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Vorwort zur zweiten Auflage.

Leider war es dem Yerfaffer nicht vergonnt, die zweite 
Auflage feines Buches iiber die Gefahren der Alpen felbft be- 
forgen zu kónnen.*) In der Bliithe der Jugend, auf jenem 
Gebiete, wo er feine Erholung zu fuchen und zu finden ge- 
"Fohnt war, wo feine Unternehmungen ftets in ungewohnlichem 
Maafse von Erfolg gekrónt gewefen, bereitete ein plotzlicher 
Tod feinem hoffnungsreichen Leben ein jahes Ende. Er ftarb 
in Folgę des Abgleitens einer Seilfchlinge, welcher er fich be- 
diente, an den Felfen der Meije in den Alpen der Dauphine 
am 6. Auguft 1885.

Ais Bruder, ais Gefahrte auf den meiften feiner Berg- 
touren glaubte ich es den Manen des Verewigten fchuldig zu 
fein, die gebotene Revifion des vorliegenden Buches und die 
hiebei nothigen Verbefferungen felbft vorzunehmen. Ich habe 
mich nicht veranlafft gefunden, in der Eintheilung und An- 
ordnung des Stoffes irgend etwas zu verandern, doch wurde 
der Inhalt der einzelnen Kapitel durch Daten aus der Litera
tur erweitert und erganzt. Insbefondere find in diefer Hin- 
ficht zu erwahnen die Abfchnitte iiber Gewitter und iiber 
nicht tragfahigen Schnee. Ich kann nicht umhin hier dank-

♦) Eine franzófifche Ueberfetzung desfelben ift unter dem Titel: „Les 
dangers dans la montagne par le Dr. Emile Zsigmondy, Paris, librairie Fisch- 
bacher (Neuchatel, Attinger freres) erfchienen, zu welcher M. Abel Lemercier, der 
Vice-Prafident des Club Alpin Franęais, eine warme und durch ihre edle Theil- 
nahme fiir den Yerftorbenen wohlthuende Yorrede zu fchreiben die Giite hatte.
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bar der Unterftiitzung zu gedenken, die mir bei diefer Arbeit 
von Seite der Herren Ludwig Purtfcheller, Prof. Hans Schóller 
und Prof. Dr. Karl Schulz zu Theil wurde.

Hier am Eingang in ein Buch, welches fich mit der Tech
nik des Bergfleigens befafst, fei mir geftattet einer alten, in 
neuerer Zeit wieder viel umftrittenen Frage einige Worte zu 
widmen. Sobald ein Ungliicksfall in den Bergen fich ereignet, 
durchtobt ein Sturm der Entriiftung das grofse Publikum, man 
verdammt in den fcharfften Ausdriicken die Tollkiihnheit, 
welche den Touriflen und eventuell auch feine Fiihrer fich 
einer drohenden Gefahr auszufetzen treibt, lediglich in der 
Verfolgung eines gedankenlofen Vergniigens. Schon zu einer 
Zeit, ais das Bergfteigen viel weniger allgemein verbreitet war 
und in Folgę deffen auch die Zahl der Ungliicksfalle eine 
(wenn auch nicht relativ, fo doch abfolut) bedeutend geringere 
war, ais lieute, fiililte ein hervorragender englifcher Alpinift, 
Leslie Stephen, das Bediirfnis eine offene Antwort auf die 
Frage nach der Berechtigung des Bergfportes im allgemeinen 
zu geben.*) Er und die meiften der fpateren alpinen Autoren 
vertraten den Standpunkt, dafs ihr Favoritfport, wenn gehorige 
Vorficht angewendet werde, iiberhaupt nicht gefahrlich fei. 
Am weiteften geht in diefer Beziehung Mr. E. C. Mathews, 
der am Schluffe eines eingehenden Artikels iiber die Ungliicks- 
falle in den Alpen rundweg heraus fagt:**) „Ungliicksfalle 
treffen nicht Leute, welche ihre Sache verftehen und welche 
verniinftige Vorfichtsmafsregeln nicht verfaumen"; ferner: „Ich 
wagę zu behaupten, dafs unter all’ den Ungliicksfallen kaum 
einer ift, welcher fich zu ereignen brauchte, kaum einer ift, 
der nicht leicht durch gebiihrende Vorficht und gebiihrende 
Achtfamkeit hatte vermieden werden kónnen“; und endlich: 
„Bergfteigen ift nicht gefahrlich, vorausgefetzt der Bergfteiger 
verfteht feine Sache und gebraucht die nothigen Yorfichts-

*) 1'layground of Europę. London 1870 p. 302.
**) Alpine Journal,# Vol. XI p. 84.
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mafsregeln, die in feinem Bereiche liegen (all within his own 
control), um die Gefahr abzuwenden."

Dafs die Anfichten Mr. Mathews von der Mehrzahl der 
englifchen Bergfteiger getheilt werden, davon kann man fich 
leicht iiberzeugen, wenn man die Kritiken lieft, welche das 
„Alpine Journal" iiber jeden Ungliicksfall veroffentlicht.

Ziehen wir zunachft einige Schlufsfolgerungen aus den 
obigen Satzen. Derjenige, welcher durch einen Stein getroffen 
fein Leben einbufst, derjenige, der durch eine von oben kom- 
mende Lawinę fortgeriffen und verfchiittet wird, hat feinen 
Unfall felbft verfchuldet, er ift unvorfichtig gewefen, er hatte 
fonft ja wiffen miiffen, dafs der Ort, wo er fich eben befand, 
ais das Unheil ihn tiberrafchte, gerade zu jener Zeit ftein-, 
lawinengefahrlich fei. Je ófter ein Bergfteiger auf feinen Par- 
tien von Steinen bedroht oder geftreift wurde, defto unvor- 
fichtiger waren er und feine Genoffen. Confequenter Weife wirft 
daher auch ein Herr C. D., welcher eine Kritik der erften 
Auflage des vorliegenden Werkes im Alpine Journal (Vol. XII. 
p. 473) veróffentlichte, meinem Bruder die lange Reihe von 
Steinfallabenteuern vor, welche im 1. Kapitel desfelben ver- 
zeichnet find, er befchuldigt ihn in diefer Beziehung zu wenig 
wirklichen Gebrauch von feiner Erfahrung gemacht zu haben.

Nach meiner Anficht ift die Richtung, welche ein fallender 
Stein nimmt, meiftens unberechenbar und kann man dem Un- 
gliicklichen, den er trifft, in der Regel keinen Vorwurf daraus 
machen. Die grofsten Koryphaen der Touriftenwelt fowohl, 
ais auch der Fiihrerfchaft find fchon durch Steinfall bedroht 
und nur durch Umftande aus diefer Gefahr gerettet worden, 
auf welche fie keinen Einflufs gehabt. Zu Dutzenden kbnnte 
man Beifpiele aus der Literatur hierfiir anfiihren, es geniige 
jedoch eines. Mr. C. Dent fchildert in feinem Buche „Above 
the snów linę" (p. 49) einen bei dem Abftieg vom Rothhorn 
(Moming) erlebten hierhergehorigen Zwifchenfall. Die Gefell- 
fchaft beftand aus den erprobteften Touriften (Mr. Dent und 
Mr. Paffingham), fie hatten drei Friihrer, dereń Namen zu den
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glanzendften ihrer Gilde gehóren. Selbft Herr C. D. wird 
fomit zugeben miiffen, dafs bei diefer Zufammenfetzung von 
einem Mangeł an Vorficht nicht gefprochen werden konne 
und doch heifst es an der erwahnten Stelle, dafs wenn der 
Felsblock nicht gerade iiber Franz Andermattens Kopf feinen 
Lauf geandert hatte, wenn er nicht iiber Imfeng hinwegge- 
fprungen ware, fo hatten unzweifelhaft einer oder mehrere der 
Gefellfchaft hinweggeriffen werden miiffen.

