber zu hoch angenommen, wenigstens 

sicherlich nicht fur die Drift aus cler Baffinsbai. Nach clieser 

Annahine wurcle taglich eine mehr oder weniger eisbedeckte 

Flache von etwa 125 geographischen OMeilen au::; elem ark

tischen Innern elem Siiden uberliefert werden. Die Genauigkeit 

dieser Angabe ist for die vorliegenden Zwecke genugencl. 

Die Ursache dieses 1nachtigen Abflusses von Eis wird 

gemeinhin in Meeresstromungen gesucht. Man begniigt sich mit 

den Ausdrucken ,,kalter Strom" und versteht darunter einen 

Strom, der Eis entfohrt, und ., warmer Strom", cl. h. ein solcher ~ 

m welchem kein Eis vorkommt. 

Begreift man unter Stromung die tiefer reichende Wasser

bewegung, welche elem Treiben an der 0berflac;:he wenigstens 

naherungsweise entsprechencle Wassermassen versetzt, so ist 

dieser Ausdruck falsch. Versteht man aber darunter die clurch 

die verschieclenartigsten Ursachen hervorgerufene Drift von 

*) Die deutsche Expedition nach Ostg1ouland. Meteorologie und Hydro
graphie. 
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Gegenstanden, welche an der aussersten Oberflache s6wohl der 

Lu(t, als dem Wass er ausgesetzt sind, so sind es allerdings die 

Stromungen, welche die allgemeine Eisbewegung veranlassen. 

Vor Allem sind die Winde von entscheidendem Einflusse 
auf die Bewegung des Eises. 

Wer jemals ein schweres Eisfeld mit seinen' auf allen Seiten 

emporstarrenden Unebenheiten gesehen hat, dem muss die Wir

kung des Windes aut den ersten Blick klar werden. Sie muss 

aber auch dem Laien in die Augen fallen, wenn er die in den 

vorhergehenden Capiteln gegebene Beschreibung der Entste

hungsart des Packeises und seiner Metamorphosen bedenkt. 

Die Pressungen arbeiten jegliche ursprunglich ebene Eisflache, 

sobald sie einmal der vollen Wirkung der allgemeinen Eisbe

wegung ausgesetzt ist, unvermeidlich zu einem zusammenge"" 

frorenen Gewirre von Berg und Thal, von HLigel und Bloc ken um. 

Jede Erhebung eines Feldes bietet einen Angriffspunkt 

fur den Wind, jeder Hugel, jeder Hocker, jeder Eisklotz ist ein 

Segel und jedes Eisfeld wird dadurch zum ungeheueren Schiffe. 

Treibend legt sich der Wind in die endlose Masse von Segeln, 

die es ausgespannt hat, langsam und schlafrig bewegt es sich mit 

der leichten Brise dahin, in voller Fahrt und unaufhaltsam jagt 

das Sturmwetter es vor sich her. Steuer- und willenlos ist es 

dem Belieben des Windes anheimgegeben, der Richtung, die 

er ihm anweist, muss es folgen, die Fahrt, die er ihm gibt, 

ist die seine. 

Und nicht allein das grosse Eisfeld ist ein treibendes Schiff, 

sondern auch die Flarde, die Scholle und clas blosse . Stuck. 

Jeder schwimmende Eisblock bietet seine Flache dem Winde 
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dar, jeder Bracken tragt sein Segel, dessen Grosse seine Fahrt t 

bestimmt. 

Wind und Sturm sind die Beherrscher, cleren Lannen sich 

Alles fugen muss. Gross und Klein, Packeis uncl Treibeis, Eis

berg und Scholle, sie alle gehorchen widerstrebend den unum

schrankten Gebieten\, an kein Gesetz gebunden treiben diese 

ihr Spiel mit den willenlos ihnen preisgegebenei1 Opfern. 

Jecles Feld hat seine eigene Geschwindigkeit, denn diese 

hangt ja von cler Grosse der Unebenheiten an cler Oberflache 

und von der Grosse des Widerstandes unter Wasser ab uncl 

keines ist elem ancleren gleich. Das eine geht im Durchschnitte 

5 Meter tief uncl ist nahezu eben, clas andere vielleicht nur 

3 Meter und ist mit Segeln (1berlaclen. Waren die beiclen sich 

allein tiberlassen, so wurde das erstere viel1eicht eine halbe, 

clas letztere vielleicht eine ganze !v1eile in cler Stunde zurucklegen. 

Alles steht aber in mehr oder weniger engem Zusammen

hange und die F olge davon ist ein allseitiges Stossen, Drucken 

und Quetschen, sobalcl sich cler Wind ftihlbar zu machen beginnt. 

lnmitten cler allgemeinen Bewegung clrangen uncl schieben die 

Felder gegen einander, denn jecles sucht sich den besten Platz 

zu erobern. 

Uncl wie uberall auf cler Erde, so muss auch hier der 

Schwachere dem Starkeren weichen. Ein Feld ist unubersehbar 

gross; von Berg uncl Thal durchsclmitten uncl mit regellosen 

Eismauern becleckt, sucht es auf allen Seiten den Wind in 

seinem Laufe aufzuhalten. An seiner Seite treibt eine kleine 

Flarde, die sich, nahezu eben, vor elem Naehbai:- zu verstecken 

scheint. Es nutzt ihr nichts ihr Widerstreben, der Schwachling 
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muss dem Riesen gehorchen, der ihn mit sich schleppt, Ver

nichtung ist sein Loos, wenn er Widerstand leistet. 

Dieser Unterschied springt am meisten in die Augen, 

wenn man die Bewegung eines Eisberges in leichtem Treibeise 

beobachtet. Hunclerte Meter tief im Wasser eingetaucht bietet 

der erstere dem Winde eine verhaltnissmassig nur geringe 

Angriffsflache, seine Hauptmasse schwimmt in ruhigem Wasser, 

wahrend die Gewasser der Oberflache <lurch das treibende Eis 

selbst in Bewegung gesetzt sincl, die aber spurlos am Eisberge 

von1bergeht. Ist die Drift desTreibeises eine sehr rasche, so macht 

es dann den Eindruck, als treibe der Berg in der entgegen

gesetzten Richtung des Windes. Der oberflachliche Beobachter 

glaubt in solchem Falle die Wirkung einer Gegenstromung 

in der Tiefe zu sehen. Derartige Falle, von denen man sehr 

haufig liest uncl auf welche dann Theorien von weittragender 

Bedeutung aufgebaut werden, mogen wohl vorkommen. Meisten

theils ist aber clas entgegengesetzte Treiben von Eisberg und 

Treibeis nur eine <lurch die Verschiedenheit in cler Geschwinclig

keit hervorgerufene Tauschung. Von dem mit dem Eise cler 

Oberflache treibenclen Schiffe lasst sich dies niemals beurtheilen. 

Grossartig ist clann der Kampf, cler sich zwischen dem 

Colosse uncl den vorbeiziehenclen Pygmaen des Treibeises ent

spinnt. Solches Schauspiel bot sich uns im Sommer 1871. Ein Eis

berg lag in offenem Wasser uncl eine dicht geschlossene, unuber

sehbar grosse Flache von gebrochenem Treibeise schob sich mit 

leichter Brise und starker oberflachlicher Stromung gegen ihn 

zu. Unter weithin schallendem Krachen und Prasseln prallten 

beim Zusammentreffen die vordersten Srncke von ihm zuruck 

und stauten sich auf. Dann kletterten sie an ihm empor unter 
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dem machtigen Druck der nachfolgenden Kameraden, als sei 

ihre A bsicht Lib er ihn hinwegzuschreiten, zerschellt fielen sie 

zuruck, um anderen. Platz zu machen zum gleichen unnutzen 

Versuche. Flarde auf Flarde, Scholle auf Scholle drangte heran, 

als gelte es den Coloss mit sturmender Hand zu nehmen, 

emporgeschoben uncl zermalmt stlirzten sie ohnmachtig immer 

wieder zuruck. So oft eine gnSssere Scholle von einigen hundert 

Fuss Durchmesser erschien, stopfte sich Wr kurze Zeit die ganze 

Masse gegen rt:.ickwarts, ein Donnern und Krachen und die 

Scholle ging in Stlicke und mit beschleunigter Eile clrangte und 

schob wiecler Alles voruber. Ohne zu wanken stand der Berg 

inmitten cler treibenden Eismasse. V om Schiffe, clas selbst in 

Bewegung war, sah es aus, als liege clas Treibeis ruhig und 

cler Berg durchschneide es in unaufhaltsame~ Wanderung. 

Majestatisch, ein imponirencles Bild von Kraft und Ruhe, schritt 

er hindurch, zertrlimmerncl, was sich widersetzte und ruhig 

bei Seite schiebend, was sich gutwillig Wgte. 

Der Berg uncl clas leichte Treibeis sind die Extreme der 

Bewegung. W enn auch in weit geringerem Masse findet ein 

ahnlicher Kampf zwischen allen Felclern statt, die eine ungleiche 

Bewegung besitzen, und hierin ist eine cler Ursachen der Eis
pressungen zu suchen. 

Zu diesen tragt jedoch nicht allein die Verschiedenheit in 

der Geschwindigkeit cler einzelnen Felder bei, sondern mehr 

noch die Verschieclenheit in cler Vertheilung der Angriffspunkte 

des VVindes. Nehmen_ wir an ein Feld sei auf der einen Seite 

nahezu eben und auf der anderen mit Aufwlirfen und Hockern 

t:.iberzogen. Trifft nun der Wind auf das Feld, so wird er dieses 

so lange in drehende Bewegung vetsetzen, bis der Theil, 
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welcher den grossten Windfang besitzt, in jener Rich tung liegt 

nach welcher der W'ind weht. 

Auf keinem Felde findet aber eine gleichmassige Ver

theilung der Erhebungen statt, der gleiche \Vind wird das eine 

nach dieser, das and ere nach jener zu drehen such en. J edes 

-einzelne·Feld hat eine seinem Windfange entsprechende Tendenz 

sich je nach dem Winde in der einen oder der anderen Richtung 

zu drehen und wird hieran <lurch alle mit ihm in Beruhrung 

stehenden Nachbarn verhindert, von denen wiederum jeder eine 

ahnliche, jedoch sowohl in der Richtung als in der Starke 

verschiedene Bewegung verfolgt. 

Hierin liegt die Hauptursache der Eispressungen. 

Fande nur ein Unterschied in der Geschwindigkeit statt, 

so wurde die Wirkung eine massige sein, denn ein Feld wurde 

das andere einfach nach vorwarts drangen, die ganze Masse 

w[irde sich zusamm,enschieben und sich dann in der gleichen 

Richtung mit einer den Unebenheiten aller Felder entsprechenden 

Geschwindigkeit nach vorwarts bewegen. 

Schon bei der Beschreibung der Eispressungen ist erwahnt, 

dass stets eine seitliche V erschiebung der Bruchflachen erfolgt 

sobald sich ein Sprung gebildet hat und diese Verschiebung 

ist nur die Wirkung der drehenden Bewegung der Felder. 

Wahrend der Eispressungen kann man diese stets beobachten. 

Die Rancler der sich bekampfenden Felder schreiten niemals 

senkrecht g~gen einander los, sie bohren . sich immer in seit

lrcher Bewegung. in einander ein. 

Wie verschiedenartig die Bewegung der einzelnen Felder 

ist, sieht man auch daran, class selbst wenn das Eis geschlossen 
15 
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liegt nur hochst selten zwe1 Stucke <lurch. langere Zeit in der 

gleichen gegenseitigen Lage verbleibyn. 
0

Mit der Zeit werden 

sie immer aus einander kommen. Im October 1872 hatten wir 

ein <lurch einen sonderbar geformten Aufwurf weithin kennt

liches Feld in der Na.he. Nach wenigen Wochen war es aus. 

unserem Gesichtskreise verschwunden. Zwei vom Eise besetzte 

Schiffe werden fnlher oder spater sicher getrennt werden. 

Herrscht <lurch langere Zeit der gleiche Wind nach einer 

Richtung, in welcher Hindernisse di~ Bewegung des Eises vet

zogern oder ganz aufhalten, so schiebt sich mit wunderbarer 

Geschicklichkeit unter heftigen Pressungen Alles nach und nach 

derart zusammen, <lass nicht der kleinste Zwischenraum un

bernltzt bleibt. Die Schollen drangen sich in die leeren Raume 

zwischen den grossen F eldern und die Stucke und Broe ken 

zwischen die Schollen hinein. Die ganze Masse liegt dann ge

schlossen beisammen, wie die zum Bilde zusammengefugten 

Steine des Geduldspieles und treibt in gerneinsamer, dem Winde 

und den Hindernissen entsprechender Richtung. Kein Tropfen 

Wasser ist dann voni Krahenneste des Schiff es aus zu sehen,. 

nicht der schmalste Canal offnet sich, auf Weit und Breit ist 

Alles verstopft und in langsamem Zuge entfuhrt der Sturm die 

zusammengeklemmte Masse oder staut sie gegen die vor

liegenden Hindernisse auf. 

Solches ist stets der Fall, wenn ausgedehntes Land das 

Entweichen des Eises verhindert. Bis auf weite Entfernuno- von 
b 

der Kuste liegt dann Alles fest zusammengepresst. Unter dem 

Drucke der <lurch den Wind von ruckwarts stets von Neuem 

zuo-befuhrten Massen muss sich <las Eis in iro-end einer Richtuno-
b b-
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einen Ausweg suchen und hierdurch entstehen Ablenkungen 

in der allgemeinen Eisdrift, die bis in weite Ferne fuhlbar sind. 

Tritt nach solchen Winden Windstille ein, so offnet sich 1 

das Eis mit unglaublicher Raschheit, die vorhergegangene Pres

sung und der <lurch sie erzeugte Druck der Felder unter sich 

tre,iben Alles auseinander. Kommt nun hierzu noch Wind aus 

entgegengesetzter Rich tung, so bilden sich Waken und Canale 

auf all en Seiten. W o vorher kein Tropfen Wasser zu sehen 

war, wo das E1s bis zum Horizonte scheinbar unloslich ge-' 

schlossen lag, da treten schon nach kurzer Zeit die dunklen 

Wasserstreifen zu Tage und durchziehen, weite Oeffn~ngen und 

Waken bildend, die endlose weisse Flache. 

Im Allgemeinen ist die Ortsveranderung um so rascher, 

je leichter das Eis ist, denn um so· grosser ist der Windfang 

im Verhaltnisse · zum Widerstande; den das Wass er bietet. Am 
raschesten bewegt sich das Treibeis, es ist die leichte Truppe, 

die von den schweren Feldern des Packeises gegen den gemein

samen Feind, die hohe See vorgeschoben ist. Fast iiberall 

bildet es die ausserste Granze geg.en das off ene Wasser und 

schutzt die gross en Felder gegen die zerstorende Wirkung der 

W ellenbewegung der ho hen See. 

Ueberall im Bereiche des schweren Packeises liegt das 

Meer in vollkommener Ruhe, unter dem Drucke der eisigen 

Decke wird jede Spur von Dunung, j ener langsamen, ewigen 

Unruhe all er weiten . Meere, erstickt. Das leiseste Schwanken 

in dem fur die astronomischen Beobachtungen aufgestellten 

Quecksilberhorizonte ist ein sicheres Zeichen der Na.he von 

off en em .Wass er. Nur in den grosseren Waken vermag der 

Wind die See in oberflachliche W ellenbewegung zu versetzen, 
15 • 
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die aber an den grossen Eisfeldern spurlos vorubergeht. Unter 

der Einwirkung der Dunung ist die Existenz ausgedehnter 

Felder unmoglich, sie. werden von den W ogen zertrummert 

und in mehr oder weniger schweres Treibeis verwandelt. Hierin 

liegt auch die Ursache, warum das schwere Packeis gegen See 

zu stets von Treibeis begranzt ist. 

An der Eiskante aber, cla wo das offene Meer und das 

Eis sich gegenseitig begranzen, da geht es meistens wild zu. 

Der Sturm und die aufgeregte See liegen dort in immer sich 

erneuerndem Streite mit dem Eise. Es ist ein steter Kampf urn 

die Herrschaft, denn die W ogen des Oceans emporen sich 

gegen die Fesseln, die ihnen das Eis anzulegen trachtet. Von 

der Windsbraut gepeitscht sturmen sie an gegen dasselbe, die 

aussersten Schollen werden zu Spielballen, die sie sich eine 

der anderen zuwerren. In ':'7"ilder Confusion und Unordnung 

ubersturzen sich die machtigen Eisblocke, uber und <lurch 

einander geworfen zermalrnen sie sich gegenseitig bis sie zu 

blossen Brocken vernichtet sind. Welle auf Welle jagt der 

Sturm gegen die zusammengepresste, wogende Eismasse, die 

der Zerstorung geweiht ist, uncl jede fordert und holt sich ihr 

Opfer. Alles hupft und tanzt, grosse Trummer werden vom 

Gipfel in das Thal und vom Th ale auf den Gipf el geschleudert, 

jedes Stuck bringt dem anderen Verderben. Der Donnel'- der 

Brandung vermischt mit elem Krachen der brechenden Klotze, 

das Heulen des Sturmes und das J ammern de~ zusammen

gedrangten reibenden Eises, sie bilden die Musik zu dem gross

artigen Bilde des Aufruhres, welches die Natur zu solchen 

Zeiten an der Eis kante entrollt. 

Fest eingeklemmt mit einem winzigen Schiffe zwischen 
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der wogenden Masse und nur getrennt <lurch hochstens eine 

Meile Eis von den V organgen an der aussersten Kante sahen 

wir im Sommer 1871 bei schwerem Sudoststurme staunenden 

Auges und von Augenblick zu Aue-enblick des Untero-ano-es 
u t, t, 

gewartig den schauerlich erhabenen Kampf der zwei colos-
salen Machte. 

Schon wenige Meilen von der Eiskante entfernt bleibt das 

Eis Sieger; je dichter zusammengepresst es liegt, desto rascher 

unterdruckt es jede Regung der See. Viele Meilen Eis werden 

in dem geschilderten Kampfe oft in wenigen Stunden zermalmt; 

haben die W ogen ausgetobt, so ist der Kampfplatz bis weit 

in See hinaus mit kleinen Trummern und Brocken, den Resten 

der vernichteten Felder und Schollen bedeckt, die sich unter 

der Wirkung von Luft und Wasser rasch zu Wass er ver

wandeln. Wie widerstrebend hebt und senkt sich dann die 

See in langsamen Athemzugen unter dem Drucke des brei

artig angehauften Eisgasches. 

Es ist eine eigenthumliche Erscheinung, <lass in dem aller

aussersten Eise meistens mehr Dunung herrscht als in offener 

See. Oft glaubt man, das ausserste leichte Eis rufe die Dunung 

hervor. W ahrscheinlich beruht diese Erscheinung nur auf Tau

schung, da <las Heb en und Senk en der W ogen am Eise mehr 

in die Augen fallt, als an der nur scheinbar glatten Oberflache 

des offenen Meeres. 

W eht der Wind nur einigermassen stark in der Richtung 

o-eo-en das Eis so schliesst sich die Eiskante und bildet eine 
t, t, ' . 

zusammenhangende, dicht liegende, gerade Linie, die von W eitem 

absolut undurchdringlich erscheint. Erst in der Nahe unter

scheidet man da und dort V orsprunge und Einbuchtungen, die 



222 Die Eisbewegung. 

sich oft zu weiten Baien und Busen ausdehnen und in deren 

seitlichem Hintergrunde vereinzelte schmale Canale das Ein

dringen ermoglichen. Hat man einmal die Eiskante hinter sich, 

so erweitern sich meistens die Wasserstrassen und die Eisver

theilung wird gunstiger. 

W eht dagegen der Wind vom Eise gegen See, so offnet 

sich der einf6rmige weisse Streifen und das Treibeis breitet sich 

weit in das offene Meer hinaus aus. Ist der Wind frisch, so 

schiebt es sich meistens zu schmalen, langen Streifen zusammen, 

welche unter sich <lurch off en es Wasser getrennt sind und die 

ein gutes Schiff 111it Leichtigkeit durchbricht. Umgekehrt wie 

bei dem entgegengesetzten Winde wird aber das Eis dichter 

und das Vordringen schwieriger, je weiter man eindringt. 

W ollte man die Eisverhaltnisse eines Meeres nach den 

Verhaltnissen des vorliegenden Treibeises beurtheilen, so 

wurde man sich grossen Enttauschungen aussetzen. Treibeis und 

Packeis folgen allerdings denselben Gesetzen der Luft und des 

Wassers, das eine folgt den Impulsen aber rascher, das andere 

langsamer. Derselbe Wind, der die schweren ausgedehnten 

Felder des einen nur in langsame, schlafrige Bewegung zu setzen 

vermag, treibt die kleinen Stucke des anderen in rascher Fahrt 

vor sich her und jagt sie auseinander, wenn das offene Wasser 

das Ausbreiten gestattet, oder setzt sie zusammen, sobald ein 

Hinderniss den Fortschritt verzogert. 

Als wir uns auf der Heimreise mit den Booten der Granze 

des Eises naherten, fanden wir die V erhaltnisse gunstiger. In 

den letzten Tagen stiessen wir auf ausgedehnte Waken, die 

<lurch einzelne schmale Canale unter einander m V erbindung 

standen, was weiter im Norden niemals der Fall gewesen war. 
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Schon am 8. August verrieth uns ein leichtes Schwanken im 

Eise die Na.he des offenen Meeres. Frohen Muthes segelten wir 

in dichtem Nebel weiter und glaubten schon alle Hindermsse 

uberwunden, als uns das vorliegende Treibeis von Neuem den 

W eg versperr~e. Es bestand aus sehr leichtem Eise, das aber 

fur die Boote ganzlich undurchdringlich fest zusammengepackt 

war. Acht Tage, lang lagen wir voll Ungeduld in diesem fur 

unsere Begriffe elenden Eise ohne die Moglichkeit vorwarts zu 

kommen. Da setzte Stille ein, der Wind aus anderer Richtung 

folgte, und 20 Stunden spater hatten wir uns etwa 25 Meilen 

weit zum offenen Vf asser durchgearbeitet. 

Es ist eine unbestreitbare Thatsache, <lass Winclstille stets 

vertheilencl wirkt, namentlich in leichtem Eise. Einestheils mag 

hierzu im Sommer <las abfliessende Schmelzwasser beitragen, 

die Hauptursache wird aber darin zu su_chen sein, class der 

Druck, welcher das Eis vorher zusammenhielt, aufhort und der 

Gegendruck der Stiicke unter einand~r abstossend wirkt. Kaum 

ist der Wind gefallen, so b_reitet sich <las Eis aus, wenn Raum 

vorhanden ist. 

Um die fur die Eisvertheilung so bedeutungsvolle Ein

wirkung des Windes. zu kennzeichnen, seien nur einige wenige 

Beispiele aufgefuhrt. Scoresby der Jungere erzahlt, wie nach 

einem sechstagige_n ostlichen Sturme das Eis, welches vorher 

60 Meilen ostlich von Jan Mayen gelegen hatte, 100 Meil en 

westlich davon gefunden wurde. Im August 1871 mussten wir 

auf etwa 77° Breite und 42° Ost Lange wegen Sfidoststurmes, 

der schwere See brachte, von der Eiskante in See wenden. Nach 

zwei Tagen kehrten wir zuruck und lugten in der frCtheren 
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Breite vergeblich nach dem Eise aus. W o vorher Eis gewesen 

war, fanden wir n.un ganz offenes Wasser. Erst nach drei Tagen 

trafen wir die Eiskante 80 Meilen nordlicher. Der erste Nord

ostwind, de~ im J ahre 1872 wehte, nachdem wir besetzt und 

eingefroren waren und der die Starke des Sturmes nicht erreichte, 

brach unsere seit drei W ochen fest zusammengekeilte Umgebung 

in Felder auf und entfuhrte das unsrige in 3 Tagen 37 Meilen 

weit in westlicher Richtung. Driften von 10-20 Meilen taglich, 

die entschieden nur vom Winde und nicht von der Str6mung 

herruhren, kommen uberall haufig vor. 

Angesichts dieser unbestreitbaren Einwirkung des Windes 

ist es noch. sehr unentschieden, wie viel von cler oben geschil

clerten Bewegung des Eises dem Strome uncl wie viel den 

Winclen angeh6rt. Dass die sehr allgemein verbreitete Ansicht, 

die ganze Abfuhr des Eises clurch die Davisstrasse und langs 

cler Ostkiiste von Gronlancl sei einzig und allein eine Folge cler 

W asserbewegung, unrichtig ist, scheint keinem Zweifel zu unter

liegen uncl wir besitzen hierfiir auch ganz unwiclerlegliche Be

weise. Man hilft sich (iber sehr viele Schwierigkeiten hinweg, 

inclem man je nach Beclarf einmal die bewiesene Drift des 

Eises <lurch eine noch zu beweisende W asserbewegung erklaren 

und ein anderes Mal wieder die letztere aus cler ersteren be-
, weisen will. 

Aus der folgenden ZusammensteUung der Driften des 

Fox unter M'Clintock im Jahre 1857-58 aus der Baffinsbai 

geht die Uebereinstimmung zwischen Wind und Drift klar und 

deutlich hervor. Im October und November ist die letztere 
durch locale Einflusse modificirt. 
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I 

Wind Drift 't 

Monat 
Geschwindigkeit I Richtung j Starke*) Rich.tung l 

September N. so Ost 2.8 S. 40° W 37 Meilen 

October N. 13° w 2.8 N. 75° w 49 
" 

November N. 75° W 3.8 S. 9° w 32 
" 

December N. 61~ W 3.2 S. 47° Ost 68 
" 

Janner N. 44° w 4.6 S. 45° Ost 113 
" 

Februar N. 26° w 5.1 s. 5" Ost 166 
" 

Marz N. 19° w 4.0 S. 16° Ost 94 
" 

April N. 11° w 5 3 S. 168 
" 

Dass die Driften nicht genau mit der Richtung der vor

herrschenden Winde stimmen, ist wegen der Menge von 

storenden Einfhissen nur ganz naturlich. Dieser Tabdle fugt 
M' Clintock a11sdrlicklich die Bemerkung bei, dass weder ein 

Strom an der Oberflache noch in der Tiefe beobachtet 

werdeh konnte. **) 

Es wLirde zu weit ft'.ihren die 15monatliche Drift des 

,,Tegetthoff" eingehend zu b_esprechen, sie bestatigt die aus der 
Drift des ,,Fox" gezogenen Schliisse vollstandig. Unser ganzes 
Treiben war stets dem Winde entsprechend, jedoch mit dem 

eigenthumlichen Umstande verbunden, class wir niemals genau 

in der Winclrichtung trieben, sonclern stets nach rechts von 
clerselben abwichen und diese EigenthLimlichkeit tritt auch 

bei der Drift des ,,Fox" in jedem __ Monate hervor. 

*J o = Windstille, 12 = Orkan. 
**) We move before the wind in proportion to its strength, we remain 

stationary in calm weather. Neither surface nor submarine current has been 
detect~d; the large icebergs obey the same influences as the surface ice. 
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Die Drift des ,, Tegetthoff" ist weit complicirter als die 

letztere. Die Ursache hiervon ist die grosse Veranderlichkeit 

der Winde zwischen Nowaja-Zemlja und Franz - Josefsland 

gegenuber jenen in der Baffinsbai; cler Einfluss des Windes 

wird desshalb in den Mitteln der Monate nicht so ersichtlich 

als in den oben citirten. Je nach der Richtung, in welcher der 

Wind weht, ist die Eisdrift den vorliegenden Hindernissen ent

sprechend rascher oder langsamer; bei haufigem W echsel des 

Windes kann es in F olge <lessen vorkommen, class nach einer 

langeren Zeitperiode die Drift der mittleren Windrichtung nicht 

mehr entspricht. Untersucht man bei der Drift des ,,Tegetthoff-' 

aber die einzelnen Zeitraume, in welchen annahernd der gleiche 

Wind wehte, so findet man, <lass abgesehen von der erwahnten 

eigenthumlichen Anomalie die Drift stets mit der Windrichtung 

nahe zusammenfallt. *) 

Bei der Analyse cler Schiffsdriften langs der Ostkuste von 

Gronland stellt sich allerdings heraus, class haufig auch entgegen

ges'etzte Winde, wenn sie nicht heftig und andauernd wehen, die 

Drift in sudwestlicher Richtung nicht ganz aufzuheben verm6gen
1 

<lass also scheinbar eine wirkliche W asserbewegung stattfindet. 

Fast alle starken Wincle, namentlich sammtliche Winterstiirme, die 

im Germania-Hafen 8 Monate lang mit grosser Heftigkeit wieder

kehrten, sind langs der Kuste nordlich und die mittlere Wind

richtung im ganzen Jahre ist entschieden nordlich. Dem gemass 

*) Ich verweise auf die grUndliche Analyse des 5chiffscurses durch 
Viceadmiral Baron Wlillerstorf. In derselben sind die Abweichungen von dem 

vorn Winde gegebenen Curse zusamrnengestellt, sie wilrden einer sich aus dem 
karischen Meere ergiessenden sehr geringen Stromung entsprechen. Es kommen 
aber bei der Eisdrift so viele Factoren zur Geltung, dass bei schwachen 
Stromungen ein endgiltiges Urtheil nur rnit grosser Vorsicht gefallt werden kann. 
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muss em grosser, wahrscheinlich sogar der grossere Theil der 

Eisdriff der Wirkung des Windes zugeschrieben werden. 

Es ist uberhaupt falsch, den Einfluss des Windes auf das 

Eis nach seinem localen Auftreten beurtheilen zu wollen. Die 

ganze Eismasse steht stets in mehr oder weniger engem Zu

sammenhange, namentlich im Winter, wo sich in jede Oeff

nung rasch junges Eis einschiebt; die <lurch den Wind hervor

gerufene Bewegung kann desshalb niemals local bleiben, sie 

muss in die Ferne wirken. Der entf ernte Sturm wird sich in 

der Eisdrift fuhlbar machen und die <lurch die locale flaue 

Brise hervorgerufene Bewegung beeinflussen. J e dichter das 

Eis liegt, desto grosser muss diese Wirkung in die Ferne sein, 

denn um so rascher und entschiedener iibertragt jedes Stuck 

seine Bewegung auf den Nachbar. Dass hierdurch locale Eis

driften verursacht werden konnen, welche der localen Wind

richtung durchaus nicht entsprechen und dennoch einzig und 

allein vo~n Winde herruhren, liegt auf der Hand. 

W ehen z. B. im Winter, wo wenig offenes Wass er existirt, 

wo also das Eis stets nahezu geschlossen treibt, zwischen Spitz

bergen und Gronland auf 80° Breite anhaltende und heftige 

nordliche SWrme, wahrend auf 70° oder 75 ° Breite WindstiUe 

oder massige Winde aus entgegengesetzter Richtung herrschen, 

so wird die Drift in letzterer Gegend eine sudliche sein und 

der locale Beobachter wird ihre Ursache in einer Stromung 

suchen, wenn auch keine Spur von einer solchen vorhanden 

ist. Die '<lurch den Wind allein hervorgerufene Eisdrift eines 

o-anzen Meeres darf desshalb niemals nach der localen Beob
o 
achtung beurtheilt werden. 

Wie rasch sich die Eisbewegung fortpflanzt, beobachtet 
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man sehr haufig an den Eispressungen wahrend der Wind

stillen, welche dem W echsel des Windes voranzugehen pflegen. 

So wie die, lange Dunung des Oceans den kommenden Sturm 

anzeigt, schon lange bevor er den Beobachter erreicht hat, so 

verkundet die Bewegung. im Eise die Aenderung der Drift in 

der Ferne. 

In der imponirenden lautlosen Einsamkeit, in der <lurch 

keinen Ton gestorten vollko1'nmenen Ruhe der Wintemacht 

geht dann ein leises, halb ersticktes Flu.stern <lurch clas Eis, 

bald von dieser, bald von jener Seite dringt ein unterdn1cktes 

Aechzen zum Ohre. Ob die Tone aus der Luft oder aus der 

Tiefe stammen, ist kaum zu unterscheiden. Sie n:.ihren von den 

Eisfeldern her, die sich zusammendrangen und sich von der 

bevorstehenden Ankunft des Sturmwindes erzahlen, der schon 

jetzt weit in der Ferne die Leidensgefahrten peitscht. Sie 

stecken die Kopfc zusammen und theilen sich die bose Nach

richt mit und das Flu.stern wird lauter und lauter und in ban

gem Schrecken vor dem, was kommen wird, sucht sich jedes 

Shick den sichersten Platz zu erobern. Alles dra1igt und druckt 

und stosst, denn der neue Wind will eine neue V ertheilung, 

die Felder stauen und press en sich zusammen, sie drehen und 

wenden sich unter elem allseitigen ungleichmassigen Drucke aus 

der Ferne, die grossen wollen die kleinen verdrangen und die 

kleinen fltichten sich in die Zwischenraume, welche durch die 

Bewegung der grossen entstehen, auf allen Seiten macht sich 

das Recht des Starkeren geltend. Aus dem anfanglichen Flu.stern 

ist ein Jammern geworden, denn an allen Ber1ihrungspunkten 

wird um die Existenz gekampft. Die Eispressungen haben ihr 

Werk begonnen, von nahe und ferne ertont das Krachen und 
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Kreischen der im Kampfo liegenden Eiscolosse. Dann kommt 

nach und nach der Wind daher, kurze Zeit darauf rast der 

Schneesturm in seiner vollen Gewalt uber die Eisflache dahin 

und erstickt in seinem Heulen das Angstgeschrei seiner Opfer 

und die treibende Schneemasse verbirgt dem Auge die weiteren 

Scenen der V ernichtung. 

vVenigstens in einzelnen Gegenden des arktischen Gebietes 

scheinen die Wintle sehr localer Natur zu sein, Scoresby fLihrt 

hierf(ir aus dem Meere im Westen von Spitzbergen ganz ecla

tante Belege an. Wir selbst haben haufig Wintle und Sturme 

beo bachtet, die gewiss aus anderer Gegend kamen, als ihre 

locale Richtung anzeigte. Im September 1872 hatten wir z. B. 

unter Nowaja-Zemlja einen Westsudweststurm mit einer Tem

peratur von --20°, wahrend sonst die SC1dwestwinde um diese 

Zeit die Temperatur bis uber den Nullpunkt erhohten. Dieser 

Stun:n kann nur ein abgelenkter und uber Franz-J osefsland 

abgekuhlter Nordweststunn gewesen sein. Das vorliegende 

Land verhinderte das Treiben in der dem letzteren Wintle 

entsprechenden Richtung. Hatten wir Raum zur Drift gehabt, 

so wurden wir walfrscheinlich mit sudwestlichem Wintle in 

ungefahrer sudostlicher Richtung getrieben sein. 