Was vom Steinfall hier gefagt wurde, gilt auch von den 
Lawinen. Nichts ift ungewiffer ais ihr Sturz, woriiber das erft 
jiingft vorgekommene beklagenswerthe Ungliick am Schreck- 
horn beredtes Zeugnifs abgeben kann.*) Kein neuer Weg 
wurde verfucht, kein riskirtes Abenteuer ftand am Programm, 
die ganz gewóhnliche Route verfolgend fchritt der von zwei 
ortskundigen tiichtigen Fiihrern begleitete Herr M. Munz in 
den Spuren einer vorausgehenden Partie das Couloir an der 
Schwarzegg empor; es war nicht am Nachmittage in heifser 
Sonnengluth, fondern um ’l26 Uhr friih, der Schnee war hart, 
das W etter wunderfchon, — kurzum die Umftande die denkbar 
giinftigften; und doch ging die Lawinę nieder und verurfachte 
den Tod des Touriften und eines feiner Fiihrer. Das Schreck- 
horn gehórt zu den haufig befuchten Gipfeln des Oberlandes, 
hunderte von Leuten haben bereits feine Spitze betreten, 
haben beim Riickwege am Nachmittage, alfo zur ungiinftigften 
Tageszeit die Ungliicksftelle iiberfchritten und es wurde ihnen 
kein Haar gekriimmt. Am felben Morgen noch, 20 Minuten 
vorher, paffirte eine andere Gefellfchaft ungeflraft denLawinen- 
zug. Wiirden die Gefinnungsgenoften Mr. Mathews auch bei 
diefem Falle behaupten wollen, die erfte Partie verftand ihre 
Sache, die zweite hat durch Mangel an Vorficht ihr Schickfal 
felbft verfchuldet? In was hat denn die zweite Partie gefehlt? 
Sie that doch nur genau das, was die erfte gethan, was hun- 
dert andere vor ihr oft unter ungiinftigeren Yerhaltniffen voll-

*) S. Oefterr. Alpenzeitung, VIII. Jahrg p. 235.
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fiihrt, und wir haben kein Recht fie deswegen, weil fie verun- 
gliickte, unbedacht und tollkiihn zu nennen.

Denjenigen Gefahren, welche mein Bruder mit dem Namen 
„objective“ bezeichnet hat (Stein- und Lawinenfall, Hoch- 
gewitter u. f. w.), find alle Bergfteiger, Touriften oder Fiihrer, 
geiibte oder Dilettanten in beinahe gleicher Weife ausgefetzt, 
vor folchen fchiitzt keine Erfahrung und ware fie auch noch 
fo grofs. Wer Gefahren diefer Art meiden will, mufs fich von 
der Region des Hochgebirges uberhaupt fern halten. Die 
objectiven Gefahren fordem zum Gliick nur felten ein Opfer 
— vielleicht ift bis zur Zeit, ais Mr. Mathews den obigen 
Artikel fchrieb, kein hierhergehbriger eclatanter Fali vorge- 
kommen — aber nachdem ihreExiftenz nicht geleugnet werden 
kann, ift der Satz, „Ungliicksfalle treffen nicht Leute, welche 
ihre Sache verftehen und welche verniinftige Vorfichtsmafs- 
regeln nicht verfaumen“ unter keiner Bedingung mehr aufrecht 
zu erhalten.

Im Gegenfatze zu den gerade befprochenen Gefahren 
ftehen die fubjectiven (Ausgleiten auf Eis und Fels, Durch- 
brechen durch Schnee etc.), welche in der Perfon und nicht 
in der Sache ihren Grund haben: fie vermindern fich je grófser 
die Bergkenntnis, je bedeutender die Geiftesgegenwart, die 
Gefchicklichkeit und Kraft des Touriften ift. Unterfuchen wir 
nun, ob nicht auch gegen die Opfer diefer Art von Gefahren 
der Vorwurf der Dummdreiftigkeit haufig ohne Grund erhoben 
wurde. Allerdings ift gefagt worden: der gute Alpinift foli 
nur Partien unternehmen, dereń Schwierigkeiten er gewachfen 
ift, er foli nicht die Grenzen der Klugheit uberfchreiten, er 
foli wiffen, was er nicht thun darf, er foli abfolute Kenntnis 
der Grenzen feiner Krafte befitzen, in der Praxis jedoch dtirfte 
diefen Forderungen nicht fo leicht zu entfprechen fein. Be- 
trachten wir zunachft das, was die Englander „Grenzen der 
Klugheit" (limits of prudence) nennen,*) die „true linę", welche,

*) Alpine Journal, Yol. XII p. 405.
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wie Mr. Leslie Stephen fagt,*) die Klugheit von der Unbe
fonnenheit fcheidet. Wenn dies nicht blofse Phrafe fein foli, 
wenn diefe Grenze wirkliche Realitat beanfprucht, fo mtifste 
man, urn fie characterifieren zu kónnen, unbedingt Regeln auf- 
ftellen, mit Hilfe welcher man beftimmt behaupten konnte: hier 
bort die Befonnenheit auf, hier beginnt ftraflicher Leichtfinn. 
Ein folcher „Codę of mountaineering", in welchem fammtliche 
Regeln verzeichnet waren, dereń Befolgung Jedermann Sicher- 
heit gegen alle Unfalle bóte, ware die grofste Errungenfchaft 
auf dem Gebiete des Bergfteigefportes. Dann konnte man 
auch den Ungliicklichen, welcher ein Opfer der Berge ge- 
worden ift, aus der Zahl der befonnenen Touriften ausfchliefsen, 
ihn einen dummdreiften Menfchen nennen, der fein Leben 
tollkuhn hingegeben hat, einen Mann, mit dem der gefetzte 
Tourift, der alle Regeln der Klugheit befolgt, nichts gemein 
haben will — eine Methode, welche allerdings die Zahl der 
verungliickten wahren Touriften auf ein Minimum herabzu- 
driicken geeignet ware.

Nun ift aber erftens dem einen Menfchen, dem Grade 
feiner Leiftungsfahigkeit nach, moglich, was dem anderen un- 
móglich ift, es ift alfo fur den einen klug, was fur den anderen 
unklug, unbefonnen ware; und zweitens ift fur einen und den- 
felben Menfchen eine fchwierige Stelle zu einer Zeit moglich, 
welche ihm zu einer anderen, bei ungiinftigerer Dispofition 
unmoglich ware. Es folgt daraus, dals fowohl im Allgemeinen, 
wie auch fur jeden einzelnen die Grenze zwifchen Klugheit 
und Unbefonnenheit eine fchwankende ift; man kann demnach 
von feftftehenden Grenzen der Klugheit, von einer „fcharfen 
Linie“, welche Mr. Stephen aufgeftellt hat, nicht fprechen. 
Ebenfo ift die Forderung, dafs der gute Tourift eine abfolute 
Kenntnis der Grenzen feiner Krafte befitzen folie, unerfiillbar. 
Auch der vollkommenfte Alpenwanderer bleibt eben noch 
Menfch und kann fich daher in der Schatzung feiner Krafte irren.

') 1. c. p. 302.
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Wenn ein Bergfteiger hunderte von Malen die fchwierig- 
ften, gerade noch móglichen Stellen iiberwunden hat, wenn er 
bei ganzen Reihen von Problemen gezeigt hat, dafs ihm aus- 
fiihrbar war, wovor taufende zuriickfchreckten, fo wird er ais 
begeifterter Bekenner des Grundfatzes „Where there ’s a will, 
there ’s a way“ (Wo es einen Willen gibt, gibt’s auch einen 
Weg), doch gewiss keinen Anstand nehmen feine Krafte an 
einer, fo weit er beurtheilen kann, ahnlichen Aufgabe zu 
meffen. Tritt nun wahrend der Ueberwindung einer folchen 
Stelle die kleinste nicht vorherzufehende Aenderung der Um- 
ftande ein, fei fie nun in der Sache z. B. in Steinfall, oder in 
der Perfon z. B. in Krampf der Muskulatur, in einem Anfall 
von plótzlicher Ohnmacht*) etc. gelegen, fo ift ein ungliick- 
licher Ausgang unvermeidlich, obwohl die Stelle, allgemein 
betrachtet, in keinem Mifsverhaltniffe zu den Kraften des 
Alpiniften gestanden. Freilich werden jene Leute, die nach 
dem Erfolg zu urtheilen gewohnt sind, rafch bei der Hand 
fein zu fagen: er hat die Grenzen der Klugheit iiberfchritten, 
hierfiir trat Strafe ein. Dem objectiv Denkenden wird aber in 
Bezug auf den eben befprochenen Fali Whymper’s Meinung 
mafsgebend fein: „Die blofse Thatfache, dafs Jemand, gleich- 
viel ob auf den Bergen oder fonft wo fein Leben verliert oder 
fich fchwer verletzt, ift kein Beweis, dafs er dummdreift ge- 
wesen."**)

Aus dem bisher Gefagten kann man zur Geniige ent- 
nehmen, wie fehr diejenigen im Unrechte find, welche be- 
haupten, dafs der vollkommene Steiger in den Alpen gar 
nichts zu befurchten habe. Es mufs im Gegentheile unbedingt 
zugegeben werden, dafs das Gebirge nicht nur pofitive Gefahren 
birgt, gegen die Kraft, Gewandtheit und Geiftesgegenwart ohn- 
machtig find, fondern dafs unter fchwierigern Verhaltniffen ein 
kleiner unglticklicher Umstand auch den Yorfichtigften ohne

*) Jahrb. d. S. A. C. 1876/77 S. 134.
Berg- u. Gletfcherfahrten. p. 137*
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fein Verfchulden zu Fali bringen kann. Jedermann der eine 
Bergtour unternimmt, geht fomit ein gewiffes Rifiko ein. Wie 
grols dasfelbe ifl, kann man gegenwartig auch nicht annahernd 
conftatieren. Wir befitzen namlich wohl fehr griindlich aus- 
gearbeitete Tabellen, welche fammtliche in den Bergen ftatt- 
gehabten Katalłrophen auf das forgfamfte verzeichnen, welche 
genau angeben wie viel Menfchenleben die Alpen jedes Jahr 
gefordert haben; die allfommerlich bedeutfam fich mehrende 
Zahl der glucklich durchgeftihrten Expeditionen jedoch ftnden 
wir nirgends verbucht. Erst wenn diefem Uebelftande abge- 
holfen fein wird, wenn unfre jetzt mangelhafte Statiftik in der 
angedeuteten Weife eine Erganzung erfahren haben wird — was 
Aufgabe der alpinen Vereine ware — erft dann wird es fich 
zeigen, ob der Procentfatz der Ungliicksfalle grofs oder klein 
ifl im Vergleiche zu der Anzahl der uberhaupt unternommenen 
Bergtouren. Ich kann nicht umhin hier nebenbei zu bemerken, 
dafs die Anficht des grofsen, dem Alpinismus fernftehenden 
Publikums iiber das Rifiko beim Bergfteigen eine irrige, eine 
iibertriebene ifl, woriiber man fich nicht wundern darf. Spalten- 
lange Artikel der Tagesblatter tragen die Kunde von einem im 
Hochgebirge vorgefallenen Unglticke in die weiteflen Kreife, 
iiber die Kraftigung und Erąuickung jedoch, die Hunderte 
und Tausende auf ungezahlten Expeditionen gehabt, findet 
man nur in den Fachjournalen berichtet.

Hier werden nun manche fragen: „Kann man nicht, indem 
man nur leichte Touren unternimmt, einerfeits denfelben Genufs 
und Vortheil aus dem Bergfteigen ziehen und andererfeits die 
Gefahren ganzlich vermeiden?“ Diefe Frage móchte ich ver- 
neinend beantworten, denn wenn auch zugegeben werden 
mufs, dafs im allgemeinen mit der Schwierigkeit zu gleicher 
Zeit die Gefahr wachft, fo fleht doch auch wiederum feft, dafs 
eine ganze Anzahl von Ungliicksfallen, felbft folche, bei welchen 
anerkannt gute Berglłeiger ihr Leben einbiifsten, auf leichtem, 
oft begangenem Terrain fich zugetragen haben. Hiezu kommt 
der Umfland, dafs es bei den meiften Touren fehr fchwer zu
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fagen ift, ob fie zu den leichten oder fchwierigen gerechnet 
werden follen. Der Ausfpruch Mr. Stephen’s „Es gibt Um- 
ftande, unter welchen der Rigi gefahrlicher ift, ais das Matter
horn unter anderen“* *) ift durchaus gerechtfertigt, fo barock 
er auch auf den erften Blick erfcheinen mag.

Viele werden wohl fagen, es fei iiberhaupt unverantwort- 
lich zu feinem Vergniigen etwas zu thun, wobei raan fich in 
Gefahr begibt. Wenn diefer Standpunkt eingenommen wird, 
mufs dem Bergfteigen allerdings jede Berechtigung abge- 
fprochen werden. Mit dem Bergfteigen zugleich miifste aber 
eine ganze Reihe von korperlichen Uebungen vervehmt werden 
— Fechten, Rudern, Schwimmen, Jagen, Steeple-Chase-Reiten 
u. a. m., denn wir hdren ja oft genug von Unglucksfallen, 
welche bei der Ausiibung der genannten Vergniigungen fich 
ereignen. Trotzdem denkt niemand daran die Berechtigung 
derfelben in Zweifel zu ziehen und in flammenden Worten 
gegen ihre Verehrer zu eifern. Nachdem nun auch wegen 
Mangels diesbeziiglicher vergleichend-ftatiftifcher Daten kein 
Menfcli im Stande ift zu fagen, ob das Bergfteigen gefahr
licher ift ais die anderen Leibesiibungen, beantwortet fich die 
Frage nach der Berechtigung desfelben damit eigentlich von 
felbft.

Es ift Sache jedes einzelnen zu priifen, ob er das mit der 
Durchfiihrung von Bergtouren verkniipfte Rifiko iibernehmen 
darf oder nicht. Er hat die Wahrfcheinlichkeit im Gebirge 
zu yerungliicken in Erwagung zu ziehen und fie abzufchatzen 
mit der Fórderung des geiftigen und korperlichen Wohles, 
welche der alpine Sport bewirkt.*) Wenn die, welche dem 
Bergfteigen fern ftehen und ihm feindlich gefinnt find, diefen 
Nutzen desfelben beftreiten wollen, fo lafst fich mit ihnen 
nicht rechten, fie fprechen wie der Blinde von der Farbę. 
Yergebliche Miihe ware es einem folchen Gegner die hehre

*) 1- <=., p. 303.
*) Vergl. in diefer Hinficht das Schlufskapitel.
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Pracht und Schónheit der Hochgebirgswelt zu fchildern; ver- 
gebliche Miihe ware es ihm darzuftellen, wie in der Auffindung 
eines Weges die Reize einer Entdeckungsreife liegen; ver- 
gebliche Miihe ware es ihm ein etwas warmeres Gefiihl fur 
die Tugenden des Muthes und der Unerfchrockenheit abzu- 
gewinnen, das denfelben doch auch der grófste Denker des
deutfchen Volkes zollt, wenn er fch re ib t:........ was ift das,
was felbft dem Wilden ein Gegenftand der grófsten Bewun- 
derung ift? Ein Menfch, der fich nicht fiirchtet, alfo der Gefahr 
nicht weicht, zugleich aber mit vblliger Ueberlegung riiftig zu 
Werke geht“;*) vergebliche Miihe ware es einem folchen Gegner 
begreiflich zu machen, dafs fur den wahren Bergfteiger in der 
Anftrengung der Genufs liegt, dafs auch auf das Bergfteigen, 
und gerade auf die fchwierigften Touren des beriihmten Phy- 
fiologen Burdach fchóne Worte paffen: „Die fiifseften Augen- 
blicke des Menfchenlebens find die, in welchen wir irgend 
eines Wirkens fróhliches Ende erreichen und eine beftimmte 
Bahn. zuriickgelegt haben; an die Stelle der gehabten Miihe 
tritt dann das Selbftgefiihl der bewiefenen Kraft und das frohe 
Bewufstfein der befiegten Hinderniffe; die heitere Anfchauung 
des erreichten Zieles ftillt die Begehrungen und fchenkt den 
Genufs friedlicher Ruhe.“**) Diefe Worte bilden fozufagen den 
Schliiffel zum wahren Alpinismus: fie geben allein die richtige 
Antwort auf die Frage, warum der Alpinift dem fchwierigeren 
Wege vor dem leichteren, der daneben hinanfiihrt, den Vor- 
zug gibt.