Ausser der Wirkung des in der Ferne herrschenden 

Windes gibt es aber noch eine Menge anderer die Richtung 

und Starke der Drift beeinflussender Ursachen. Unter die haupt

sachlichsten derselben gehort die Formation des Landes. Weht 

der Wind gegen das Land, so wird naturlich die Eisdrift ver

langsam t und abgelenkt, weht er dagegen vom Lande gegen 

Meer, so wird sie beschleunigt. 

Nehmen wir als Beispiel die Nordki.i.ste von Nowaja-



230 Die Eisbewegung. 

Zemlja. V or norclwestlichem Winde wird das Eis langs derselben 

langsam in ostnor~ostlicher Richtung treiben, ein Nord- oder 

Nordostwind wird eine rasche sudwestliche Drift hervorrufen. 

Die Drift vor den Winclen aus sudlicher Richtung wircl wiederum 

<lurch Franz-Josefslancl beeinflusst. 

Eine ganz ahnliche Wirkung verursacht die Anhaufung 

von Eis. Steht cler Wind durch langere Zeit gegen ein Meer, 

aus welchem der Abfluss von Eis erschwert ist, so kann sich 

classelbe clerart mit Eis verstopfen, class die Drift zuletzt nahezu 

aufhort. W eht er dagegen gegen clas off ene Meer, so ist die 

Drift frei uncl ungehinclert. 

Alle diese Verhaltnisse haben ihren Antheil an der all

gemeinen Vertheilung und Bewegung des Eises in den Polar

gegenden. Es ware eben so falsch, die Bewegung des Eises den 

Meeres~tromungen als den Winden allein zuschreiben zu wollen. 

Die allgemeine Eisvertheilung ist die <lurch die Formation des 

Landes beclingte Gesammtwirkung von Winden und Stromungen. 

Die Existenz kalter Stromungen_ ist <lurch das erwiesene 

Einstromen von warmem Wasser dargethan, ob aber die hier

durch hervorgerufene W asserversetzung bis . in die Tiefe die 

Geschwindigkeit annehmen kann, welche aus der Eisdrift langs 

Gronland und der Baffinsbai hervorgeht ist zum Mindesten sehr 

zweifelhaft und muss vor der Hand als eine offene Frage be

trachtet werclen. Eine Massenbewegung des W assers mit Ge

schwincligkeiten, wie sie oben angegeben wurden, konnte unseren 

Beobachtungen nicht entgangen sein. 

Wir mussen aus den im fruheren Capitel besprochenen 

Grunden annehmen, class eine der Richtung der Eisdrift ent-
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sprechende Stromung existirt, class aber das Eis erst durch den 

Wind seine so bedeutende Beschleunigung erhalt. 

Der Einfluss der grossen Meeresstromungen von nicht bloss 

localem Charakter wird aber dadurch erhoht, class sie mehr 

constant wirken als die Win de., Ihre Rich tung und Starke 

wechselt vielleicht mit den Jahreszeiten, aber nicht von Tag 

zu Tag oder wenigstens nicht innerhalb so kurzer Zeitraume 

w1e die Luftstromungen in den Zonen der variablen Winde. 

Die allgemeinen Granzen des Eises werden in Folge 

<lessen in jenen Gegenden, in welchen die Winde nicht in be

sonders vorherrschender Richtung wehen, mehr <lurch die 

Stromungen des Wassers als <lurch· diejenigen der Luft be

stimmt werden, ihre locale Lage wird aber ganz vom Wind~ 

abhangig sein. Das Umgekehrte dagegen wird dort stattfinden, 

wo die Winde einen constanten Charakter besitzen. 

Immer aber wird die Wirkung von frischem Wintle mo

mentan weit diejenige jener Wasserstromungen uberwiegen, 

welche in ausgedehnten Meeren den allgemeinen Wasseraus

tausch. vermitteln. In schmalen Canalen, in seichten Gewassern 

oder in engen W asserstrassen, die grossere Meere verbinden, 

wo Ebbe und Flut und Wasseraufstauungen aus der einen 

oder der anderen Ursache sehr heftige locale Stromungen her

vorrufen, liegen allerdings die'Verhaltnisse anders und an solchen 

Localitaten wird der Strom von grosserem Einflusse sein als 

massiger Wind. 

Ganz !assen sich iibrigens die Wirkungen der beiden 

Motoren des Eises niemals von einander trennen. Meine Er

fahrungen haben mir gezeigt, class mit der Eisbewegung in 
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Folge des Windes auch stets eine W asserbewegung, wenigstens 

an der Oberflache, verbunden ist. Der Wind ruft eine Drift

stromung hervor und diese beschrankt sich nicht bloss auf die 

mit Eis bedeckte Gegend, sondern reicht noch weit uber die 

Eiskante in das offene Wasser hinaus. Im Sommer 1871, wo 

wir uns Monate lang im ausseren Eise umhertrieben, wurden 

wir, ob im Eise oder im freien Wasser, stets in der Richtung 

des Windes versetzt, oft sogar sehr bedeutend. Dies v~ar so 

auffallend, class ich immer wieder die Loggleine und das Se

cundenglas untersuchte, weil ich dachte, sie seien nicht fehlerfrei. 

Die Ursache hiervon liegt wahrscheinlich clarin, class das 

vor dem Winde treibende Eis einen Theil des Wassers mit

schleppt und vor sich herdrangt. 

Wahrend des Winters, welchen wir unter Franz-Josefsland 

zubrachten, war die weitaus vorherrschende Richtung des Windes 

Nordost, in derUmgebung vonNowaja-Zemlja im vorhergehenden 

Winter clagegen Sudwest und Suclost. In der erstgenannten Ge

gend wehten uber 50 Procent aller Winde aus der genannten 

Richtung. Von der Wirkung clerselben konnte sich Payer uber

zeugen, als er nach dem Austritte aus dem Inselgewirre <lurch 

offenes Wasser am weiteren Vordringen gegen Norden verhindert 

wurcle. Von einer Hohe von mehreren hundert Meter war gegen 

vVesten nur offenes Wasser uncl Eis jungsten Datums und am 

Horizonte Treibeis von massiger Dichtigkeit zu sehen, und zwar 

im April, also zu einer Zeit, wo man eine nahezu vollstandige 

Eisbedeckung erwarten sollte. 

Bei so vorherrschenden Winden kann an Kusten, von 

welchen der Wind abweht, das Eis nicht zur vollen Ent-
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wickelung kommen. Die neu entstandene Flache wird immer 

wieder abgetrieben werden, so oft sie <lurch Sturm oder Eis

gang aufgebrochen worden ist. Als Payer von der Rohe herab 

d~s Wasser erblickte, wehte der Wind von Westen, also gegen 

die Kiiste, er. sah also das Eis unter wenigstens momentan 

ungunstigen Bedingungen. Unter dem Einflusse der gleichen 

ostlichen Wiride, welche die West~uste vomEise befreiten, war die 

Ostkuste im September und October, soweit wir von 80° Breite 

unterscheiden konnten, mit undurchdringlich dicht liegendem 

Eise, das sich aber auch in steter Bewegung befand, besetzt. 

Als wir auf unserer Heimreise am Rande des festliegenden 

Landeises angelangt waren, fanden wir das treibende Eis fur 

die Boote ganzlich unpassirbar und mussten 14 Tage lang vvarten. 

Mit den wahrend dieser Zeit herrschenden ostlichen und nord

ostlichen Winden trieb das Eis in dicht gepackter, endloser 

Masse stetig gegen West langs der Sudkuste vori·· Franz-J osefs

land an uns voruber. 

Die gleiche Wirkung mussen consta:nte oder wenigstens 

vorherrschende Winde an allen Ku'sten ausuben_ und wir sehen 

auch in Folge <lessen im ganzen arktischen Gebiete uberall 

-die eine Kt'iste dicht' von Eis besetzt, wahrend die entgegen

gesetzte gunstigere V erhaltnisse aufweist. 

Fast ausnahmslos sind es die Ostkusten, welche unter ungun

stigeren Eiszustanden leiden. Dies wiederholt sich tiberall. Ander 

ostlichen Kuste von Nowaja-Zemlja, von Franz-Josefsland, von 

Spitzbergen, vori Gronland liegt das Eis meistens dicht gepackt, 

<las Gleiche ist auch an vielen Inseln des amerikanischen ark

tischen Archipels der Fall. Wo irrimer Schiffe mit Erfolg vor

gedrungen sind geschah es unter den W estkusten. 
16 
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Ob diese Eigenthiimlichkeit, welche wegen ihrer Allge
meinheit als gesetzm~issig betrachtet werden kann, die Folge 
von vorherrschenden 6stlichei1 Winden ist oder ob sie der 
Ablenkung des Eises gegen West en in seiner allgemeinen Drift 
von Norden nach Su.den, wegen cler vermehrten Rotations
geschwindigkeit in geringeren Breiten, zuzuschreiben ist, muss 
so lange dahingestellt bleiben, als unsere Kenntnisse uber die 
vorherrschenden Winde jener Gegenden noch so sehr inangel
haft sind. 

Dieser vorherrschende Zug des Eises von Osten gegen 
Westen macht sich noch auf andere Art bemerkbar. Sowohl 
der sudliche Theil der Westkliste von Gronland als derjenige 
von Spitzbergen und von Nowaja-Zemlja, also alle jene Kusten, 
welche von ihrem sildwestlichen V erlaufe plotzlich gegen Norden 
umbiegen, werden nicht von Norden, sondern von Suden aus 
von Eis besetzt. Um <las Sudcap von Spitzbergen herum be
wegt sich <las von Nordost aus dem Storfjorcle kommende 
Eis langs der Kuste gegen Norden, man findet die sudlichen 
Hafen der W estkuste von Eis vollgepfropft, wahrend die 
nordlicher gelegenen noch offen sind._ Der ganz gleiche Eisgang 
bewegt sich, wie schon oben erwahnt, um Cap Farewell herum 
langs der W estkuste von Gronland. Ist die W estkuste v01:i 
Nowaja-Zemlja mit Eis besetzt, so entstammt ein grosser Theil 
desselben dem karischen Meere und ist der karischen Pforte 
entstromt. Allerdings konnen wir in. der Umgebung clieser drei 
Localitaten die Existenz von warmem Wasser,. also auch einer 
sudlichen Stromung, welche elem nordlichen Eisstrome ent
gegenwirkt und ihn ablenkt, nachweisen. 

Entsprechend der grosseren Vereisung der Ostkusten 
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trifft man auch das sogenannte Landwasser, jenen mehr oder 

weniger breiten Streifen von offenem Wasser welcher im 
' 

Sommer haufig die Hauptmasse des Eises vom Lande trennt, 

stets unter den Westkusten in °0 r6sserer Ausdehnuno- unter 
b' 

den ostlichen fehlt es in den meisten Fallen ganz oder be-

schrankt sich auf ein Minimum. 

Die Ursache der Bildung von Landwasser ist wahrschein

lich im Schmelzwasser, welches vom Lande abfliesst und 

das Eis · abdrangt, zu such en. Die W assermassen, die im 

Sommer elem Lande von allen S-eiten und nach allen Richtungen 

entstromen, sind geni.igend, um eine solche Wirkung auszuuben. 

Je nach der. localen Eisbewegung kommt das Landwasser zu 

grosserer oder geringerer Entwickeluµg. 

Es ist leicht verstandlich, class unter elem Einflusse der 

bewegenden Krafte jede Gegend des arktischen Gebietes ihren 

ausgepragten Eischarakter besitzt, der aber nur einen Durch

schnittswerth h;it. Je'nachdem die Ursachen mehr oder weniger 

constant' sind; mi.issen es auch ihre Wirkungen sein. Die eine 

Gegend wird · im Allgemeinen je nach derri Zusammemvirken 

von Land, Wind und Strom gunstigere, die andere ungunstigere 

Zustande aufw~isen. In der einen werden sie einem ewigen, 

ununterbrochenen W echsei unterworfe11 sein, in der anderen 

einer mehr gleichm~issigen Wiederholung. Von gewissen Punkten 

lassen sich die Eisverhaltnisse mit einem gewissen Grade von 

Bestimmtheit voraussagen, auf ancleren wiecler bleiben sie ganz 

den Zufalligkeiten des Jahres linterworfen. An cler Westkust·e 

von Spitzbergen kann man in jedem Jahre 80° Breite erreichen, 

im aussersten Norden cler Baffinsbai stosst man in jedem 

Sommer auf offenes Wasser, ia ancleren Gegenclen des ark-
16. 
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tischen Gebietes und -uber die bekannten Granzen hinaus sind 

aber die Eisverhaltnisse, wenigstens vor der Hand, noch ganz

lich unberechenbar. 

Die Granzen des arktischen Eises gegen Su.den !assen 

sich in Folge dessen nur sehr approximativ angeben. Im Be

ginne des Sommers zieht sich die Eiskante von etwa 50° Breite 

an langs der Kuste von Labrador in nordlicher Richtung bis 

zur Davisstrasse hinauf, biegt nach starker Ausbuchtung gegen 

-Su.den um und erstreckt sich bis etwa 50 Meilen sudlich von 

Cap Farewell. Von hier hebt sie sich wieder und lauft ziemlich 

parallel der Ostkuste von Gronland im Westen von Island 

voruber, greift dann weiter nach Osten hinuber und nahert 

sich Spitzbergen, welches sie mit weiter westlicher Ausbuchtung 

meistens an der Nordkuste erreicht. Das Sudcap von Spitzbergen 

ist im. Beginne des Sommers meistens mit Eis besetzt, wahrend 

die W estkuste zum grossten Theile eisfrei -ist. Von hier ziehen 

sich die Granzen des Eises in mehr oder weniger gerader 

Richtung gegen Nowaja-Zemlja hinuber und konnen sich fruh 

im Jahre langs der Westk(iste dieser Inselgruppe bis zum Aus

gange des weissen Meeres erstrecken. 

Mit elem Fortschreiten der Jahreszeit ziehen sie sich 

iiberall mehr gegen Norden zuruck. Ueber die Lage im Winter 

fehlen uns alle Angaben. 

W elchen V eranderungen die Eisverhaltnisse unterworfen 

sind, hierfur bietet unsere eigene Beobachtung die beste Illu

stration. Ende August 1871 trafen wir die Eiskante zwischen 

Spitzbergen und Nowaja-Zemlja durchschnittlich auf 78° Breite 

mit Einbuc~tungen bis auf 79° Das vollstandig eisfreie Meer 
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erstreckte sich uber <las Bereich unserer Beoba:chtungen hinaus 

gegen Osten in unbekannte Ferne. Der norwegische Capi

tain Mack gelangte in diesem Jahre in geringerer Breite fast 

-ohne Eis zu sehen bis in die Nahe der Taimirhalbinsel. In 

der ungefahren gleichen Breite auf 773
/,. 

0 trafen wir das offene. 

Wasser auf der Ruckzugsreise. 

Im Jahre 1872 dagegen zog sich das -Eis von Spitzbergen 

bis zur Karischen Pforte hintiber, auf 75 ° Breite lag ein uber 

100 Meilen breiter Treibeisgurtel vor der W estkuste von 

Nowaja-Zemlja. An der Nordkuste war das Eis dicht ge~chlossen 

bis unter Land, ahnlich wie es Admiral Lutke zweimal ge

troffen hatte. 

Solcher Wechsel findet auch an der Nordkuste von Spitz

bergen statt. In einem Sommer dehnt .sich das offene Wasser 

bis nahe zum 82. Breitegrade aus und man kann in fast offenem 

Wasser ganz Spitzbergen umsegeln, in einem anderen Jahre da

gegen tritt es im ganzen Sommer von der Kuste nicht zuruck. 

Die Ursachen clieser so grossen und so auffallenden Un

terschiede darf man nicht in clen Warm.everhaltnissen der Jahre 

suchen, sie liegen in den Wind- und Stromverhaltnissen des 

vorhergegangenen Wfoters und des betreffenden Sommers. Sie 

sind aber auch nicht allein das Product der an Ort und Stelle 

stattgefundenen W etterverhaltnisse, sondern die Wirkung der 

allgemeinen Eisvertheilung im ganzen arktisch en Gebiete. Es 

ist die Summe der Wirkungen aller Winde und aller Stromun

gen im ganzen Becken, welche uber die jeweilige allgemeine 

Eisvertheilung entscheidet. 

Ob der eine k_altere Winter einige Felder mehr producirt 
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oder der andere warmere Sommer einige mehr verzehrt, ist 
fur die Allgemeinheit ziemlich gleichgultig. 

Von viel weittragenderer Bedeutung fe1r die Eisverhalt
nisse der schiffbaren Jahreszeit ist es dagegen, ob die Ge
sammtsumme der Winde und Stromungen im Winter und Fruh
jahre da's Eis mehr nach der einen oder nach der anderen 
Seite des Beckens verschiebt und anhauft und welche Quan
titat von warm em Wasser sich von Sud en in das arktische 
Becken ergiesst. Es ist schwer sich em Urtheil daruber zu 
bilden, welcher dieser beiden Factoren der massgebendere sein 
mag, denn wir wissen nicht, ob und welchen Fluctuationen die 
sudlichen Stromungen unterworfen sind. Es ist moglich, class 
wir <lurch Beobachtung der Wassertemperaturen und Strom
geschwindigkeiten zwischen Island und Norwegen in spaterer 
Zeit im Stancle sein werden, die Eisverhaltnisse des kommenden 
Sommers vorauszusagen und in diesem Falle waren es nament
lich die Passatwinde der Aequatorialgegenden, welche je nach 
ihrer Starke uber die Lage des Eises entscheiden. Es ist aber 
auch moglich, class sich das Stromsystem innerhalb gewisser 
besdirankter Granzen alljahrlich gleich bleibt und dann waren die 
\i\Tinde allein die Ursachen der Unterschiede in der alljahrlichen 
Eisvertheilung. 