„Die Technik des Bergfteigens wird fich auch kiinftig noch 
vervollkommnen, durch das Wirken kiihner Pioniere werden 
heutzutage fur fchwierig gehaltene Bergtouren in Zukunft er- 
leichtert und die alpine Leiftungsfahigkeit gefteigert werden, 
fodafs immer Zahlreichere an dem Genufs der Hochgebirgs- 
touren theilnehmen kbnnen, denen altere Anfchauungen dies

*) Kant, Kritik der Urtheilskraft, Berlin 1799, S. 106
**) Phyfiologie ais Erfahrungswiffenfchaft. III. B. S 68.3.
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verboten hatten. Die Erąuickung und Freude, die Taufende 
fich in der Hochgebirgsnatur holen, ift ein fo grofses Gut, 
dafs auch die Opfer an Menfchenleben, die kaum aus den 
Alpen ganz verbannt werden kónnen, in einem mildern Lichte 
erfcheinen."*)

Darum, wenn Du Deine Freude in den Alpen fuchft, lafs 
fie Dir nicht verkummern; Liber der Schónheit der Gebirgswelt 
jedoch vergifs niemals ihrer Gefahren. Der jiingft auf den 
griinen Triften der Alpe Bedole erfolgteTod eines der gefchick- 
teflen und erfahrenften Hochalpiniften (Prof. Migotti) móge dem 
Anfanger, wie dem gewiegten Altmeifter ein neuer erfchiitternder 
Beleg fein fur die Wahrheit der ergreifenden Worte, mit denen 
des beften Bergfteigers feiner Zeit, Rev. Ch. Hudfons Grabmal 
alle, die in die Alpen ziehen, mahnt: Be ye therefore ready 
also.

W ien. im Oktober 1886.
Dr. Otto Zsigmondy.

') Aus einem ungedruckten Manufkripte des Herrn Prof. Schulz.
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EINLEITUNG.

Dafs die Alpen Gefahren bergen, viele und grofse Ge
fahren, wird niemand in Abrede ftellen, der fie kennt.

Wenn es auch zu Zeiten Leute g ib t, welche leichtfinntg 
fich iiber die Erfahrung hinwegfetzen, fo ifl doch andrerfeits 
wieder eine grofse Mehrzahl von Menfchen geneigt, die Ge
fahren zu uberfchatzen und viele meinen, dafs friiher oder fpater 
jeder Bergfteiger feine Leidenfchaft mit dem Leben biifsen 
mufle. Die Zeit ift noch nichtgekommen, betreffs welcher Leslie 
Stephen*) von den Alpen fagt: „Die Gefahren, welche einft ihre 
Klippen vor dem profanen Haufen bewahrten, verfchwanden 
gleich den Gefpenftern aus einem befuchten Haufe, und man- 
cherlei Volk begann fich einzubilden, dafs die Gefahren nicht 
mehr reale Exiflenz hatten, ais die Gefpenfter.“

Ich fpreche nur von den Gefahren, welche den wahren 
Bergfteiger in diefer feiner Eigenfchaft bedrohen. Solche Un- 
gliicksfalle, dafs jemand beifpielsweife in einem Gebirgsfee 
ertrank, oder fich mit einem Glasftiicke die Pulsadern durch- 
fchnitt (Peter Egger), oder gelegentlich einer Gemsjagd feinen 
Tod fand (John Sholto Douglas), liegen mir ferne. Es find dies 
Ungliicksfalle, welche fich zufallig im Gebirge ereignet haben, 
aber geradefogut in der Ebene hatten ftattfinden kónnen.

Ich befpreche blofs jene Gefahren, welche dem Gebirge 
eigenthuinlich find und dafelbft oftmals das Leben des Berg- 
fteigers bedrohen.

Diefelben find zweifacher Natur; namlich erftens folche, 
auf welche fein Wille keinen Einflufs hat, welche von aufsen

*) The playground of Europę; Dangers of mountaineering S. 304. 
Z sig m o n d y , die Gefahren der Alpen. 2. Aufl. I



2 Einleitung.

her auf ihn eindiirmen, ich nenne fie objektive Gefahren, und 
zweitens folche, welche ohne aktives Auftreten von Naturkraften 
in einem Fehler des Menfchen ihren Grund haben, ich nenne 
fie fubjektive.

Whymper hat in ahnlichem Sinne die Bezeichnungen po- 
fitiv und negativ gebraucht, welche mir befonders in Riick- 
ficht auf die letztere weniger paffend erfcheinen, ais die von 
mir gewahlten.

Die objektiven Gefahren find hauptfachlich Steinfall, Eis- 
und Schneelawinen, dann fchlechtes Wetter, insbefondere Ne- 
bel, Kalte, Sturm, Gewitter, fowie das Einbrechen der Nacht, 
welches, da es mit Sicherheit vorausgefehen werden kann, den 
Ubergang zu den fubjektiven Gefahren bildet.

Die durch bbsartige Thiere, wie Schlangen, Stiere, Baren 
verurfachten Gefahren will ich hier nur erwahnen, ohne ihnen 
eine nahere Behandlung zu Theil werden zu laffen.

Die fubjektiven Gefahren wachfen mit der Schwierigkeit 
des zu lofenden Problemes und nehmen ab mit der Steigerung 
der Fahigkeiten des Touriden.

Die zwei wichtigden fubjektiven Gefahren find das Ab- 
diirzen durch Ausgleiten, refp. das Ausbrechen eines Steines, 
dem fich das Lostreten von Schneelawinen anreiht, dann das 
Abdiirzen infolge Durchbrechens durch diinne Schneelagen.

Der wichtigfte Schutz gegen beide id das Seil.
Die fubjektiven Gefahren hangen aber auch von den Fahig

keiten des Touriden ab, weshalb ich ein Kapitel diefem Gegen- 
dande widmen mufste.

Die Falle, wo Menfchen den objektiven Gefahren zum 
Opfer gefallen find, befchranken fich auf eine ziemlich ge- 
ringe Zahl, gewifs wenige Procent der Unglticksfalle, wahrend 
die fubjektiven Gefahren eine fehr grofse Anzahl von Opfern 
forderten; felten find Combinationen in der Art, dafs jemand 
in fchlechtes W etter gerieth und dann der eigenen geringen 
Leidungsfahigkeit zum Opfer fiel.

Ubrigens kann Nebel auch eine fubjektive Gefahr bilden, 
namlich, wenn ich in den Nebel hineinmarfchiere, und er fo- 
mit ein Faktor war, mit dem ich im Yornherein rechnen mufste.



Einleitung.

Ich handle alfo im erften Kapitel den Steinfall ab und zwar 
mit Beriickfichtigung"feiner verfchiedenen Urfachen.

Im zweiten das Fallen von Lawinen, wenn fie ais objek- 
tive Gefahr von oben kommen, aber auch, wenn fie losgetreten 
werden, in welchem Falle fie eineblofs fubjektive Gefahr bilden.

Das dritte Kapitel ift dem fchlechten W etter gewidmet, 
insbefondere dem Einfallen von Nebel, wobei auch Kalte und 
Sturm ihre Betrachtung finden.

Das vierte Kapitel handelt vom Gewitter; das fiinfte vom 
Finbruch der Nacht, womit die objektiven Gefahren fchliefsen.

Dem fechften und fiebenten Kapitel iiber Ausgleiten und 
Durchbrechen durch Schnee fchliefse ich ein achtes Kapitel iiber 
den Gebrauch des Seiles an, da diefer Gegenftand wichtig ge- 
nug ift, ein eigenes Kapitel zu beanfpruchen. Ich brauche wohl 
keine Rechtfertigung dafiir, dafs ich noch ein weiteres Kapitel 
den Eigenfchaften des Bergfteigens widmete.

ZumSchluffe befpreche ich das Verhaltnis des Bergfteigens 
zu den anderen Leibesiibungen.

3

t*



I. Kapitel.

Vom Steinfalle.

M o tto : . . .  Qualis rupes, quam vertice mont’s
Abfcidit impulfu ventorum adjuta vetuftas. 
Frangit cuncta ruens . . .

Lucanus, Pharfal III 470.
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riflen vor Steinfall.

Steinfall ift ein im Gebirge aufserordentlich haufiges Er- 
eignis. Man begegnet nicht nur allerwegen in den Bergen 
feinen untriiglichen Spuren in Geftalt von Blócken und Triirn- 
mern, mógen fie nun frifch abgeftiirzt fein oder moosbedeckt 
ein ehrwiirdiges Alter verrathen, fondern auch der Bergfteiger 
felbft ift zahllofe Małe Zeuge von der Wirkung jener geheim- 
nisvoll waltenden Krafte der Atmofpliarilien, welche an 
Spitzen und Graten fo lange nagen, ais diefe nackt und kalii 
ihnen noch einen Angriffspunkt bieten. Bald ift es ein kleines 
Steinchen, das warnend am Ohre des Wanderers voriiberpfeift, 
bald ftnd es ciefige Felstriimmer, dereń donnerndes Getofe im



Falle die Felfen erheben macht, wahrend Hóllengeftank die 
Luft erfiillt.

Jedesmal weifs der Bergfteiger, dafs er einer wahrhaften 
Gefahr gliicklich entronnen. Keiner der anderen objektiven 
Gefahren kommt jene Bedeutung zu, wie dem Steinfall, da er 
an Haufigkeit alle iibrigen weit iibertrifft. Sammtliche fteileren 
Hangę, auf welchen oder tiber welchen lofes Geftein lagert 
mógen fie nun felfig, mit Eis bedeckt, oder felbft mit Gras 
iiberwachfen fein, kbnnen der Schauplatz diefesiiberaus haufigen 
Vorkommniffes werden. Je grofser die Neigung des Hanges, 
defto gefahrlicher werden die von oben kommenden Gefchoffe.

Der Erfahrene indeffen kennt die Stellen wohl, an welchen 
er fie zu gewartigen hat. Naturgemafs nehmen die Steine zu- 
meift den Weg direkt durch die Rinnen und Couloirs nach ab
warts*). Wenn man es mit Schnee- oder Eisrinnen zu thun 
hat, fo findet man in der Regel eine tiefe, ftets vereifte Kehle 
ausgegraben (ich nenne fie fekundare Eisrinne), durch welche 
die Steine wie das Holz auf den Riefen nach abwarts gleiten**). 
Solche Rinnen, bereits auf grofse Entfernungen fichtbar, 
Hellen fich dann ais verticale fchwarze Linien dar.

Wenn ein breiterer Hang auf grofse Ausdehnung ftein- 
gefahrlich ift, fo bemerkt man dies an den zahlreichen tiefen 
Narben, welche die von oben kommenden Steine an der glatten 
Flachę des Schnees da und dort zuriickgelaffen haben. Auch 
auf den Platten felfiger Couloirs kann man haufig den Ritzen 
begegnen, welche durch auffchlagende Steine hervorgebracht 
wurden. Schon diefe Zeichen miiffen den Bergfteiger vorfichtig

Zeichen des Steinfalles. 5

*) Ganz allgemein ais Regel kann man das zwar nicht hinftellen, indem 
es hie und da yorkommt, dafs bei Biegungen der Couloirs die Steine von einer 
Wand zur anderen hiniiberfpringen, wie die Billardkugeln, welche vom Mantinell 
abprallen. Vor einem folchen Steine mufs man allerdings fich ganz befonders 
in Acht nehmen, da fich die Satze desfelben nicht berechnen laffen. Aber das 
kommt doch recht felten vor.

**) Harpprecht fcheint die Entftehungsurfache diefer Rinnen noch nicht ge- 
kannt zu haben. Denn aus feiner Befchreibung der Erfteigung des Ortler (Zeit- 
fchrift des D. u. Oe. A. V. 1871. II, 163) geht hervor, dafs er diefe Rinnen 
fur ganz „unverdachtig“ hielt und fich einer folchen mit Dangl ohne Weiteres 
anvertraute. In der That waren fie durch Steine auch faft erfchlagen worden.
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machen. Wenn er aber gar einen frifchen Steinfall erlebt, der 
iiber die ais gefahrlich erachteten Stellen niedergeht, dann ge- 
winnt er die Uberzeugung, dafs der Ort nicht nur tiberhaupt, 
fondern auch gerade zu jener Zeit und unter den Umftanden 
dem Steinfalle ausgefetzt ift, in welchen er fich eben befindet.

Nicht jede Gefteinsart ift in gleicher Weife einer rafchen 
Verwitterung ausgefetzt; die eine ift es in hoherem Mafse, die 
andere in geringerem. Kalk findet man gewohnlich unter fonft 
gleichen Umftanden am ftarkften yerwittert, dann kommt der 
kryftallinifche Schiefer, zuletzt der Granit und Gneis. Mit der 
Hóhe des Berges nimmt die Briichigkeit des Gefteines zu. 
Dem entfprechend find die Dolomiten die fteingefahrlichften 
Berge, die ich kenne. A b e r  auch  das Urgebirge kann ftein
gefahrlich werden, befonders wenn es iiber eine gewiffe Hóhe 
hinaus fich erhebt. Wir hatten Gelegenheit, uns hiervon an 
zahlreichen Stellen zu iiberzeugen. Welches ift denn nun ge- 
wóhnlich die Veranlaffung, durch die ein locker gelagerter 
Stein zu Verderben bringender Bewegung gebracht werden 
kann? Solcher Veranlaffungen gibt es mehrfache. Haufig ein 
W indftofs, der das labile Gleichgewicht ftó rt, oft auch die 
Sonnenwarme, welche die verbindende Eisfchicht zum Schmel- 
zen bringt, dann wieder das beim Regen ftromweife abrinnende 
Waffer. In den niedrigeren Regionen bringen fchlanke Gemfen, 
oder ihre weniger poetifchen Verwandten, Ziegen und Schafe, 
mitunter den Touriften ernftlich in Gefahr. Schliefslich, und 
dies ift der haufigfte Fali, find es Menfchen, welche die Steine 
losmachen, entweder eine vorausgegangene Partie oder die 
Theilnehmer der eigenen Partie und ich behaupte nicht zu viel, 
wenn ich fage, dafs ficherlich kein tiichtigerer Bergfteiger exi- 
ftiert, der nicht fchon von einem Steine getroffen worden ware, 
welchen fein Vordermann losgelóft hat.

In der Wandelbarkeit diefer Urfachen liegt es, dafs man- 
cher Berg zu gewiffen Zeiten hóchft fteingefahrlich, zu anderen 
wiederum ganz zahm ift. Man hat einen windftillen Tag er- 
hafcht, es ift zeitig am Morgen , alles ift feft gefroren, und 
man iiberfchreitet Schneerinnen, welche zu anderer Zeit lebens- 
gefahrlich waren, ohne fich zu befonderer Eile gedrangt zu 
fehen. Dies ift auch der Grund, warum man bei manchen
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Touren hoch oben bivouakieren mufs, um noch vor Tages- 
anbruch Stellen zu paffieren, welche in fpaterer Zeit zu be- 
treten Wahnfinn ware. Unmittelbar nach Neufchnee ift 
manche Felswand viel weniger gefahrlich, da die fchon ins 
Rollen gerathenen Steine durch den lockeren Schnee wieder aufge- 
haltenwerden. Beifpieleaus meinen Bergfahrten werden daseben 
Gefagte anfchaulich machen. Vorerft einige aus den Dolomiten.

Die Nacht begann bereits ihre Fittiche auf die umliegen- 
den Zacken und Grate zu lagern, ais Herr Prof. Dr. K. Schulz 
aus Leipzig, Herr Ludwig Purtfcheller aus Salzburg und ich am 
16. Juli 1884 hoch oben in den Weflwanden der Dreifchufter
fpitze nach abwarts kletterten. Wir hatten uns gerade uber 
eine Wandftufe herabgelaffen, welche das Ende eines durch- 
kletterten Couloirs bildete und begannen die weniger fteilen, 
darunter befindlichen Felspartien hinabzufteigen, ais pldtzlich 
uber uns ein Geraufch laut wurde. Ihm folgte lautes Pfeifen 
und dann das heftige Auffchlagen von Steinen in unferer 
nachften Nahe; wo, konnten w.ir wegen der Dunkelheit nicht 
wahrnehmen. Diefes Ereignis veranlafste uns fofort, den Ab- 
ftieg abzubrechen und unter einer fenkrechten Wandpartie 
Schutz vor den unheimlichen Gefchoffen zu fuchen. Wahrend 
der Nacht, welche aufserordentlich ftiirmifch war, kamen wie- 
derholt Felfentriimmer von oben herab. Vielleicht war hier 
die Lockerung der Steine, die durch unfer Abfteigen verur- 
facht wurde, mit ein pradisponierendes Moment, wenigftens 
horte der Steinfall gegen Morgen auf, obfchon der Sturm un- 
gemindert fortwuthete.