Im Jahre 1874 war die Nordhiste von Nowaja-Zemlja in 
nordlicher Richtung bis in eine Entfernung von etwa 80 Meilen 
frei von Eis, von der Eiskante bis unter Franz-J osefsland lag 
dasselbe aber ziemlich dicht geschlossen. Es hatte sich jeden
falls nach Sud en in das offene Wasser ausbreiten mussen, wenn 
es nicht <lurch irgend eine Kraft zt1sammengehalten worden 
ware. \Vahrscheinlich bestand diese Kraft in dem Drucke des 
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von S-Odwesten herandrangenden warmen ;Wassers. Jedenfalls 

hatte man erwarten sollen, <lass die im vorhergegangenen \:Vinter 

so bedeutend vorherrschenden nordostlichen Winde eine grosse 

Masse von Eis aus dem sibirischen Meere in diese Gegend zu

gefuhrt und die Eiskante weit nach Sudwest verschoben haben 

wurden. Nach der Richtung dieser Winde hatten wir ahnliche 

ungunstige Verhaltnisse wie im Sommer 1872 erwarten sollen. 

Ob aber diese Winde auch an der Kuste von Nowaja-Zemlja 

geweht haben oder ob hier starkere sudwestliche Sturme 

vorherrschend waren, was trotz der geringen Entfernung leicht 

moglich ist, muss eine offene Frage bleiben. r 

An der K11ste von Finnmarken sind im Winter die sud

westlichen StC1rme vorherrschend, die Nordostwinde treten erst 

im FrCthjahre ein und heissen bei den norwegischen Dorsch

fischern weg<m ihrer regelmassigen Wiederkehr zur ungefahren 

· Osternzeit ,,Osternorde". Dass diese sudwestlichen Winde auf 

die Eisvertheilung im Meere zwischen Spitzbergen und Nowaja

Zemlja von bedeutendem Einflusse sind, ist zweifellos, sowohl 

<lurch directe Wirkung als <lurch Aufstauung des Wassers 

gegen Osten. 

Man sieht abcr hieraus, welchc verschicdenartjge Ursachen 

auf _die allgemeinen und localen Eisverhaltnisse cinwirken und 

wi~ nahezu unberechcnbar ihr Einfluss sein muss, wenn sie 

gesetzloscn Schwankungen unterliegen. Man sieht daraus aber 

auch, wie falsch es _ist, ?ie Eisverhaltnisse und die Eisbewegung 

mit ihren Ursachen nach den Bcobachtungen vcreinzelter Jahrc 

und von vereinzelten Orten beurthcilen zu wollen. Die Wirkung 

·der sie beeinflussenden Krafte ist niemals eine ganz locale, sie 



240 Die Eisbewegung. 

steht stets mehr oder weniger mit der Allgemeinheit im Zu

sammenhang. 

Nehmen wir an, es wurde in cincm Fri.ihjahre, zur Zeit, 

wo das abgetriebene Eis durch Neubildung nicht mehr ersetzt 

wird, die Abfuhr langs der Ki.iste von Gronland <lurch ausnahms

weise vorherrschende Windewahrend langercr Zeit verzogert. Dass 

dies geschehcn kann, wissen wir aus den Beobachtungen von 

Clavering, der auf einer Reise von Spitzbcrgen nach Gronland 

keine Drift. erkenncn konnte .. Die Falge hiervon wird sein, 

class sich im Sommer eine grossere Masse von Eis im arktischen 

Becken befindet als in eincm anderen Jahre, die allgemeinen 

Eisverhaltnisse werden also sehr ungunstig sein. Wird im 

Monat Mai die Eisdrift zwischen Spitzbcrgen und Gronland 

<lurch anhaltcndc Si.idwestwinde 14 Tage lang aufgehalten, so 

enthalt im So1~1mer das arktische Innere um circa 1000 geo

graphische OMeilen mehr Eis als sonst. Das Umgekchrte wird 

der Fall sein, wenn der Abzug von Eis <lurch mehr als ge

wohnlich anhaltendc Winde bcschleunigt wird. 

Die hierdurch hervorgerufene Anhaufung oder Entleerung 

wird mehr oder Weniger ihre Nachwirkung auf anderc Gegenden 

a.usu.hen. Ist z. B. der Abzug von Eis aus dem sibirischcn 

Meerc aufgehalten, so wcrden sich grossere Massen zwischen, 

Nowaja-Zemlja und Franz-Josefsland hineinschieben. Ein in 

dieser Gegend wehcnder Siidwestwind wird dann weit weniger 

Einfluss auf clas Eis ausi.iben als in einem Jahre, wo das 

sibirische Eismeer weniger E_is enthalt. 

Der Sommer 1871 ist sehr lehrreich fur den allgemeinen 

Zusammenhang des Eises. Wahrend die Eisvertheilung von 

Gronland bis Nowaja-Zemlja himJ.ber ausserordentlich crunstio-. . b b 
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war, wahrend sich die Eisgranze auf der europaischen Seite 

des Poles weit nach Norden und Osten verschoben hatte, waren 

die Verhaltnisse im Meere nordlich von der Behrino-sstrasse 
b 

moglichst ungunstig. Das schwere Packeis schob sich fest ge-

schlosscn bis zur amerikanischen Kuste heran und zerdruckte 

gcgen Ende des Sommers die ganze wcstamerikanischc Flotte 

von W allfischfangern, 33 Schiffe stark. 

Hierbci muss jcdoch stets im Auge behalten werden, class 

die momentanen localen Eisverhaltnisse mehr oder weniger 

unabhangig von q.en allgemeinen sincl. Locale Wincle konnen 

auch in ungunstigen Jahren momcntan locai gunstige Zustandc 

herbeifuhren. 

Im Allgemeinen, hat <las ganze Eis die Tenclenz sich 

gegen Suden auszubreiten. Sehr viel mogen hierzu die Winde 

beitragen, die wenigstcns im Winter vorherrschend vom Pole 

abwehen. Wir kennen bis jetzt keinen Ort innerhalb des ark

tischcn Eises, wo in der kalten Jahreszeit die sudlichen 

Winde die nordlichen ubertreffen. An den meisten Beobachtungs

stationen wehten die Winterstlirme fast ausschliesslich aus norcl

licher Rich tung. 

Diese Tenclenz wird noch <lurch eine anclcre Ursache 

gefordert. W o immer im Winter der Sturm das Eis offnet, in 

jeder <lurch <las Versehieben und das Treiben der Felder ent

standenen Wake , bildet sich neues Eis , <las sich rasch 

festigt. W enn auch der grosste Theil desselben wiecler zerstort 

wird, so ruft der Rest <loch eine langsam fortschreitende Ver

schiebung gegen <las offene Wasser ·hervor, denn jedes in die 

grosse Masse neu eingesetzte Stiick drangt den· Nachbar dem 

Ausgange zu. Treibt im Winter der Sturm <las Eis in irgencl 
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einer Richtung von einer Kuste ab, so bildet sich auf dem 

nun offen liegenden Wasser eine neue Eisdecke, von der 

ein Theil <lurch das zunkktreibende Eis wieder zertr(immert 

wird, ein Theil aber auch sich festigt und anwachst. Ein ahn

licher Vorgang wird z. B. an der Kuste im Norden von Franz

J osefsland, wo Payer im Fruhjahr das offene Vv asser erblickte, 

stattgefunden haben. Nach jedem ostlichen Sturm wird sich 

eine neue Decke gebildet haben, von der ein Theil wieder 

zerstort wurde. Die ursprungliche Hauptmasse des Eises wird 

aber <lurch diesen sich wiederholenden V organg nach und 

nach von der IGiste abgedr(ickt worden sein. 

Allerdings schaff en die Eispressungen, indem sie das Eis 

(iber einander haufen, immer wieder Raum, aber nicht in dem 

Verhaltnisse, in welchem neues Eis hinzlitritt. Um die Grosse 

des Ueberschusses von neuem Eise uber das <lurch die Eis

pressungen zerstorte muss sich die ganze Masse den Ausgangen 

und elem off en en Wasser zu bewegen. 

Ist nun die Formation des Landes eine solche, <lass das 

Eis nur an einzelnen Stellen abzufliessen vermag, also wie irn 

arktischen Becken, welches auf alien Seiten von Land einge

schlossen und <lessen eine Verbindung mit den sudlichen 

Meeren <lurch Einstromen von Wass er abgesperrt ist, so drangt 

es sich unter dem ~llseitigen Drucke aus dem Innern selbst

verstandlich dem nachsten Ausgange zu. , 
Diese Wirkung ist allerdings ursprunglich auch <lurch den 

Wind veranlasst, denn dieser ist es, welcher die offenen Stellen 

erzeugt, allein die Bewegung selbst ist vom Winde unabhangig 

und wird von -diesem nur beschleunigt oder aufgehalten. J eder 

Wind, welcher im Winter im arktischen Innern in iroend einer 
. --b 
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beliebigen Richtung weht uncl stellenweise offenes Wasser er

zeugt, befordert indirect die Bewegung gegen Stiden. Trieben 

auch Wind und Strom das Eis nicht direct den Auso-ano-en zu 
b b ), 

so w(irde durch dieses Einflicken von jungem Eise im \\Tinter 

doch alljahrlich eine grosse Quantitat Eis in das offene warme 

Meer des Stidens abgefuhrt werden. . 

Diese Wirkung beschrankt sich jedoch nur auf jene Zeit 

im J ahre, wahrend welcher sich Eis von genugender Starke 

zu bilden vermag, sie wird aber im Sommer durch eine andere 

nicht minder wichtige ersetzt und zvvar durch die Zufuhr von 

suss em Wass er vom festen Lande. 

Schon fruher bei der Besprechung der Warmeabgabe an 

die Umgebungen cler Pole ist auf die Grossartigkeit des Fluss

systemes hingew~iesen, welches das arktische Becken speist. 

D~s Entwasserungsgebiet von Ob uncl J enissej allein, zwei 

Flussen, die nahezu an der gleichen Stelle in das karische Meer 

miinclen, ist grosser als dasjenige sammtlicher sich in das 

Mittellandische Meer ergiessender Strome. Die Niederschlage 

von ganz Sibirien mit Ausnahme eines ganz minimalen Theiles, 

der dem Ochotskischen und Behringsmeere angehort, fliessen 

dem sibirischen Eismeere zu. Das letzteres Meer speisende 

Gebiet ist um 20-30.000 Quadratmeilen grosser als ganz 

Europa. 

Der Theil von Nordamerika, welcher seine Gewasser 

elem arktischen Meere zusendet, -ist weit geringer. Nur der 

Fisch- und Macken_ziefl.uss sind bedeutendere 
I 

Strome. Der 

grossere Theil der Niederschlage wird dem atlantischen und 

stillen Ocean zugefuhrt. 
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Das Quantum von Wass er, welches sich auf diese Art 

in das arktische Becken ergiesst, lasst sich . nicht einmal an

nahernd bestimmen, da fast von allen Flussmundungen die 

Beobachtungen uber Geschwindigkeit und Masse fehlen. 

Auf dem grossten Theile des Entwasserungsgebietes von 

Sibirien geht der Niederschlag "in fester Form als Schnee vor 

sich, der in den Wintermonaten nicht aufthaut und sich bis 

zum Beginne des Sommers ansammelt. Das Wasser, welches 

die Fh.isse im Winter enthalten, stammt aus den sudlicheren 

Gegenden, wo es sich entweder als Regen niedergeschlagen 

hat oder als geschmolzener Schnee zugefl.ossen ist. Im Winter 

fuhren die genannten Fh.'tsse in Folge <lessen nur wenig Wasser 

mit sich und sind in ihren unteren Laufen mit einer festen 

Eisdecke uberzogen. 

Der Schneeniederschlag des ganzen Winters kommt in 

den nordlichen Gegenden erst im Sommer zur Abfuhr. Was sich 

im Laufe der langen Winterzeit abgesetzt hat, verwandelt sich 

in langstens drei Monaten zu Wasser und str6mt dem Eis

meere zu, denn von cler Existenz von grosseren Gletschern an der 

meistens niedrigen N orclki'tste von Sibirien wissen wir nichts. Ganz 

dasselbe findet im amerikanischen arktischen Festlande statt. 

Eine V orstellung von den gewaltigen vV assermassen, 

welche die genannten grossen Strome im Sommer enthalten 

und entfuhren, gewahren uns die lebendigen Schilderungen 

Middendorf s. Schmutzig gefarbt vom aufgewuhlten Erdreiche, 

entwurzelte Baume und andere vegetabilische und animalische 

Producte mit sich fl'thrend, ?um Theile 1nit Eis beladen, so 

walzen sich die endlosen W assermassen im Beginne des Sommers 

dem Eismeere zu. In ihrem ;unteren Laufe ist dann in weiter 
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Umgebung Alles uberschwemmt, an vielen Stellen lassen sich 

die Ufer nicht mehr' unterscheiden, die Flusse gleichen dann 

grossen in Bewegung gesetzten Seen. 

Zu diesen vom Festlande in bekannten Flusslaufen dem 

arktischen. Becken zufliessenden Gewassern muss nun noch 

das sammtliche von dem arktischen Inselgebiete abfliessend~ 

Schmelzwasser gerechnet werden. W enn auch ein grosser, 

wahrscheinlich sogar der grosste Theil des jahrlichen Nieder

schlages durch die Gletscher dem Meere in Form · von Eis

bergen uberliefert wird, so ist doch die Schneemasse, welche 

sich im Sommer direct in Wass er verwandelt, sehr bedeutend. 

Wahrend der zwei bis drei Sommermonate, in welchen das 

Thermometer nur ausnahmsweise unter Null sinkt, entstromt 

dem Lande das Schme_lzwasser auf all en Seiten. Von den 

sfeinigen Abhangen rieselt es in Wasserrinnen, von den Glet

schern in Bachen herab, in der Niederung sammelt es sich an 

und verwandelt diese in Sumpfe, in Milli~rden und Milliarden 

von Tropfen und schmalen Rinnen sickert es zwei bis drei 

Monate lang ununterbrochen vom Gesteine herab. Die ganze 

Oberflache des Erdreiches ist dann mit Wasser gesattigt, das 

wieder abfliessen muss, denn der Boden ist schon in einer Tiefe 

von nur wenigen Fuss ewig gefroren und verhindert das 

Aufsaugen und die Bildung von Quellen. 

Erwagt man die grosse Ausdehnung des Landes, welches 

als grossere und kleinere Inseln im arktischen Innern zerstreut 

liegt und qessen Oberflache im Beginne des Sommers mehr 

oder weniger mit Schnee bedeckt ist, so kann man sich eine 

annahernde Vorstellung von dem W asserquantum machen, 

welches demselben entstromt ohne nennenswerthe Flusslaufe 
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zu bilden. Jeder Gletscher birgt im Sommer einen mehr oder 

weniger wasserreichen Strom in sich und jedes grossere Thal 

enthalt einen Gletscher. 

Gronland allein besitzt die Grosse eines kleinen Continent es, 

der ausgedehnte amerikanische arktische Archipel, die Gruppe 

von Neu-Sibirien, Now;;~a-Zemija, Franz- Josefsland, Spitzbergen 

mit seinen umliegenden Inseln und das Land, welches das 

unbekannte Inn ere moglicher Weise noch in sich birgt, sie a.Ile 

senden im Sommer einen Theil des im Winter auf ihrer 

Oberflache angesammelten Schnees als Wasser elem Meere zu. 

Die durchschnittliche Tiefe des Schnees auf der weiten 

ebenen Eisflache zwischen dem,, Tegetthoff" und der Wilczek-Ins el 

betrug etwa 1
/

3 
Meter. Betrachtet man diesenBetrag als Quantum 

des winterlichen Niederschlages, so ist eine Schneedecke von 

gleicher Hohe auch uber elem Lande gefallen und <lurch den 

Wind zwischen Berg und Thal ungleich vertheilt worden: 

Nimmt man nun an, <lass nur ein Drittel hiervon direct in 

vV asser verwandelt und der Rest zur Gletscherbildung ver

wendet wircl, so fliesst dem arktischen Meere im Sommer als 

Schmelzwasser, das sich nicht zu Flussen vereinigt, ein Quan

tum zu, welches einer clurch den Wind fest zusammengepressten 

Sclmeeclecke von etwa einem Zehntel Meter. Hohe und cler 

ganzen Flachenausdehnung des arktischenlnselgebietes entspricht. 

Diese Annahmen sind allerdings sehr willkurlich, sie sind aber, 

wenn man aus dem Quantum des Eises, welches alljahrlich 

von der schwimmenclen Oberflache abschmilzt und aus der 

Raschheit, mit welcher der Schnee von cler Eisdecke des 

Meeres verschwindet, einen Schluss ziehen darf, sicherlich nicht 

zu hoch gegriffen. 
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Diese Gesammtwassermasse, sowohl der Fh.'tsse als des 

Schmelzwassers der Inseln, ergiesst sich innerhalb lanigstens 

drei Monate, der Hauptsache nach aber in weit kurzerer Zeit, 

in das Meer und muss, da die Verdunstuna bei den niedrio-en 
b b 

Temperaturen immer nur sehr gering sein kann, eine ent-

sprechende Erhohung des Meeresniveaus verursachen und diese 

bedingt einen Abfluss gegen Su.den und <las Ausbreiten des 

Eises in dieser Richtung. 