Manche Dolomitfpitzen find darum fehr gefiirchtet, weil 
ihre Erfteigung durch eine Rinne erfolgen mufs, in welcher 
erfahrungsgemafs Steinfalle fehr haufig find. Zu diefen gehort 
der Zwolferkofel (bei Sexten). Die ftark geneigte Eisfchlucht, 
welche hier zu durchfteigen ift, erfordert 1 */2 bis 2 Stunden 
und hatte, ais wir (Purtfcheller, mein Bruder Otto und ich, am 
24. Juli 1882) fie paffierten, ganz deutlich jene verhangnisvolle 
fekundare Eisrinne ausgepragt, welche bei haufigem Steinfalle 
zu Stande kommt. Es war nebliges, ziemlich windftilles Wetter 
und im Aufftiege, wobei wir uns iibrigens hiiteten, uns langere 
Zeit in der genannten fekundaren Rinne fortzubewegen, waren
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wir vom Steinfalłe nicht belaftigt. Ais wir aber beim Abftieg 
eben bei einer Stelle ankamen, wo der Schnee trichterfórmig 
ausgęfchmolzen war und der Abftieg tiber eine fchmale Eis- 
kante auf der linken Seite erfolgen mufste, vernahmen wir 
jenes charakteriftifche Saufen, das fchnell durch die Luft flie- 
gendeKórper veranlaffen und mit donnerartigem Schalle fchlug 
ein kopfgrofses Felsftiick auf die rechten Begrenzungswande 
auf*). Ich war am Seile bereits tiber die fchwierige Stelle 
hinab und konnte mich durch Biicken unter das iiberhangende 
Eis decken. Schlimmer ware es meinen Gefahrten gegangen, 
die ungedeckt in der Rinne oben ftanden, wenn der Stein auf 
fie zugekommen ware. Es hatte ihnen blofs ein Beifeitefpringen 
etwas helfen kónnen. Bei der Zwólferrinne lafst fich indeffen 
genau fagen, woher die Steine ftammen, welche durch fie ihren 
Weg zu Thal nehmen. Die Wandę find beiderfeits ziemlich 
fenkrecht und aus feftem Geftein. Aber oben, wo die Rinne 
auf den Grat ausmiindet, befindet fich zur Linken ein fchwach 
geneigtes breites Band, welches mit lofen Triimmern mannig- 
facher Grófse bedeckt ift. Eine zufallige Veranlaffung, viel- 
leicht der Regen, welcher eingetreten war, mochte hinreichen, 
um die lofen Steine hinab zu befórdern. Es verfteht fich von 
felbft, dafs wir uns beeilten, die gefahrliche Schlucht hinter 
uns zu bekommen. Da man bis jetzt keinen anderen Weg auf 
diefe trotzige Zinne kennt, mufs jede Befteigung derfelben ais 
ein gefahrliches Unternehmen bezeichnet werden.

Nicht fo ift dies mit der Croda roffa. Die gewóhnliche 
Route vom Gotteresthal geht zwar iiber fchuttbedeckte Bander, 
aber fie ift nicht fo fteil, dafs der Steinfall gefahrlich ware. 
Ubrigens hatten wir bei unferer Befteigung diefes Berges am 
21. Juli 1884 auch frifch gefallenen Neufchnee, der, wie erwahnt,

*) Hoch von oben kommende Steine machen in Schneerinnen, fo lang fie 
noch weit entfernt find, oft gar kein Geraufch, fo dafs man beim Abftiege fich 
beftandig umfehen mufs, ob man nicht im Ritcken von einem folchen Gefchofs 
bedroht wird. So wurde nach einer miindlichen Mittheilung P.of Schulz’s, der- 
felbe, ais er mit Burgener und Perren vom Matterhorn nach Breuil in dem Schee- 
couloir unterhalb des Col du Lion abftieg, in fchlimmer Art durch einen unver- 
muthet aus der Rinne herausfpringenden Błock bedroht, der zwifchen ihm und 
Burgener hindurchfuhr.
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immer den Steinfall vermindert. Bofer war es uns (Purtfcheller 
und mir) ergangen, ais wir zwei Tage zuvoir an anderer Stelle 
jene Wandę zu forcieren verfucht hatten. Nebel und eine un- 
genaue Befchreibung hatten uns veranlafst, ftatt links anzufteigen, 
wo der richtige Weg geht, die grofsartigen Felsmauern rechts 
zu faffen. Ais wir zwei Tage nachher Gelegenheit hatten, die 
Wandę frifch befchneit bei klarem W etter zu fehen, ward es 
uns klar, wie hoffnungslos diefes Unternehmen gewefen war. 
Auf fchmalen, fchief nach links anfteigenden Bandem beftreb- 
ten wir uns, die ganze Wand zu durchqueren. Zu unferer 
Rechten befand fich ftets eine fenkrecht und uberhangend auf- 
fteigende Mauer, iiber welcher zahlreiche Couloirs ausmiindeten. 
Ais wir fchon eine ziemliche Strecke vorgeriickt waren, zwang 
uns der Ausbruch eines Gewitters unter den uberhangenden 
Felfen Schutz zu fuchen. Nachdem der Regen etwas nach- 
gelaffen hatte, fetzten wir unfer Klettern fort, in der Hoffnung, 
die Befteigung gliicklich durchfuhren zu konnen. Jetzt waren 
wir ganz an die grofse Hauptfchlucht herangertickt, welche, 
fafl vom Gipfel der Croda kom mend, den ganzen Berg durch - 
reifst. Wir krochen einem fchmalen Bandę entlang. Es wurde 
ganz fchmal und brach ab. Durch wogende Nebelmaffen 
blickten wir unvermittelt in den Abgrund. Wir verfuchen es 
weiter unten. Dasfelbe! Weiter oben. Es ift unmoglich, wir 
miiffen zuriick! Der Regen war wieder losgebrochen und keine 
Ausficht, dafs er bald nachlaffen werde. Von der fenkrechten 
Wand iiber uns kam bei jedem Couloir ein zerflaubender 
Wafferfall herab und in kurzeń Abfatzen folgten donnernde 
Steinlawinen. Die ganze Wand fchien lebendig geworden zu 
fein. Der Punkt, wo wir flanden, war ungedeckt. Jetzt erhob 
fich ein unheimliches Raufchen und im nachften Moment ftan- 
den wir mitten in einem Hagel von Steinen. Einer fiel fo 
knapp neben mir nieder, dafs er mir meinen Schuh an der 
Innenfeite zerfchnitt. Da hiefs es fchnell handeln. Das Zu- 
riickklettern war nicht fo leicht zu bewerkftelligen, da es iiber 
glatte haltlofe Felsplatten ging, welche noch dazu von Waffer 
uberronnen waren. Wir nahmen das Seil, da bei fo rafchem 
Klettern der einzelne nicht die gebotene Sicherheit an jeder 
Stelle erreichen konnte. Gliicklich paffierten wir eine der ge-
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fahrlichen Stellen nach der anderen. Erleichterten Herzens 
athmeten wir auf, ais wir unten im Kaar flanden. Manchen 
bófen Gang hatte ich fchon gethan, noch nie aber mich in 
fchlimmerer Lagę befunden, ais bei Regen auf den Weftwan- 
den der Croda roffa. Es lag innerhalb der Grenzen menfch- 
licher Berechnuug, bevor wir uns auf die Sache einliefsen, 
vorauszufehen, dafs das W etter fchlechter werden wiirde und 
daher ware es auch rationeller gewefen, die Geftaltung des- 
felben abzuwarten. Wir hatten unfer Vorwartsftiirmen mit einem 
Mifserfolge bezahlt, aber auch eine gute Lehre fiir die Zukunft 
mit uns genommen.