Die Wirkung der W asserzufuhr vom fest en Lande sehen 

wir auch deutlich an der Beschleunigung der Eisdrift langs Gron

land und <lurch die Baffinsbai. Die Driften der Schiffe ergeben 

fCir die Sommer- und Herbstmonate eine bedeutend grossere 

Geschwindigkeit als wahrend der Winter- und Fruhjahrs

monate, obwohl in letzteren die Winde weit entschiedener 

nordlich als in ersteren sind und die Eisgranzen <lurch den 

Druck des neu eingesetzten Eises in sudlicher Richtung ver

schoben werden. 

Auf diese Ursache ist auch die eigenthumliche Lage des 

Eises im Beginne des Sommers zun1ckzufuhren. An vielen 

Punkten des arktischen Gebietes sind Ende Mai und im Juni 

die Eisverhaltnisse · fur die Schiffahrt gunstiger als im Juli. Es 

gibt Gegenden und Passagen, welche. nur im Juni und August 

den Durchbruch gestatten, im Juli aber verstopft sind. Dies ist 

dadurch zu erklaren, class im Juni die Quantitat des zugeflossenen 

Schmelzwassers noch nicht genugend ist, um das Eis mit Ent

schiedenheit in Bewegung zu bringen, im Juli dagegen erreicht 

das Quantum des Schmelzwassers sein Maximum und <las 

Eis befinclet sich in dieser Zeit in seiner raschesten Ausbreitung. 

Im August ist schon ein grosser Theil abgefuhrt, <las arktische 
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Inn ere hat sich zum Theile · entleert und das Eis ·bietet um 

diese Zeit die gunstigsten Bedingungen fur die Schiffahrt. 

Die Summe aller dieser unter sich sehr verschiedenen 

Ursachen regelt die Gesammtvertheilung und Gesammtbe

wegung des arktischen Eises in jedem Jahre und zu jeder 

J ahreszeit. Die treibenden Krafte konnen sich bald aufheben, 

bald in gleicher Richtung verstarkend wirken. Einzelne der 

Ursachen sind constant im ganzen Jahre, wie der Druck des 

Vv assers, welches von Stiden zustromt, und variiren nur in 

der Starke, andere wiederum wechseln mit den Jahreszeiten, 

wie die Winde, die im vVinter in der Gesammtheit entschieden 

nordlich, im Sommer dagegen eher sudlich, zum Mindesten 

aber sehr variabel sind, und wieder andere treten nur zu be

stimmten Jahreszeiten in Wirkung, wie das Ausbreiten des 

Eises <lurch Zuflttss von Schmelzwasser im Sommer und <lurch 

Bildung von neueni Eise im \tVinter. 

Fande nicht <lurch das Meer zwischen Island und Nor

wegen eine gegen Norden und Osten gerichtete Bewegung 

von w~lrmerem Wass er statt ; so w(irde das Eis hochst 

wahrscheinlich zum Mindesten bis zur Nordkuste von Nor

wegen herabreichen und das ganze Meer · zwischen Nowaja

Zemlja und elem Nordcap ausfullen. Statt dessen sehen wir 

aber, wie sich iiber die ungefahre Linie von der Bareninsel 

nach Nowaja-Zemlja, etwa fiber den 75i.en Breitegrad hinaus, 

niemals ein Stuck Eis. gegen den Sfiden verliert. Es bildet sich 

allerdings Eis alljahrlich . im weissen Meere, das aber entweder 

an Ort und Stelle verzehrt oder langs der russischen IGiste 

gegen Osten nach Nowaja-Zemlja abgefuhrt wird. Dieses gegen 

Nordosten wenn auch nur in langsamer Bewegung befindliche 
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Wass er drangt die aus dem sibirischen Meere kommende Eis:

drift gegen Norden ab und ist eine der Ursachen, warum das 

Eis unter Franz-J osefsland und auf der ganzen Strecke zwischen 

Nowaja-Zemlja und Spitzbergen meistentheils ziemlich dicht liegt. 

Dass das Eis im Winter und im Somm~r von Osten 

aus dem sibirischen Eism,eere gegen Franz-Josefsland und langs 

der Sudkuste desselben gegen Westen zieht, haben unsere 

Beobachtungen gezeigt. Ein grosser Theil dieses Eises wird 

an seiner sudlichen Granze bei der Beruhrung mit warmem 

Wasser verzehrt, der Rest vereinigt sich mit elem von Norden 

tings der OstkC1ste von Spitzbergen herabtreibenden Eise und 

schmilzt, sobald es das bis zum Boden erwarmte Wasser im 

S(iden von Spitzbergen erreicht hat. Ueber das Sudcap dieser 

Insel kommt in westlicher Richtung nur jenes Eis hinaus, 

welches unter Land um dasselbe herumtreibt. Den Beweis' 

hir die sudliche Eisdrift an der Ostkt'iste von Spitzbergen li~fern 

die vielen Eisberge, welche in der Umgebung der Hope-Insel 

gestranclet liegen und an Ort und Stelle schmelzen. 

Den Einfluss dieser zwischen Spitzbergen und Franz

J osefsland ausmundenden Eisdrift konnten wir im J ahre 1871 

beobachten. Von 56° Lange hob sich die Eiskante gegen 

Westen bis" auf 79° Breite auf 4o0 Lange und senkte sich clann 

zur Hope-Insel wieder auf 77° herab. 

Die sibirische Eisdrift wird clurch das Treibholz bezeiclmet, 

welches sle auf ihrem ganzen Wege ab$etzt. An der Nord

und Westkuste von Nowaja-Zemlja, ferner an der Nord

und Ostkuste von Spitzbergen liegt es in staunenswerthen 

Quantitaten aufgehauft. Namentlich in letzterer Gegend sind 

einzelne Buch ten formlich damit angefullt. U eber den Ursprung 
I7 
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dieser Holzer kann kein Zweifel herrschen, da die ausserst 

dunnen Jahresringe seine hochnordische Herkunft unverkenn

bar bezeichnen. 

Das Treibholz von Nowaja-Zemlja durfte in erster Linie 

der Petschora, zum Theile aber auch dem Ob und Jenissej 

entstammen und in letzterem Falle <lurch die karische Pforte 

und die anderen sudlichen Ausmundungen des karischen Meeres 

dahin zugefuhrt worden sein. 

Ueber den Weg, welchen <las auf Spitzbergen ange

schwemmte Treibholz verfolgt, sind wir im Unklaren. An der 

Sudkuste von Franz-Josefsland, wenigstens an jenem Theile, 

welchen wir gesehen haben, ist nur wenig Tre.ibholz vor

handen, wahrend <loch die Quantitat eine grossere sein sollte, 

wenn diese Kuste auf elem directen Wege der sibirischen Eis

drift lage, welche dieses Holz mit sich bringt. Ware dies der 

Fall, so musste das Holz jedenfalls in erster Linie in Franz

J osefsland abgesetzt werden und erst in zweiter auf Spitz bergen. 

Die Gegend, in welcher der ,,Tegetthoff" lag, ist der sudostliche 

Auslaufer von Franz-Josefsland. An diesem Punkte mus.ste 

sich · die von Osten kommende Eisdrift aufstauen und das meiste 

Treibholz absetzen, wenn der Eisstrom, welcher sich bngs der 

Suclkuste gegen Westen bewegt, der Hauptmasse der aus dem 

sibirischen Meere entweichenden Eisdrift entstammte. 

Aus der grosseren Quantitat von angeschwemmtem Treib

holze an der entferntcr liegenden Kuste von Spitzbergen konnen 

wir mit ziemlicher Sicherheit schliessen, class sich die Haupt

masse des Treibholz mit sich fuhrenden Eises nordlich von 

Franz-Josefsland voruber und dann von Nordost direct auf 

Spitzbergen bewegt. 



Die Eisbewegung. 251 

An der Ostkuste von Gronland wird etwas Treibholz 

gefunden, aber nur mehr vereinzelt und nicht mehr massenhaft 

angehauft, wie auf Spitzbergen und Nowaja-Zemlja. Hier und 

da treibt ein Stuck noch um C. Farewell herum und gelangt 

in die Fjorde des sudlichen T~eiles der gronlandischen West

kuste. Roher in der Baffinsbai kommt kein Treibholz mehr 

vor, die Eskimos jener Gegenden, die mit dem Suden nicht in 

Verbindung stehen, besitzen gar kein Holz. 

Dagegen tritt es wieder in grosserer Quantitat an den 

Westkusten des westlichen Theiles des amerikanischen arktischen 

Archipeles auf, z. B. langs Banksland. Weiter nach Norden, 

auf den Parry-Inseln wird es schon seltener und im Innern 

jenes Inselgewirres wird ein Baumstamm nur ausnahmsweise 

gefunden. 

Dieses Holz muss amerikanischen Ursprunges sein und 

kann nur dem Mackenzie:flusse entstammen, dem einzigen 

bedeutenden Strome, welcher in jener Gegend mundet. Es 

beweist aber, wie die Eisdrift dieses Meeres gegen Osten setzt, 

wie schon fruher an den Driften der Schiffe gezeigt wurde. 

Aus dieser V ertheilung des Treibholzes konnen wir uns 

eine annahernde Vorstellung von der allgemeinen Eisdrift des 

unbekannten arktischen Innern machen. Die Hauptmasse der 

Baumstamme, welche sich mit dem treibenden Eise be-ry-egen, 

entstammt dem so grossartig entwickelten sibirischen Strom

systeme. Entwurzelt <lurch den machtigen Andrang der im Sommer 

hoch angeschwollenen Gewasser werden die Stamme ihrer Heimat 

entf-Cthrt, die W ogen der Flusse tragen sie fort schwemmen, 

sie in ihrem Laufe abwechselnd an und greifen sie wieder auf 

und uberliefern sie endlich dem Eise, <las sie in langsamem, 
17 • 
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.aber sicherem Zuge fern von der Geburtsstatte an den frost

gebundenen Gestaden des hochsten Nordens zur endlichen Ruhe 

tragt. Der Baum, der vor Jahren am Stromesrande in Sibirien 

vom Su.den getraumt, von dem ihm die laue Sommerbrise er

zahlte, als sie in seinen Zweigen spielte, der liegt nun miss

handelt und zerquetscht <lurch die Umarmung des Eises als 

halb verv\'."itterter Greis an eisumgurteter, hochnordischer Kuste. 

Er ist zum Wegweiser geworden, der uns vom Treib en der 

Eiswelt erzahlt und uns N achricht bringt aus fern en, dem 

Mensch en verschlossenen Gebieten. Den W eg, den der Bamn

stamm gemacht, den hat auch die ganze Eismasse zuruckge

legt, die ihn dem Lande entfuhrte. 

Die Anhaufung von Treibholz auf Spitzbergen beweist, 

class zwischen dieser Inselgruppe und der sibirischen Kuste eine 

weite V erbindung besteht, <lurch die sich das Eis von letzterer 

gegen erstere bewegt. Franz- Josefsland reicht mindestens bis 

auf 83° Breite und da wir an seiner stidlichen Kuste nur wenig 

Treibholz begegneten, so muss die Hauptmasse des Eises, welche 

das Holz an der sibirischen Ki.iste in Empfang genommen hat, 

wenigstens die genannte Breite erreicht haben, ehe sie sich 

gegen die Kuste von Spitzbergen herabwendet. Wir konnen 

hieraus schliessen, class sich das sibirische Eis in F olge des 

Andranges des Susswassers der Flusse und anderer oben ge

nannter Ursachen stetig gege.n Norden verschiebt und von da 

in sudlicher oder sudwestlicher Richtung dem ~Tossen Ausgange 

entgegen treibt. 

Die ausserordentliche Anhaufung dieser Holzer an einer 

bestimmten Kuste sind ttbrigens eine nicht ganz leicht zu er

klarende Sache, denn weim das Holz mit und in dem Eise 
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treibt, so konnen nur jene Stucke abgesetzt werden, welche 

direct mit der Kuste in Ben1hrung kommen. Treibt die Haupt

masse des Eises voruber, so muss auch die in ihr eingeschlos

sene Masse von Holz voriibertreiben. Das ganze Quantum von 

Treibholz, welches in einer gewissen Oberflache von treibendem 

Eise enthalten ist, kann nur dann am Lande zur Ruhe kommen, 

wenn das Treibeis geschmolzen ist, im entgegengesetzten Falle 

konnen nur jene Stucke an das Ufer gedrangt werden, welche 

sich am Rande der treibenden Masse befinden. 
I 

Angenommen z. B. es bewege sich die Eisdrift langs 

der N ordkuste von Spitz bergen von Osten gegen Westen in 

einer bedeutenden Ausdehnung, etwa 2-3 Breitengrade, und 

innerhalb' dieser ganzen Drift sei das Holz ziemlich gleich

massig vertheilt. In ·diesem Falle wurden nur diejenigen Stu~ke 

an der Kuste zuruckbleiben, welche direct an derselben an

streifen, alle ubrigen, also der weitaus grosste Theil, _wurden 

<lurch das Eis weiter getragen \yerden, sie mussten in diesem 

Falle an die Kuste von Gronland oder in den atlantischen 

Ocean gelangen. 

Wir werden <lurch die grosse Menge von Treibholz auf 

Spitzbergen zu der Annahme gezwungen, class ein sehr grosser 

und wahrscheinlich der grosste Theil des Eises, welches Holz 

mit sich fuhrt, in diesen Gewassern zum Schmelzen kommt 

und auf diese Art das mitgefuhrte Treibholz an der Kuste 

absetzt. Nicht das absolute. Quantum des Treibholzes .. auf Spitz

bergen ist schwer zu erklaren, denn die V erwitterung schreitet 

in jenen Gegenden ausserordentlich langsam vor sich, sondern 

nur die im Vergleiche zu Ostgronland so bedeutende An

haufung. 
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Wie immer aber auch der Vorgang sein mag, durch welchen 

das Treibholz vom Eise ausgeschieden wird, so deutet <loch 

seine Ansammlung darauf hin, class der spitzbergische Archipel 

im directen Wege der sibirischen Eisdrift liegt und class sich 

die Hauptmasse der letzteren nordlich von Franz-Josefsland 

voruber in sudlicher Richtung gegen Spitzbergen bewegt und 

den grossten Theil der mitgeschleppten Producte 'des Landes 

an <lessen nordlicher und ostlicher Kuste absetzt. 

Eine solche Drift beweisen uns auch die Boote, mit 

welchen Parry von Spitzbergen gegen den Pol vordrang. Die 

sudliche Drift des Eises war bekanntlich so bedeutend, class er 

sein V orhaben aufgeben musste, da ihn das Eis rascher nach 

Suden entfuhrte, als er trotz aller Anstrengung in nordlicher 

Richtung zu gewinnen vermochte. 

Das Eis, welches sich im Suden von Franz-Josefsland 

gegen Westen bewegt, durfte zum grossten Theile dem karischen 

und dem Meere zwischen Nowaja-Zemlja und der Taimyrhalb

insel entstammen. In diese ergiessen ~ich der Ob und der 

J enissej und da beide eng und seicht sind, so werden die 

colossalen W assermassen dies er beiden Strome das Eis wenig

stens im Sommer nach allen Seiten hinausdrangen. Treten 

anhaltende Nordoshvinde ein, so wird es sich aufstauen, ein 

grosser Theil wird sich <lurch die westlichen Ausgange ergiessen 

und an der Westkuste von Nowaja-Zemlja Eisverhaltnisse 

hervorrufen, wie wir sie im Jahre 1872 fanden. 

Wie wir aus der Vertheilung des Treibholzes schliessen 

durfen, kann sich nur ein kleiner Theil jenes Eises, welches 

die Producte der sibirischen Flusse mit sich fuhrt, mit dem 

Eisstrome langs der ostgronlandischen Kuste vereinigen. Das 
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nur vereinzelte Auftreten von Treibholz an dieser deutet 

darauf hin, class das Eis welches an ihr vorubertreibt der Um

gebung des Poles und dem Meere i~ Norden, Osten und 

Westen der Behringsstrasse entstammt, einer Gegend, in welcher 

keine bedeutenden Flusse munden. 

Es hat sich zwar die Theorie eingeschlichen, class Gron

land bis -Ctber den Pol hinaus reiche und mit dem neuerlich 

entdeckten Lande im Norden der Behringsstrasse zusammen

hange. Hiergegen streitet aber die Qualitat und Quantitat des 

Eises, welches <lurch diesen Eisstrom dem Suden uberliefert 

wird. Die Hauptmasse dieses Eises ist schweres Packeis, das 

jedenfalls aus dem arktischen Inneren kotnmt. Ware letzteres 

<lurch Gronland in zwei nicht zusammenhangende-r,,Halften ge

theilt, so ware die europaisch-asiatische die weit ~eniger Eis 

enthaltende und musste sicl}, nach der Quantitat des <lurch 

die gronlandische Drift aus ihr abgefuhrten Eises zu schliessen, 

am Ende eines' jeden Sommers wenigstens so weit entleert 

haben, um der Schiffahrt keine urn:iberwindlichen Schwierig

keiten in den W eg zu legen. Leider sind wir bis jetzt immer 

nur zu sehr vom Gegenth~ile uberzeugt worden. 

Das von der Expedition unter Nares am nordlichen Aus

gange des Smithsundes beobachtete ents~hiedene Umbiegen 

der gronlandischen Kuste gegen Ostnordost _deutet darauf hin, 

class Gronland in 83° bis 84° Breite, vielleicht auch h~her im 

Norden, sein nordliches Ende erreicht. A us der Art und Weise 

der Eisentleerung konnen wir mit grosser W ahrscheinlichkeit 

auf eine freie Verbindung mit dem ganzen Meere jenseits des 

Poles schliessen. 
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In diesem Falle besteht das Eis, welches zwischen Gron

land und Spitzbergen gegen Suden einmiindet, ans einem ost

lichen Arme, der sich auf Spitzbergen ergiesst, zum Theile an 

seiner Nordkuste zum Schmelzen kommt, zum Theile an 

seiner Ostkuste vorubertreibt und zum Theile sich mit elem 

Hauptstrome vereinigt, und aus einem westlichen, welcher direct 

iiber den Pol und um die nordliche Spitze von Gronland 

herum treibt. Der ostliche Arm gehort, wie gezeigt, elem ark

tischen Meere an, in welches die gross en sibirischen Fh1sse 

munden, der westliche dagegen elem Meere im Norden der 

Behringsstrasse und des amerikanischen arktischen Archipels. 

Dem letzteren entstromt noch eine Quantitat Eis durch · die 

nordlichen Ausgange der Baffinsbai. 

Dass die Eisdrift aus letzterer beim Ueberschreiten einer 

gewissen Breite nahezu noch ebensoviel Eis fohrt als der 

grosse gronlandische Eisstrom auf der gleichen Breite, beweist 

nur scheinbar eine gleich grosse Abfuhr von Eis auf beiden 

Wegen. Da wir die Granzen des Eises nur aus Sommerbeob

achtung~n kennen, so durfen wir nur for diese Jahreszeit einen 

Vergleich anstellen. Nehmen wir die Ausdehnung der beiden 

Driften auf dem 70. Breitengrade als Mass an, so sehen wir, 

class da gronlandische Eis schon von 80° Breite angefangen 

'gegen Osten von warm em und offenem Wasser begranzt ist, 

welches vom 80. bis zum 70. Grade herab am Eise zehrt. 

Das Treibeis an der Eiskante ist in ununterbrochenem Schmelzen 

begriffen und die hohe See des off enen Meeres wandelt die 

ausseren grossen Felder in elem Masse zu Treibeis um, als 

dieses abschmilzt. Hierdurch muss der Eisstrom in seinem 

ganzen Verlaufe an Ausdehnung einbussen und uberschreitet 
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die genannte sudliche Granze mit einer weit geringeren Masse 

als die genannte nordliche. 

Ganz anders sind die Verhaltnisse in der Baffinsbai. Hier 

kommt das Eis mit warmem Wasser erst sehr weit sudlich 

und mit dem offenen Ocean gar nicht in Beruhrung. Die 

treibende Eismasse verliert in dem gleichen Laufe nur durch 

Abschmelzen in ihrem Inneren und dies findet in beiden Fallen 

in ziemlich gleichem Masse statt. Es ist leicht begreiflich, class in 

Folge dieses Unterschiedes von weittragender Bedeutung die 

Quantitat des dem arktischen Inneren auf dem einen und auf 

·dem anderen Wege entfuhrten Eises falsch beurtheilt wird, 

wenn man sie nach ihrer Ausdehnung in geringen Breiten 

vergleicht, die eine wird dann uberschatzt und die andere 

unterschatzt. 

Im Beginne des Sommers reicht der Eisstrom von der 

Ostkuste von Gr9nland bis zur Nordwestspitze von Spitzbergen 

und hat, wenn man die ungefahre Lage der ersteren in 80° 

Breite auf 20° W. Gr. annimmt, eine Ausdehnung von etwa 

300 Meilen. Zwischen Island und Gronland ist er in der gleichen 

Zeit nur mehr 130 Meilen breit. Die Geschwindigkeit durfte in 

beiden Gegenden so ziemlich die gleiche sein, denn die Sd10lle 

der ,,Hans a" trieb in letzterer eher langsamer als weiter nordlich. 

Wir mussen aus diesen Grunden den gronlandischen 

Eisstrom als den Hauptentleerungscanal des arktischen Inneren 

betrachten, wahrend die Ausflilsse <lurch die Baffinsbai von 

mehr untergeordneter Bedeutung sind. Sie sind dagegen von 

hochster v\lichtigkeit fur die Entleerung des amerikanischen 

arktischen Archipels und wir sehen auch in Folge <lessen im 

Spatsommer Canale und Wasserstrassen schiffbar , welche 
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ga nzlich unnahbar bleibe mussten, wenn nicht eine so be_

deutende Abfuhr von Eis in die Baffinsbai stattfande. 

Das Hauptentleerungsgebiet - des arktischen Inneren ist 

das Meer von Gronland bis nach Nowaja-Zemlja hiniiber, in 

seinem westlichen Theile <lurch die Drift von Eis nach dem 

Sud en, im ostlichen <lurch Einfuhr von warm em Wass er und 

dieser entsprechendes Abschmelzen an der Eiskante. 

Und dieser ist auch der naturliche, <lurch die allgemeine 

Formation des Landes gebotene Weg. Ein Blick auf eine 

Karte des arktischen Gebietes in polarer Projection genugt, 

um zu zeigen, <lass jeder Druck im Inneren eine V erschiebung 

des Eises nach diesen Meeren hin verursachen muss. Dass die 

verschiedenartigsten Krafte im ganzen J ahre einen solchen 

Druck hervorrufen, ist im V orhergehenden gezeigt. 

Die gleichen Ursachen wie im arktischen Gebiete setzen 

auch das Eis im antarktischen, in Bewegung, die j edoch eine 

andere ist, da die V ertheilung des Landes andere Wirkungen 

der gleichen Ursachen zur Folge hat. 

Das Eis der antarktischen Gegenden ist sehr verschieden 

von jenem der arktischen. Der gewaltige Seegang der weiten 

Oceane, die das antarktische Innere umgeben, der machtiger 

ist als in irgend einem anderen Meere der Erde, verhindert 

die Bil dung von so ausgedehnten F eldern, wie sie in den 

landumgurteten Meeren der Umgebung des Nordpoles auftreten. 

Grosses Feldeis kommt im Suden nicht vor, der sogenannte 

Pack besteht aus Schollen von grosserer oder geringerer 

Machtigkeit. Dagegen ist der Eisberg hier die normale Er

scheinung. Die Eisberge, die sich dort nur vereinzelt zeigen, 
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treten hier in einer Masse und in einer Grosse auf, wie sie 

der Norden niemals aufweist. Zu Hunderten geschaart und von 

inselartiger Ausdehnung, mit ewigen Nebeln umgeben und von 

schwerer See bespiHt, machen sie die Schiffahrt weit schwieriger 

und gefahrlicher als im Norden, wo das Feld stets eine Zu

fluchtsstatte bietet, im Falle das Eis dem frechen Eindringling 

das Schiff unter den Fussen zerstort. 

Die endlose Anzahl dieser fast nach allen Seiten vorge

scho benen Heerden von Eisbergen liefern den Beweis fur ein 

weit grossartiger als im Norden entwickeltes Gletschersystem 

und demgemass fur die Existenz grosser Lander, deren Inneres 

seinen Ueberschuss an Niederschlag:_ in jeder Richtung dem 

Meere zusendet .. J an1.es Ross traf auf seiner denkwurdigen 

antarktischen Reise eine Eiswand, die sich ungebrochen mehrere 

hundert Meilen weit erstreckte. Senkrecht stieg sie so hoch aus 

dem Meere empor, class vom ruckwartigen Lande nur die weit in 

der Ferne liegenden aussersten Gipfel des Hochgebirges daruber 

hervorragten. Es war eine starre, unuberwindliche Barriere, 

die den F ortschritt absolut unmoglich machte. Die Bil dung 

so enormer Gletscher ist nur dort moglich, wo ein Land von 

bedeutender A usdehnung seinen Niederschlag in das Meer 

vorschiebt. *) 

Es ist noch niemals einem Schiff e gelungen im ant

arktischen Gebiete zu uberwintern und uberhaupt nur wenigen 

Schiffen, einigermassen weit in die Hauptmasse des Eises ein

zudringen. Unsere Kenntniss von den Eisverhaltnissen und der 

*) Man hat in neuerer Zeit die Existenz eines antarktischen Continentes 
zu bestreiten gesucht, allein die Qualitat des Eis~s, welches in jenen Meeren 
vorkonunt, lasst keine andere Erklarung zu. 
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Eisbewegung sind in Folge <lessen ausserst mangelhaft und 

beschranken sich grosstentheils auf blosse V ermuthungen. 

Entsprechend den nordischeh Luftstromungen, konnen wir 

annehmen, class auch im Suden die polaren Winde die vor

herrschenden sind, namentlich wenn der Pol wirklich inmitten 

eines Landes von bedeutender Ausdehnung liegt. Das im Winter 

sich bildende junge Eis und das im Sommer abfliessende 

Schmelzwasser m(1ssen die gleiche Wirkung aus(1ben, wie im 

Norden. 

Im antarktischen Gebiete sind jedoch die Landverhalt

nisse weit einfach~r und es ist desshalb die Eisbewegung eine 

weniger complicirte. Sie besteht im Allgemeinen in einer 

Verschiebung der Eisgranzen in aquatorialer Richtung und 

der V erlust im Sommer find et allseitig an dies er statt. S.chon 

die Gattung des Eises bedingt eine aquatorialere Lage der 

absoluten Eisgranze. Der massige Eis berg trotzt langer den 

zerstorenden Einflussen von Luft und Wasser als das Feld, 

er schiebt sich in Breiten vor, deren Warmeverhaltnissen das 

letztere nicht mehr zu widerstehen vermag. Das Gleiche sehen 

wir auch im Norden, wo der Eisberg noch- weit im Su.den 

der aussersten Granzen des Treibeises angetroffen wird. 

Die absolute Granze des Eises schiebt sich im antark

tischen Gebiete stellenweise bis uber 4o~ Breite hinaus. Im 

Mittel erreicht s.ie ungefahr den 50. Breitengrad, wahrend · die 

eigentliche Packeisgranze im Durchschnitte so ziemlich mit dem 

Polarkreise zusammenfallf. Schon hieran erkennt man deutlich 

<las Vorherrschen des Eisberges gegenuber dem Eisfelde. 

Aus gewissen Verschiebungen, sowohl der Isothermen 

als der Eisgranzen, konnen wir aber auch bier ebenso wie im 
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Norden auf Einstr6men von warmem Wasser schliessen. Die 

in Bewegung gesetzten W assermassen ,sind aber <lurch das 

Land nicht am Ausbreiten gehindert und die Einwirkung der 

zugefuhrten Warme fallt desshalb nicht so schroff in die 

Augen, wie im Norden. Entsprechend den gleichen Ursachen 

wie auf der anderei1 Hemisphare bewegt sich eine warme 

Str6mung parallel der Ostkuste von Amerika gegen Siiden, 

ebenso im Osten des Festlandes und der Erhebungen von 

Australien und Afrika. Ferner scheint sich warmeres Wasser -Ctber 

die Umgebung der Kerguelen in polarer Richtung zu bewegen. 

Nach den oben entwickelten, den allgemeinen W asseraustausch 

regelnden Gesetzen muss auf anderen W egen den antarktischen 

Meeren kaltes Wasser entfliessen. Die Beobachtungen der 

Challenger-Expedition haben das Resultat ergeben, <lass an 

den aquatorialen Granzen des Eises eine Schichte von oberem 

kalterem Wasser uber unterem warmerem liegt. 

Im Ganzen sind wir jedoch iiber die geographischen und 

hydrographischen V erhaltnisse des antarktischen Gebietes so 

wenig unterrichtet, dass wir uns auf mehr oder weniger wahr

scheinliche Vermuthungen beschranken m-Ctssen. Es sind der 

Expeditionen zu wenige gewesen, um entscheiden zu konnen, 

ob die von einzelnen Reisenden stellenweise getroffenen gun

stigen Verhaltnisse normal sind oder ob sie 'nur die Folge 

localer Entleerungen <lurch vorherrschende Winde waren. 

Ein den antarktischen Meeren eigenth(imlicher Umstand 

besteht darin, dass an mehreren Stellen, wo man energisch 

und mit den nothigen Hilfsµ1itteln versehen in das Eis eindrang, 

off en es, nahezu eisfreies Wasser gefunden wurde. Das Packeis 

bildete in diesen Fallen einen breiten Gurtel, der durchbrochen 



Die Eisbewegung. 

nusste, um in offenes Wasser zu gelangen. Ein solches 

ben des Eises kann nur dadurch erklart werden, class 

warts liegende Land den Ersatz fur die durch den 

::1 das Schmelzwasser abgetriebene Eismasse verhindert. 

~ere Unkenntniss dies er Gegenden ist besonders desshalb 

~rn, weil wegen derOceanitat jener Gebi~te dasStudium 

1ischen Gesetze, welche die W echselwirkung zwischen 

n und dem Aequator regeln, einfacher und leichter 

1 dem durch ungleiche Landvertheilung beein:flussten 

Jrden. Eine Ueberwinterung, die auf den im Su.den 

:om gelegenen Landern leicht ausfuhrbar ware und 

m grossen Mittel erforderte, wurde fur alle Zweige 

:enschaft von weittragendster Bedeutung sein. 



VIII. 

pAs frs DES ARKTISCHEN J NNEREN, 





der Gesaminhvirkung der im Vorhergehenden be

sprochenen trei~enden, schaff enden uncl wieder zerst6-

renclen Krafte gehen bestimmte Gesetze hervor, welchen 

das Eis unterworfen ist und <lurch welche die allge

meinen EisverhMtnisse der Polargegenden geregelt sind. 

Diese Gesetze bestehen der Hauptsache nach in der 

steten Tendenz des Eises, sich in aquatorialer Richtung aus

zubreiten, in der 1ununterbrochenen Abfuhr auf _gewis~en <lurch 

die Landformation bestimmten W egen, in der alljahrlichen 

Umwandlung einer Quantitat von Eis in Wasser innerhalb der 

Eisgranzen selbst und im Ersatze des Gesammtverlustes <lurch 

Bildung von neuem Eise im Winter. 

Betrachten wir im Folgenden das uns bekanntere arktische 

Becken als R,eprasentanten der Polargebiete. 

Im Laufe des Winters wird' in demselben fortwahrend 

neues Eis producirt, die Eispressungen haufen altes, wie junges 

Eis (iber und unter einander an, ein Theil wird <lurch die auch 

im Winter 4nclauerncle Eisclrift abgefCthrt und dadurch Platz 
18 
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fur die Neubildung geschaffen. Wo immer Wind und Strom 

das Eis- gelockert, wo immer die Pressungen die Felder nach 

den Seiten verkleinert und in der Dicke verstarkt haben, da 

flickt die Kalte ein neues Stuck in die allgemeine Eisflache 

ein. Was die Drift dem Suden i'tbergibt, das ersetzt stets wieder 

von ruckwarts der Frost. 

Da erscheint im Fruhjahr die Sonne und unter ihrem 

warmenden Einflusse ger~lth nach und nach die Bildung von 

jungem Eise in das Stocken. Die Abfuhr auf den bekannten 

W egen setzt sich aher fort und die Masse des Inneren beginnt 

sich zu lockern. Durch volle drei Monate treibt von nun an 

das Eis a~s elem arktischen Becken heraus. Feld auf Feld, 

Berg auf Berg, Scholle auf Scholle wanclern unaufbaltsam elem 

Seiden zu, ohne class Ersatz geleistet wird. 

Der Verlust beschrankt sich aber nicht bloss auf das clurch 

die Drift entfC1hrte Quantum, sonclern es zehren auch innerhalb 

der ganzen Masse die Sonne, die Nebel, die Pressungen uncl 

die Regen unausgesetzt an dem Eise. Jedes Feld verringert 

sich an cler Oberflache und an den Seiten, an jeder Scholle, 

an je~em SUicke und an jedem Brocken nagen die zerstorenden 

KrMte der Luft und des Vv~ assers. 

Und clieser Verlust findet nicht allein in elem uns bekannten, 

elem Pole entfernter liegenden Gebiete statt, sondern wir 

konnen mit grosser Bestimmtheit annehmen, class es keinen 

Punkt gibt, auf ,;\.relchem in der warmen Jahreszeit nicht ein 

bestimmtes Quantum von Eis in v\' asser venvandelt wird. Es 

ist oben in Zahlen angegeben, welche Masse von Eis in der 

Umgebung des ,,Tegetthoff" im Laufe cler drei Sommermonate 

abthaute, obwohl die mittlere Temperatur jenes Sommers die 
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niedrigste jemals irn. -arktischen Gebiete beobachtete war. W enn 

auch allerdings 'die so sehr am Eise zehrenden Nebel in dem 

von uns befahrenen Meere haufiger sind als weiter im Inner.en 

des arktischen Reckens, so kann man <loch mit Recht an

nehrnen, <lass der sommerliche V erlust des Eises im ganzen 

arktischen Gebiete im Mittel nicht weit hinter dem von uns , 

beobachteten zuri.ickbleibt. 

Die Abnahme in der Di_cke zu bestimmen ist nicht schwer, 

dagegen ist die Abnahme von den Seiten ganzlich unberechenbar, 

denn clas Abschurfen an den Randern der Felder und SchoUen 

uncl die Zerstorung der dadurch losgetrennten und sich selbst 

uberlassenen Stucke geht so unregehnassig vor sich, class nicht 

einmal eine beilaufige Schatzung moglich ist. Es ist aber 

unleugbar, class die dadurch verursachte Gesammtsumme des 

Verlustes des, im ganzen arktischen fnneren enthaltenen Eises 

sehr bede'utend sein n1uss. 