Ein andermal (27. Juli 1882) flrebten wir durch eine noch 
nie durchkletterte Felswand der Hohe der Foppa di Mattia zu. 
Es ift dies jene Felswand des Sorapifsmaffivs, die fich, von 
Gortina aus gefehen, hinter der Punta nera erhebt. Wir be- 
wegten uns in einem vereiften Couloir, welches fich weiter oben 
in zwei Afte fpaltete. Die Sonne ftand fchon ziemlich hoch 
am Horizont und die vormittagige Hitze begann ihre eisldfende 
Wirkung aufsern. Durch den nach links hinanfuhrenden Aft 
des Couloirs kamen erft vereinzelte, dann reichlichere Stein- 
triimmer, unheimliches Echo in den wilden Felswanden er- 
weckend. Wir beeilten uns, den rechts hinanziehenden Aft 
<łer Schlucht zu gewinnen, der weniger fteil war und nachdem 
dies gefchehen, blieben wir auch von weiteren Steinfalven ver- 
fchont. Dies war auf einem ungewohnlichen Wege. Ein Berg 
aber, der felbft auf dem gewohnlichen Wege hóchft fteinge- 
fahrlich ift und vor deffen Erfteigung man geradezu warnen 
follte, ift der Cimon della Pala. Ais wir (Purtfcheller, Otto 
und ich) ihn am 3. Auguft 1882 erftiegen, giengen beftandig 
links (fur den anfteigenden) von der Anftiegsroute Steintriim- 
mer ab, vielleicht lofe gemacht durch die aufthauende Wir- 
kung der Sonne. Und ais wir am 5. Auguft 1884 behufs Be- 
fteigung der Vezzana den Vezzanagletfcher iiberfchritten, ward 
die feierliche Stille oftmals unterbrochen durch das Getófe der 
Steinmaffen, welche das ganze Bergmafliv herabftiirzten und 
in der gahnenden Randkluft verfchwanden. Einer unferer Be- 
kannten ward denn auch bei einer Befteigung des Cimons von 
einem von oben kommenden Stein derart getroffen, dafs er
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einen Bruch beider Vorderarmknochen erlitt und feine Alpen- 
reife aufgeben mufste. Wie ein anderer unferer Freunde und 
auch Otto am Cimon beinahe verungliickt waren, davon werde 
ich fpater bei Gelegenheit der Loslofung von Steinen durch 
Menfchen fprechen.

Ich konnte noch manch anderes Beifpiel aus den Dolomi- 
ten erzahlen, will aber lieber auf andere Gebirgsgruppen iiber- 
gehen.

Den Dolomiten nahe verwandt find die nordweftlichen 
Ortleralpen. Das Geftein zerfallt hier in ziemlich eben be- 
grenzte, fchieferartige Platten, die aufserfl lofe auf einander 
gelagert find. Viel Bofes wird mit Recht von dem Suldener 
Hangę zum Kónigsjoch erzahlt; wie brtichig id doch auch der 
Grat vom Hochjoch zum Ortler; und auf der Stidfeite der 
Thurwieferfpitze traf mich (am 23. Auguft 1882) ein von oben 
kommender Stein fo heftig auf den Kopf, dafs ich eine Blut- 
beule davon trug.

Es gibt aber auch im Urgebirge einzelne fehr fteile Berg- 
flanken, iiber denen lockeres Geftein gelagert ift, das dem an- 
fteigenden Touriften verderblich werden kann. Ubereine folche 
Wand erftiegen wir (Otto ynd ich in Gefellfchaft des Herrn 
Auguft Katzer und des Fiihrers Stephan Kirchler) am 19. Juli 
1882 den Hochgall von der Rieferfernerhutte aus. Die Schnee- 
lehne, die wir anfangs beniitzten, trug eine fehr deutliche, breite, 
fekundare Eisrinne und auf der Bergeshbhe wirbelte der Sturm 
Schneewolkchen auf und fchickte uns zum Grufs krachende 
Steinmaffen herab. »Schnell Steffele nach rechts!« rief ich 
dem fieberhaft Stufen hauenden Kirchler zu. Wir benutzten 
hierauf eine zur Rechten befindliche, etwas hervortretende 
Felsrippe, die fich jedoch auch durch fehr lofes Geftein aus- 
zeichnet. Sicherer ift es jedenfalls, den Nordgrat zur Beftei- 
gung wahlen, wie dies meiftens gefchieht, wenn man auch viel- 
leicht dabei etwas mehr Zeit aufwenden mufs.

Purtfcheller berichtet iiber einen fehr fchlimmen Steinfall, 
der ihn und feinen Begleiter beim Abftiege vom Sewlekogel 
in Stubai (26. Auguft 1881) in grofse Gefahr brachte. Der 
Gipfel fallt gegen das Becken des Winnebach-Sees ca. 800 m 
tief ab und er benutzte eine Schneerinne, die fich von der
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Spitze fchrag abwarts zieht. Ais er ungefahr die halbe Tiefe 
herabgeklettert'war, fchlug ein von oben kommender, fauft- 
grofser Stein an feine Wadę, fo dafs er zu Boden fiel. Kaum 
hatte er fich aber erhoben, ais fich in der Hóhe ein anderer 
mehrere Centner fchwerer Błock loslófte und mit entfetzlichem 
Gepolter herabfttirtzte. Da die Rinne nur wenige Meter breit 
und ein Entrinnen daher unmóglich war, fo blieb nichts an- 
deres iibrig, ais das Ungethiim zu erwarten, das auf kaum 
Fufsbreite, furchtbar rotierend, an ihm vorbeifaufle. Nur durch 
ein fchnelles Riickbeugen des Oberkorpers rettete fich Purt- 
fcheller vor dem ficheren Tode. Die Witterung war feucht 
und regnerifch.

Wenn es fchon in unferem Urgebirge einzelne Berge gibt, 
an dereń fteilen Abftiirzen bedeutender Steinfall vorkommt, fo 
ift dies in noch hóherem Mafse in der Schweiz der Fali, wo 
die Berge eine grofsere Hóhe erreichen. Dies zu beobachten, 
hatten Purtfcheller, Otto und ich reichlich Gelegenheit, ais 
wir am 13. Auguft 1884 auf der beriichtigten Wand des Monte 
Rofa gegen Macugnaga einen Tag und eine halbe Nacht ver- 
brachten. Die Stelle, welche durch die fenkrechten, weiter 
oben befindlichen Felfen vor Steinfall gedeckt war, war nur 
klein. In weitem Bogen flogen die Felstrummer iiber uns weg 
und fchlugen krachend auf den unten befindlichen Eishang, 
um faufend dann der Tiefe zuzufahren. Dann vernahmen wir 
wieder ein Donnern, ein Knattern, ein Raufchen und bald durch 
die Eisrinne rechts vor uns, bald durch jene links hinter uns, 
praffelte eine Eislawine zu Thal, die von den Seracs herflammte, 
welche die prallen Wandę des Nordend verzieren, unter denen 
wir uns eben befanden. Móglich, dafs der grófste Theil der 
Steine in den tiefer befindlichen Kliiften verfchwindet und 
man dem Steinfalle nicht in diefem Mafse ausgefetzt ift, wenn 
man vom Bivouakplatz am Jagerriicken aufbrechend fofort 
das Verderben drohende Couloir paffiert und nicht fo hoch 
gegen das Nordend anfteigt, ais wir das thaten. Aber dem 
Steinfalle, der direkt von den Felfen der Dufourfpitze herab- 
kommt, wird man dadurch nicht entgehen. Nur eine einzige 
Móglichkeit gibt es, die Gefahren diefer aufsergewóhnlich grofs- 
artigen Partie zu vermindern, und die ift, die Nachtftunden
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zur Paffierung der fonft verhangnisvollen Stellen zu verwenden, 
denn mit den erften Strahlen der aufgehenden Morgenfonne 
beginnt das gefahrliche Bombardement*)