Hierzu muss nun noch der Verlust an der Eiskante, soM 

wohl in Folge des mit elem Eise in Ber(1hrung tretenden 

warm en W assers als <lurch W ellenschlag, gerechnet werden. 

Es ist wahrscheinlich, class clas Zur(icktreten cler Eiskante in 

der warmen Jahreszeit nicht einer Verschiebung, sond·ern de'r 

factischen Zerstorung von Eis zuzuscbreiben ist, da der allseitige 

Zufluss von sussem Wasser im Sommer eher clas Ausbreiten 

gegen Si:iden als das Zuri.'1ckweichen gegen Norden veran

lassen muss. \Venn nun diese Annahme richtig ist, so werde1'1 

an der Eiskante so viele Quadratmeilen Eis abgeschmolzen, als 

sie gegen Norden zurucktritt. 

Dr. Borgen, Astronom der cleutschen Expedition nach 

Ostgronlancl, hat in einer sehr verclienstlichen Abhandlung 
18 " 
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wekher . allerdings zum Theile blosse Schatzungswerthe zu 
Grunde liegei1, das Maximum der Eisbedeckmig zu Ende des 
Sommers .gleich zwei Drittel- des Flacheninhaltes cler ganzen 
innerhalb cler Eisgranzen liegenden Meere berechnet. Einige 
der der Rechnung als Grundlage dienenden Daten sind ent .. 
schieden zu gunstig, anclere aber auch zu ungunstig ange" 
nommen. *) 

Nach diesem Resultate wurde also ein Drittel der Ge
sa1.nmtoberflache des Eisgebietes am Schlusse der ,yarmen 
Jahres~eit eisfrei sein. Die Slunme aller Oeffnungen im Ei~e 
wCtrde einen Flachenraum von 50-60.000 geographischen 
Quadratmeilen einnehmen uncl clieser ist in Form von kleineren 
und grosseren Waken , v~m W asserstrassen , Riss en und 
SprCmgen iiber das ganze arktische Gebiet vertheilt. 

Ware cliese Vertheilung e~ne gleichmassige, so konnten 
die Eisverhaltnisse cler Schiffahrt nicht jene fast uniiberwind
lichen Schwierigkeiten in den W eg legen, auf welche. wir bis 
j etzt iiberall gestossen sind, wo wir im off en en Meere gegen 
den Pol vorzudringen versucht haben. Ein Meer, welches · .zu 
zwei Dritteln von Eis in grossen Feldern bedeckt ist und 
dessen an deres Drittel aus offenem Wasser besteht, kann als 
ziemlich gut schiffbar betrachtet werden. 

*) Es ist z. B. d1e Flachenausdehnung der Eisdrift eher zu gross als 
w klein und die mittlere Temperatur des Sommers eher zu hoch als zu 
niedrig angenommen. Dagegen ist die Annahme, <lass das Quantum des alljahrlich 
abschmelzenden Eises einfach der mittleren Temperatur proportional sei, sicher
lich nicht richtig. Ferner i:,t dem rascheren Verluste an den Randern der Fe'der 
<lurch Abschtirfen und Verkleinerung nicht Rechnung getragen, ebenso wenig 
wie der Warmezufuhr <lurch das Wasser auf ver~chiedenen Wegen etc. Die 
Quantitat des hierdurch in Wasser verwande:ten Eises ist q!lerdings ganzlic;h 
unberechenb.ir. 
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Ernstliche Versuche gegen Norden in weitem Meere vor-,. 
zudringen sind bis jetzt nur nordlich von Spitzbergen und 

nordlich vom Smithsunde gemacht worden und auf beiden 

W egen sind wir nicht weit uber die Eisgranzen hinausgekommen. 

In welcher Gegend wir uns auch dem arktischen Inneren zu 

nahern gesucht haben, stets haben wir in weitem Meere an 

seiner Granze eine Eisvertheilung gefunden, bei welcher im 

Durchschnitte sicherlich nahe fUnf Sechstel des Meeres von 

Eis bedeckt waren. Nach der Berechnung mussten jedem 

Hundert Quadratmeilen Eis wenigstens 30 Quadratmeilen offenes 

Wasser entsprechen und so g(mstige Verhaltnisse haben wir 

bis jetzt an den Granzen des Inneren noch nirgends getroffen. 

Nun ist aber das gefundene Resultat eine Grosse, an 

welcher, wenn auch auf nicht sicheren Voraussetzungen be

ruhend, doch im grossen Ganzen nicht viel gefeilscht werden 

kann. Je nachdem Jnan sich zu der einen oder anderen An

sicht (iber die mehr oder weniger bedeutende Wirkung der 

verschiedenen das Eis zerstorenden Krafte neigt, 'kann man 

von den 50-60.000 Quadratmeilen ein paar 'tausend ab

oder zumakeln, der Hauptsache nach kann das Resultat aber 

nicht bestritten werden. 

Wir sind in F olge <lessen zu der Annahme gezwungen, 

class entweder die Zustande des ausseren vorliegenden Eises 

nicht denjenigen des unbekannten Inneren entsprechen, class 

die Eisverhaltnisse im Allgemeinen gunstiger werden, wenn 

das erstere (iberschritten worden ist, oder aber mussen wir 

uns zu der Ansicht bekennen, class <las allseitige Zunickweichen 

der Eiso-ranze im Sommer nicht einem effectiven V erluste des 
b 

Eises zugeschrieben werden muss, sondern dem ZurUckdra.ngen 
19 
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<lurch Andrang von vVasser aus elem SCt<len, also einer blossen .. 
Ortsveranclerung, durch welche sich die Masse gegen das ln-

nere zusammenschiebt. Ein solcher vennehrter Einfluss von 

sttdlichem Wass er im S0111111.er ist aber .aus elem Grun de nicht 

gut denkbar, weil dann innerhalb der drei Sommermonate 

sich <las Meeresniveau <lurch Zufluss von Wasser aus elem 

Soden und <lurch Abfluss des Schmelzwassers vom Lande so 

erheblich erhohen musste, class der Abfluss auf den bekannten 

Wegen vielfach jenen im Winter iiberschreiten wiircle. 

Wie immer aber der Verlust des Eises sich gestalten 

moge, so ist doch so viel sicher, class in der genannten J ahres

_zeit im unbekannten arktischen Inneren eine gewisse Gesammt

summe von offenem Wasser existiren muss, die aber wahr

scheinlich nichts weniger als gleichmassig vertheilt ist. 

Vor Allem ist es der Wind, v,0 elcher Liber die Vertheilung 

entscheidet. Dort wo die Winde constant wehen, wird auch 

ihre Wirkung constant sein und wird je nach der Formation 

von Land und Meer mehr oder weniger constant gtmstige 

oder ung(instige Eisver.~1altnisse hervorrufen. Sind die Winde 

variabel, so wird dieselbe Gegend heute mit verhaltnissmassig 

geringen Hindernissen schiffbar , morgen dagegen ganzlich 

undurchdringlich sein. 

Die Zahl der Glaubigen , \Yelche von einem offenen 

Polanneere tr~lumen, <las man einst nach auf falscher Basis 

aufgebauten falsclwn Theorien annehmen zu d(irfen glaubte, 

ist heute wohl stark zusammengeschmolzen, ein offenes Polar

meer wiclerspricht allen Gesetzen der Physik und allen auf 

<lie Erfahrung basirten Schlctssen. Dies schliesst aber ch.irchaus 
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nicht aus, <lass es auch im tiefsten arktischen Inneren im 

Sommer weite Strecken gibt, welche wenn sie auch nicht voll

kommen eisfrei werden, <loch keine Hindernisse bieten, die 

nicht uberwunden werden konnten. Das Land, die vorherr

schenden vVinde und die Stromungen sind die Factoren, welche 

hier(lber entscheiden. Aus den angefethrten Grunden .konnen 

wir aber mit grosser Wahrscheinlichkeit schliessen, class. die 

Eisverhaltnisse im grossten Theile des uns unbekannten Inneren 

zum Wenigsten nicht ungftnstiger sind als an den uns be

kannten Granzen. 

Es ist desshalb sicherlich zu vveit gegangen, wenn m_an, 

w1e in neuester Zeit vielfach und von competent aussehender 

Seite geschieht, mit kategorischer Bestimn1theit die Ansicht in 

die vVelt hinausposaunt, die Erreichung des Poles sei zu Schiff 

unmoglich. Wir haben so wenige Wege versucht und sind liber 

die die Ausgange des arktischen Beckens begranzenden Gegenden 

hinaus so vollstandig im Dunkeln, namentlich -Ctber die dort 

herrschenclen uncl der Hauptsache nach entscheidenden Luft

stromungen, class wir uns auf blosse V ermuthungen beschranken 

mussen. Die ganze Geschichte der arktischen Entdeckungen 

bildet eine ununterbrochen~ Reihe von gunstigen und unglin

stigen Zufalligkeiten, von unerwarteten Enttauschungen und 

unverhofft glCLcklichen Ueberraschungeh und <lurch den Rtick

blick auf sie konnten wir wohl gelernt haben, unsei-e Urtheile 

uber clas Unbekannte zu massigen m1.d unseren Anschauungen 

jene Vorsicht zu Grunde ztt legen, die bei jeder wissenschaft

lichen Speculation geboten ist. ,,Bis hierher und nicht weiter" 

hat schon so mancher arktische oder antarktische Reisende 

gesagt uncl sein Nachfolger ist ruhig -Ctber die Eismauern hin-
19. 
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ubergefahren, von denen der Vorganger erzahlt hatte, sie seien 

,,fur die Ewigkeit erbaut". 

Es ist eine EigenthCtmlichkeit vieler Polarreisender ge

wesen, dass sie in <las Unbekannte hinein durch Brillen sahen, 

die ihnen der personliche Eindruck aufgesetzt lutte. Die Brille 

ist rosig angehaucht, wenn das Gesehene gunstig war; sie 

ist tief dunkel gefarbt, wenn die eigenen Erfolge den Erwar

tungen nicht entsprachen. Man hat so haufig auf die Zufallig

keiten der J ahre und der J ahreszeiten vergessen und sich nicht 

immer der Unbestandigkeit der Krafte erinnert, welche uber 

die Lage und die Bewegung des Eises entscheiden. Mit voller 

Bestimmtheit wissen wir bis jetzt allein, <lass sich die Eiszu

stande der Meere nur in ihren ganz allgemeinen Umrissen 

feststellen lassen und <lass in ewigem W echsel selten ein Jahr 

die ganz gleichen V erhaltnisse bietet, wie <las andere. Der . 

Erfolg jeder Expedition nach dem unbekannten Inneren muss , 

ganzlich unberechenbar bleiben, so lange wir die Gesetze nicht 

kennen, nach welchen der W echsel in den treibenden und 

bestimmenden KrMten vor sich geht, denen von der Mutter 

Natur die Herrschaft uber die klotzigen Produc;te der polaren 

Kalte anvertraut ist. 

Gerade die Geschichte der letzten J ahre hat uns gelehrt, 

wie sehr die Erfolge arktischer Expeditionen elem Zufalle anheim

gegeben sind und wie falsch die Ansichten sein konnen, welche 

auf den Erfahrungen einzelner Reisen basiren. Dank den 

Fahrten norwegischer Fischer und Jager haben wir innerhalb 

weniger 'J ahre Erfolge zu verzeichnen gehabt, von welchen 

man sich vorher nichts traumen liess. Der Ktihnheit jener 

Seeleute und ihrer Ausn-Citzun~ 1· eder sich bietenden o-(instio·en ,., t, 't, 
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Constellation verdanken, wir eine vollstandige Wandlung in 

unseren Ansichten uber die Gegenden um und zwischen Spitz

bergen und Nowaja-Zemlja. Sie haben zu wiederholten Malen 

erstere Inselgruppe umfahren, sie haben das fruher als ,,Eis

keller" beruchtigte karische Meer kreuz und quer durchschifft 

und daclurch, class sie in jeclem J ahre auf elem Platze waren 

und immer wiederkehrend keine g(instige Gelegenheit ver

saumten, mit ihren kleinen, elenden Schiffen Aufgaben gelost, 

an welchen eigens dazu ausgerustete grosse wissenschaftliche 

Expeditionen scheiterten. 

Gewisse Meere uncl Wege bieten aber in Folge weniger 

elem W echsel unterworfener Ursachen im Allgemeinen g(in

stigere, andere wieder ungunstigere Beclingun,genl wenn auch 

in ihnen die Zufalligkeiten einzelner Jahre entgegengesetzte 

V erhaltnisse hervorzurufen vermogen. Diese Wege <lurch syste

matisches Studium der die Eisverhaltnisse beclingenden allge

meinen Ursachen, also in erster Linie der vorherrschenden 

Winde und Stromungen, kennen zu lernen, dies muss in Zukunft 

die Aufgabe der geographischen Xorschung sein, wenn nicht 

jede mit ungeheueren Opfern und unter stets zu hoch gespannten 

Erwartungen ausgesandte Expedition ein blosses Spiel des Zu
falles bleiben soll. Solches ist aber bis jetzt immer der Fall 

gewesen. Dass hierzu die Erfahrungen von einzelnen Punkten 

und aus vereinzelten J ahren nicht ausreichen, liegt auf der 

Hand und dies zeigt uns auch klar und deutlich die Geschichte 

der arktischen Entdeckungen. Was der eine Reisende in dieser 

Gegend und in diesem J ahre sah, das widerrief im nachsten 

der anclere von einem anderen Beobachtungsorte aus. ·wir 

haben dies erst neuerlich wieder erfahren, als an die Berichte 
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einer amerikanischen Expedition an der Vv e,stktiste von Gron

land die extravagantesten Hoffnungen gekniipft· wurden und 

nur zwei Jahre spater eine englische die gleiche Gegend 

,, Meer des ewigen Eises" taufte. 

Ewiges Eis gibt es iiberhaupt nicht, wenn man unter 

diesem Ausdrucke ein und dasselbe EisstCtck versteht. Solches 

existirt eben so wenig, wie ewige Baume oder wie tausend

jahrige Menschen. Es mag wohl vorkommen, class an verein

zelten besonders ungiinstigen Localitaten Jahrzehente lang 

Eis liegt, allein es ist nicht mehr dasselbe Eis, welches vor 

Jahren dort entstand oder aus anderer Gegend dahin zugefethrt 

wurde. Das Eis ist der Erneuerung unterworfen, wie alle Pro

ducte, welche die Natur schafft und wieder zerstort, um Neues 

schaffen zu konnen. Hat ein Klotz oder ein Feld von Salz

wassereis die grosste (lberhaupt mogliche Starke erreicht, das 

Maximum dessen, was die Eispressungen, die Kalte und die 

Regelation vereint hervorzubringen vermogen, so wird von 

da an die Abnahme im Sommer grosser sein als die Zu
nahme im Winter, wenn nur das Eisstuck unter V erhaltnisse 

kommt, wo die Eispressungen nicht mehr jene Gewalt ent

wickeln, welcher es seine ursprungliche Machtigkeit verdankt. 

Gerath es in seichtes ·\;v asser, so strandet es und zerfallt in 

sich selbst, da dann die Zunahme von unten aufhort und die 

sommerliche Abnahme von oben andauert. Treiben es aber 

Wind und Strom in <las weite Meer, so fallt es mit voller 

Bestimmtheit frilher oder spater elem allgemeinen Zuflusse 

gegen Suden und gegen die grossen Ausgange anheim und 

wird aus diesen langsam 'und sicher cler Aufl.osung entgegen 

gefrlhrt. 
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Gibt es im arktischen Inneren nicht Meere, welche ent

weder durch ganz seichtc B~tnke oder aber clurch Land nach 

allen Seiten ganzlich abgeschlossen sincl, so existirt kcin Stuck 

Eis, welches nicht mit cler Zeit den genannten Weg einschlagen 

musste. Lage es auch im entferntesten Winkel, im Laufe cler 

Jahre kommt es sicher an die Reihe zur Abfuhr. 

Gabe es auch gar keine anderen Ursachen, welche den 

VVechsel des Eises uncl seine Abfuhr nach elem Suclen beschleu

nigen, so wC1rcle schon die Bildung von jungem' Eis genugen, 

um jedes Stuck Eis allmahlich den Eisgranzen cntgegen [zu 

schieben. Jede neue Flache, welche sich im Winter zwischen 

das alte Eis einschiebt, bringt das letztere um eine ent

sprechende Strecke den Au:sgangen naher. 

Der Wind, welcher im Winter von den der Abfuhr vor

liegenden Hindernissen gegen <las weite Meer zu weht, setzt 

das Eis in raschere Bewegung als der entgegengesetzte. W eht 

er z. B. von der sibirischen Kuste ge_gen Norden, so wird er 

die Eismasse von der Kuste abdrangen und es wird sich in 

elem dadurch entstandenen offenen Wasser junges. Eis bilden. 

J e nachdem dies es elem Contacte mit der Luft langer oder' 

kurzer ausgcsetzt bleibt, wird es mehr oder weniger anwachsen 

und das mit entgegengesetztcm Winde zuruckkehrende altc 

Eis wird wieder mehr oder weniger davon zcrstoren, niemals 

abcr clas Ganze. Um so viel Raum, als nun junges Eis zwischen 

der Kuste und der Masse des alten zuruckbleibt, um so viel 

ruckt das letztere elem off enen Wass er des Oceans naher. 

Dieser Vorgang wircl sich in jedem Winter oftmals wiederholen. 

Was z,vischen der Kiiste und der grossen Masse gcschicht, 

das geht auch zwischen allen sich begranzenden Sti.icken vor 
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9ich. J eder 'Nind, der sie trennt, setzt neues Eis zwischen sie 

ein, clas die Eispressungen niemals vollstandig wieder zerstoren 

konnen. 

Je complicirter die Wege sind, auf wekhen die Abfuhr 

vor sich geht, desto langer wird das Eis brauchen, bis es an 

die Granze gelangt, desto langer bleibt es also auch den um

formenclen Kraften ausgesetzt. Es ist hiernach leicht verstand

lich, warum wir in den verschieclenen Gegenden des arktischen 

Gebietes an Qualitat so sehr verschiedenem Eise begegnen. 

Betrachten wir z. B. etwas eingeherider jenen aussersten 

Winkel des arktischen Beckens, die Gegend zwischen der 

Behringsstrasse und Banksland, im Norden des amerikanischen 

Festlancles. Uebereinstimmende Berichte beschreiben uns dieses 

Eis als weit machtiger und schwerer als in anderen Gegenden. 

In diesem ein formliches Eck gegen Su.dost bildenden Meere 

sind nordliche und westliche Winde sehr vorherrschend, sie 

stauen das Eis auf und treten elem Abzuge hindernd in den 

W eg. Die engen Strassen, welche in das Innere des amerika

nischen Archipels fohren, sind zu seicht, um so schwerem Eise in 

der Masse den Durchgang zu gestatten. Durch die einzige Banks

strasse, welche weiter ist, kommt, wie wir von ihrem ostlichen 

Ausgange in den Melvillesund wissen, aus unbekannten Grunden 

nur leichteres Eis zur Abfuhr in die Baffinsbai. 

Der Abzug des Eises aus jener Gegend muss demnach zum 

grosseren Theile gegen die herrschenden Winde vor sich gehen, er 

wird bedeutend verlangsamt und die einmal hier angetriebenen 

oder gebildeten Massen bleiben vielleicht langer als irgendwo 

anders den Pressungen ausgesetzt. Diese durften hier mit einer 

Gewalt auftreten wie an wenigen anderen Orten, denn unter elem 



Das Eis des arktischen Inneren, 277 

Einflusse des Windes und wahrscheinlich auch eines ostlichen 

Zuges des Wassers presst die ganze Eismasse eines weiten 

Meeres gegen die schmalen und seichten Ausgange. 

Trotzdem muss aber auch dieses Eis mit der Zeit zur 

Abfuhr kommen, theilweise dadurch, dass es zersrnckelt in die 

Baffinsbai gelangt, theilweise <lurch das beschriebene Einflicken 

von jungem Eise im Winter. Sind die Winde auch noch so 

vorherrschend und liegt das Eis auch noch so dicht, so werden 

sich in Folge des ewigen \i\T echsels in der gegenseitigen Lage 

doch immer einzelne Oeffnungen bilden, in welchen das junge 

Eis anwachst und die Masse auseinander zwangt. Moge sich 

die Bewegung noch so sehr verlangsamen, frtlher oder spater 

gefangt doch jedes Srnck in das Bereich des allgemeinen Zuges 

nach dem eii1en oder elem ancleren A usgange aus elem eiser

fullten Gebiete. 

Von noch schwererem Eise hat die englische Expedition 

berichtet, als sie von der nordlichen MCmdung des Smithsundes 

zun1ckkehrte. Die dort liegenden Felder ;werden als eisberg

artig beschrieben und ihre durchsclrnittliche Dicke gleich 25 Meter 

angegeben. Die Richtigkeit dieser Beobachtungen kann keinen 

Augenblick in Zweifel gezogen werden und nach dem uber 

die Umwandlung des Eises Gesagten mC1ssen wir annehmen, 

class solches Eis aus Gegenden stammt, wo die Eispressungen 

ungeahnte Dimensionen annehmen. Massives · Salzwassereis von 

solcher Dicke ist nicht denkbar, es sind die <lurch die Pres

sungen untergeschobenen Massen, welche die solide obere Decke 

emporheben. 

Wir sehen hier ahnliche Verhaltnisse wie m der fr(iher 

besprochenen Gegend, namlich die si'tdliche EinmCmdung eines 
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unbekannt weiten Meeres gegen eine enge W asserstrasse, in 

welcher sich eine von Norden kommende Stromung bewegt, 

wie wir aus den Beobachtu11gen von Kane und Bessels wissen. 

Durch diese uncl die vorherrschencl norcllichen Sturme wird 

das sch.were Eis angeh~iuft und das leichtere entfi'.ihrt. 

Das Auftreten von so schwerem Eise an vorliegenden 

Hindernissen kann aber durchaus nicht dazu berechtigen, 

die hier gefundenen V erhaltnisse als normal fi.ir das ganze 

ruckw:lrtige Meer und frir alle J ahre anzunehmen. A us den 

angegebenen Grunden konnen wir schliessen, class auch diese 

Srncke von allerschwerstem Eise mit der Zeit ihrem Ent

stehungsorte entr(ickt und der allgemeinen Eisbe·wegung ein

verleibt werden. 

Einer der Grunde, worauf sich die schon frCther erwahnte 

Theorie stutzt, class Gronland mit dem Lande im Norden der 

Behringsstrasse zusammenhange , ist , class in der ostgron

Lindischen Drift kein so ausserordentlich schweres Eis wie . im 

\Vesten des amerikanischen Archipels und im Norden des 

Smithsundes getroffen wircl. Man will hieraus schliessen, class 

jene Gegenden nur <lurch die engen Strassen des genannten 

Archipels mit der allgemeinen Eis- und V\T assercirculation in 

V erbindung stehen. 

Abgesehen von dem schon oben angefi.'thrten Grunde, 

class dann der europaisch-asiatische Theil des arktischen Ge

bietes in Folge des uberwiegend grosseren Verlustes von Eis 

zwischen Nowaja-Zemlja und Spitzbergen am Ende jedes Som

mers nur mehr wenig Eis enthalten konnte, wissen wir aber 

durchaus nicht, wie weit die in den besprochenen GranzgeM 

genden beobachteten · schweren Eismassen der Qualitat des 
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Eises tiefer im Inneren entsprechen. Wir haben, wie schon 

gesagt, sogar guten Grund zu vermuthen, class dies durchaus 

nicht clet' Fall ist; class solches Eis nur durch locale Vorg~inge 

in so abnormale Formen verwandelt und local aufgeh~iuft 
worden ist. 

Ausserdem ist auch noch gar nicht festgestellt, ob in elem 

ausgedehnten Eisstrome Ostgronlands nicht Stucke von dem 

genannten Eise vorkommen. W eite, zusammenhangende Felder 

von so schwerem Eise sincl noch nicht beobachtet worclen. Der 

Beschreibung nach besteht es mehr aus Schollen von unge

wohnlicher Machtigkeit und solche werden entweder zwischen 

den endlos grossen Feldern verschwinden oder, wenn sie ein

mal in den weiten Meeren angelangt sind, wo die Bildung der 

letzteren stattfindet, zerstuckelt oder als Ganzes in die$e ein

frieren. Ihre Existenz c1ls besondere und charakteristische Gattung 

von Eis hort auf, so bald sie in weitem Meere zerstreut an (ler 

Umformung zu grossen Feldern theilnehmen. 

Es lasst sich ubrigens noch eine andere Erklarung geben. 

Ist namlich das Eisstuck durch die friiher genannten Ursachen 

dem Einflusse der Krafte entzogen, die es zu so gewaltigen 

Dimensionen umgewandelt haben, ist es durch allmahliche 

V erschiebung den Hindernissen entruc kt, welche stets die 

Ursache der ungewohnlichen Eispressungen sind, so hort die 

Zunahme von unten auf und jeder Sommer tragt sein Quantum 

von der Oberflache fort. J e nach der Zeit, welche es braucht, 

um in das Bereich der allgemeinen Eiscirculation uncl <lurch 

diese (__bis in, die uns bekannten Gegenden zu gelangen, wird 

das Stiick mehr oder weniger an Dicke verlieren. 
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Wir besitzen ubrigens verschiedene Beobachtungen, welche 

darauf hinweisen, class die Anhaufung von so schwerem Eise 

an den genannten Orten keine alljahrliche ist. Als im Jahre 

1871 die Flotte amerikanischer W allfischfanger zerstort wurde, 

geschah dies nicht durch Zerquetschen im Eise selbst, sondern 

die Schiffe wurden durch <las immer weiter gegen Land an

drangende Eis in seichtem Wasser zum Stranden gebracht und 

dann durch die nachruckende Masse zertrummert. Keines dieser 

Schiffe wird einen grosseren Tiefgang, als 5 Meter, viele aber 

wahrscheinlich von nur 4 Meter, besessen haben. Das Eis hat 

also keinesfalls eine grossere Dicke als 5-6 Meter gehabt, 

denn es musste dann selbst frliher zum Stranden gekommen 

sein, ehe es die Schiffe erreichte. Eis von nu;- 10 Meter durch

sclmittlicher Dicke kann an so seichter K(iste niemals gefahr

lich werden. 

Dies deutet darauf hin, class sich jenes Meer entweder 

im Jahre 1871 des von M'Clure und Collinson beschriebenen, 

ungewohnlich schweren Eises entledigt hatte oder class solches 

Eis nur an dem ausseren Rande vorliegt' und class die rlick

wartige Masse leichter ist. 

Einem ahnlichen Widerspruche begegnet man in den 

Berichten der amerikanischen uncl der englischen Expedition 

clurch den Smithsund. Erstere erreichte in dem Meere am 

nordlichen Ausgange desselben 82° 16', sehr nahe die namliche 

Breite in welcher <las Hauptschiff der letzteren (iberwinterte. 

Die Amerikaner trafen' hier allerdings schweres Eis, aber keines

falls Eis von jener ganz erstaunlichen Machtigkeit, von welcher 

die Englander betichten. Die V crtheilung und der Zustand des 

Eises veranlassten sogar einen der Officiere zu elem V orwurfe, 
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class die gunstigen Eisverhaltnisse nicht genugend ausgernltzt 

warden seien, indem es moglich gewcsen ware, weiter. nac_h 

Norden vorzudringen. W enn dieser Vorwurf auch ungerecht

fertigt ist, wie aus den Aussagen von einer nach der Heim

kehr berufenen Commission hervorgeht, so ist <loch jedenfalls 

festgestellt, class viel Wasserhimmel im Norden sichtbar war. 

Anhaltende dichte Nebel, die steten Begleiter von offenem 

Wasser, gestatteten im Herbste nur selten eine weite Aussicht. 

Jede11falls lauten die amerikanischen Berichte *) den eng:

lischcn durchaus widersprechend und <loch haben wahrscheinlich 

Beide voHkommen Recht. Die Amerikaner haben das Eis unter 

verhaltnissmassig gunstigen, die Englander unter ungewohnlich 

ungunstigen V erhaltnissen gesehen. In dem letzterer Expedition 

vorhergegangenen Winter werden Eispressungen von ganz be

sonderer Heftigkeit stattgefunden haben, wahrend vorherrschende 

Winde die dadurch u:mgeformten schweren Massen im folgenden 

Sommer zusan1menhielten. 

Es ist in neuercr Zeit zur Erklarung der Entstehung von so 

ungewohnlich machtigem Eise die schon lange bei Seite gelegte 

Theorie wieder aufgewarmt warden, class dieses Eis, gletscher

artig <lurch Anhautung von Schnee anwachse. Die ganzliche 

Haltlosigkeit solcher Ansichten braucht nach allem frCther 

Gesagten kaum nachgewiesen zu werden, nachdem selbst die 

englischeExpedition in dieser Gegend einen bedeutenden sommer

lichen V erlust des Eises beobachtet hat. Ehe aber die Reihe 

des Thauens an das Eis kommt, muss die darC!ber gelagerte 

Schneedecke abgeschmolzen sein. 

*) Narrative of the North Polar expedition, U. S. ship Polaris. 
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Auch wir hatten Gelegenheit den Unterschied in der 

Qualitat des Eises von einem Jahre auf <las andere wahrzu

nehmen. Das Feld, in welchem wir so lange Zeit trieben, war 

zum Packeisfelde angewachsen, wenn auch nicht von jcner 

Machtigkeit, wie die Felder der ostgronlandischen Drift oder 

wie das fn1her beschriebene Eis, und wir hatten Ursache an

zunehmen, dass die ganze Masse, mit welcher wfr trieben, von 

ahnlicher Qualitat sei. Als wir uns im folgenden Jahre <lurch 

das vielfach zertn1mmcrte und sehr dicht liegende Eis unter 

Franz-J osefsland durchgearbeitet hatten und in das Bereich der 

ausgedehnten Felder gekommen waren, stiessen wir auf viele 

ebene Flachen. Ein Theil davon befand sich schon im Anfange 

des August in einem solchen Zustande, dass seine vollstandige 

Auflosung gegen Ende der warm en J ahreszeit vorauszusehen 

war. \Venn clas Thauen in dem genannten Monate mit der 

gleichen Intensitat vor sich gegangen ist wie im J ahre vorher 

und wenn dieses Eis nicht <lurch anderes ersetzt worden ist, 

so durfte es durchaus nicht unmoglich gewesen sein, am Schlusse 

des Sommers 1874 zu Schiff Franz-Josefsland zu erreichen. 

Die Machtigkeit des Eises ist das Product der umwan

delnd darauf einwirkenclen Krafte: des Gefrierens und der 

Eispressungen. Durch die Kalte allein kann das Eis nur bis 

zu einer gewissen massigen Dicke anwachsen und was dan1ber 
-

ist die Folge der Eispressungen und diese \Viederum sind die 

Folge der das Eis in Bewegung setzenden Krafte. Wirken 

dieselben in einer Zeitepoche mit grosserer IntensitM als in 

einer anderen, so wird dem entsprechend auch das Eis schwerer 

werden; treten sie in einer Gegend in Folge cler verschieden

artigsten Ursachen normalm~1ssig heftiger auf als in einer 
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anderen, so· wird die erstere durchschnittlich schwereres Eis 

produciren und enthalten als die letztere. 

Ob aber schweres oder leichtes Eis, fruher oder spater 

kommt sicher der Moment, wo die Abnahme grosser wird 

als die Zunahme, wo jedes Eisstuck seiner vollstandigen Auf

losung entgegen geht. Je naher es den grossen Ausgangen 

nach dem Si'tden liegt, desto frliher wird dieses Stadium ein

treten; je langer es braucht, um zu diesen z-q. gelangen, desto 

langer bleibt es auch den nimmer ruhenden umwandelnden 

Kraften ausgesetzt und desto naher wird es in der Dicke den 

Maximalgranzen kommen, welchen <las F eldeis unterliegt und 

die es nirgends zu Ctberschreiten vermag. Ein Eisfeld kann 

so wenig zum Eisberge werden, als ein Eisberg die colossale 

Fhichenausdehnung eines grossen Feldes zu erreichen vermag. 

vVas immer als Eis im arktischen und antarktischen Ge

biete schwimmt, das ist einem ewigen ununterbrochenen 

W echsel unterworfen. Im Sommer ist es die Sonne, die um

wandelnd wirkt, im \Vinter i'tbernehmen die Kalte und die 

Eispressungen das Werk. Rastlos arbeiten sie in regelmassiger 

\Viederkehr an der Umformung der ursprt'.inglich ebenen Flache 

zum machtigen Packeisfelde, ruhelos umherirrend, tragt dieses 

in scheinbar zielloser Kreuzfahrt seine Hiigel und Hocker, 

seine Berge und formlosen Auswuchse endlich dem warmen 

Wasser des Su dens zu. Der Eis block, der weit im Osten in 

gewaltigem Kampfe tief unter di,e Oberflache gepresst wurde, 

kommt nach V erlauf von J ahren vielleicht fern im vVesten 

wieder an das Tageslicht, der Tropfen, welcher irn Sommer 

im hohen Norden von einem Hocker herabgetraufelt ist, 

den formt in anderer Gegend cler Winter wieder zum Eis-
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krystalle um. Und abermals zu Wasser verwandelt taucht er 

hinab unter die warmen Gewasser des Sudens und kommt 

erwarmt wieder zum Vorschein in der Nahe des Aequators. 

Vielleicht verwandelt ihn dort die Sonne in Dampf, der Wind 

greift ihn auf, fiihrt ihn fort und bringt ihn als Schneeflocke in 

der Heimat zurC1ck zur langjahrigen Ruhe. Beute ist er Wasser, 

morgen Eis, heute spielt der Wind als Dampfblaschen mit 

ihm, morgen setzt er ihn als Schneeflocke im Hochgebirge 

ab und er fliesst als A tom des Gletschers - dem Meere wieder 

zu. Vielleicht vergehen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte zwischen 

dem Heute und Morgen, aber das Morgen trifft so sicher ein 

wie das Beute dagewesen ist. 

Der Tropfen ist ein Reprasentant des ganzen polaren 

Eises. Durch die Phasen, die er durchwandert, geht jeder ein

zelne Eiskrystall, geh6re er dem Eisberge, dem Gletscher, dem 

Felde oder dem Bracken an. Mit ihnen durchlauft er alle jene 

Metamorphosen , zu welchen nach unwandelbaren Gesetzen 

die Natur das Eis unterworfen hat, wie alle Producte, die sie 

abwechselnd zeugt und wieder zerst6rt. 
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