Auch an anderer Stelle hatten wir am 2. September des- 
felben Jahres Gelegenheit, lebhaft zu bedauern, dafs wir uns 
nicht friiher an der Tageszeit befanden. Es war dies gelegent- 
lich der Forcierung der Siidabftiirze des Bietfchhorn, die an 
Wildheit mit der Siidfeite des Matterhornes wetteifern. Ais wir 
uns namlich zum Friihftiicke niederliefsen, am Fufse des oftlich 
gelegenen Couloirs, kam plotzlich, nicht ohne fich durch fein 
Auffchlagen weiter oben bemerkbar zu machen, ein iiber kopf- 
grofser Stein herabgefprungen, dem dann fpater ganze Stein- 
falven folgten. Das Couloir mit einer fehr tiefen fekundaren 
Eisrinne mufste uberfchritten werden und wahrend Purtfcheller 
die Stufen hieb, war mein Blick angftlich nach oben gerichtet, 
um bei allfalligem, neuerlichem Steinfalle den Warnungsruf 
ertonen zu laffen. Im weiteren Anfteigen hielten wir uns ganz 
an der Felswand zur Linken, wahrend manche Steinlawine 
rechts an uns vorbeipraffelte. Wir hatten Gelegenheit wei
te r  oben auch die Stelle zu fehen, von welcher ftch alle 
diefe Steine losldften. Es war ein iiberhangender Felsthurm, 
von dem, fobald er von der Sonne befchienen wurde, Stiick 
auf Stiick herunterbrdckelte und eine Steinfalve nach der an- 
deren durch das Couloir hinabgefandt ward. Oberhalb diefes 
Felsthurmes zeigte die Schneerinne nicht jene Spuren von 
Steinfall, die weiter unten fo deutlich ausgepragt waren. Prof. 
Schulz erzahlte uns, dafs am Nachmittage die Steinfalle voll- 
kommen aufhoren, fobald das Couloir im Schatten liegt, und 
dafs es nur diefem Umftande zu verdanken war, dafs er und 
feine Fiihrer ein Jahr vorher, nachdem fie den Bietfchhorn- 
Gipfel auf diefer Route zu erreichen aufgegeben hatten, den 
Riickweg am felben Tage noch wenigftens bis in die Grasregion 
hinab ausfiihren konnten.

Viele Lefer erinnern fich gewifs in Whympers »Berg- und 
Gletfcherfahrten« von grofsen Steinfallen auf der Siidfeite des 
Matterhornes gelefen zu haben, dereń einer ja in diefem Buche

*) Siehe beiftehende Abbildung.
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fo meifterhaft illuftriert ift. Mehrere derfelben ereigneten fich 
zur Nachtzeit. und ich glaube, dafs manche von ihnen den 
Sturm zur Veranlaffung hat, der bei der exponierten Lagę 
des Matterhornes fehr haufig feine Felfen umbrauft. Ais wir 
am 21. und 22. Auguft 1884 diefen Berg traverfierten, hatten 
wir auf der Siidfeite von Steinfallen gar nichts zu leiden. Viel- 
leicht trug die einhiillende Wirkung des Neufchnees daran 
Schuld. Auch andere Partien, die das Matterhorn uberfchritten, 
haben berichtet, dafs fie wohl auf der Zermatter Seite, nicht 
aber auf dem italienifchen Abhang Steinfalle beobachteten. 
Jm Auguft 1885 mufs jedoch an der Siidfeite des Matterhorn- 
gipfels ein ungewóhnlich ftarker Steinfall ftattgehabt haben, 
denn die feit 1867 dort befindliche Seilleiter nebft 3 ftarken 
Seilen, die den Aufftieg iiber eine iiberhangende Felspartie 
ermóglichte, war platzlich fpurlos verfchwunden, was kaum auf 
andere Urfachen zuriickgefiihrt werden kann.

Bis jetzt habe ich hauptfachlich von Steinfallen gefprochen, 
die fich auf Felstouren ereignen, nun will ich auch etwas iiber 
die viel felteneren fagen, die dem Bergfteiger manchmal auf 
Gletfcherpartien begegnen. Beim Erfteigen fteiler Schneehalden 
in der warmeren Tageszeit kommt es bisweilen vor, dafs fich 
die auf ihnen eingefrorenen Steine loslófen. Sie koiłem dann 
gewóhnlich langfam hinab und bilden keine uberaus grofse 
Gefahr. Anders verhalt es fich mit den gewaltigen Steinblócken, 
welche die Moranen ofters zufammenfetzen. Bei fteilen Glet- 
fchern finden fich gelegentlich Eisabbriiche , welche oben 
von folchen zahlreichen Moranenblócken gekrónt find und die 
Bergfteiger ftets zur aufserften Vorficht mahnen lollten. Ich 
habe manchmal Bldcke von vielen Centnern Gewicht fich los
lófen und mit dumpfem Geraufch den Eishang hinabfahren 
gefehen. Einigemale waren wir ernftlich von folchen Stein
fallen bedroht. So zum Beifpiel im Jahre 1882 auf dem Vez- 
zanagletfcher, da wir ganz ohne Noth die fehr fteile weftliche 
Zunge zum Anftieg wahlten. Wahrend des Stufenhauens iiber 
das gegen 40° geneigte Eis, lóften fich mehrere der einge
frorenen Steine los und zwangen uns móglichft fchnell nach 
links hin das gefahrdete Terrain zu verlaffen.

Ein andermal, 30. Juli 1881, kamen wir fpat abends durch
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den Bruch des Ortlerferners unweit des Tabarettenkammes 
vom Ortler herunter. In einem vereiften Couloir zwifchen 
dem Bruche und dem Felskamme polterten faft unablaffig 
Steine hinab, welche fich aus dem Eife loslóften. Nur unferen 
Steigeifen hatten wir es zu verdanken, dafs wir die kritifche 
Stelle in einer Paufe fo fchnell paffieren konnten, ais dies noth- 
wendig war. Denn unmittelbar nachher gingen wieder Steine 
ab. In jenem Jahre war der Ortler iiberhaupt und insbefon- 
dere die erwahnte Stelle von fehr bósartiger Befchaffenheit. 
Kurze Zeit vorher war der ausgezeichnete Suldener Fiihrer 
Peter Dangl gerade dort, ais er vom Ortler zuriickkam durch 
einen »ofengrofsen« Stein, wie er uns erzahlte, mit fammt fei- 
nem Herrn (fie waren natiirlich durch das Seil verbunden) 
200 Meter tief mit hinabgeriffen worden. Dangl erlitt eine 
tiefe Wunde der Kopffchwarte und mufste in bewufstlofem 
Zuftande nach Sulden gebracht werden. Zum Gliick war 
eine vorausgegangene Partie Zeuge des Ungliickes und 
zur Hilfeleiftung fofort bei der Hand*). Ais wir 6 Wochen 
fpater nach Sulden kamen war Dangl bereits foweit herge- 
ftellt, dafs er wieder auf den Ortler fiihren konnte.

Die gewaltigften folcher Gefahr drohender Moranenblócke 
habe ich in den Weftalpen gefehen und oft wichen wir folchen 
Stellen aus. Speciell auf dem Macugnagagletfcher des Monte- 
Rofa, den wir feiner Breite nach ąuerten, erinnere ich mich 
einer Stelle, wo wir angftlich hinauffahen und mit thunlichfter 
Befchleunigung das Eis traverfierten.

Wenn ich jetzt von den eisumgiirteten Schweizer Berg- 
riefen heimkehre zu den heimatlichen Kalkbergen, fo gefchieht 
dies um iiber jene Steinfalle zu fprechen, welche von Gemfen 
veranlafst werden. Das fltichtige Gratthier hat nicht folch’ 
ideale Beweggriinde, wie der Menfch, welche es hinauftreiben 
wiirden nach den wolkentiberragenden Spitzen. Es halt fich 
meifl dort auf, wo es feine Nahrung findet und nur die Angft 
vor dem verfolgenden Jager veranlafst es zuweilen hoch 
hinauf zu fliehen iiber die ewige Schneegrenze. Darum be- 
gegnet man auch dem Steinfalle, der Gemfen zur Urfache hat,

r) Ófterreichifche Alpenzeitung 1881. S. 185.
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gewóhnlich in niedrigeren Regionen und am haufigften natiirlich 
in gemfenreichen Revieren. Unfere nórdlichen Kalkalpen ge- 
hóren zu diefen. Insbefondere find hier zu erwahnen Fels
wande, die ficli unter griinen Weideplatzen befinden, wie die 
Randabftiirze der grofsen Plateaus, welche Wandę manchmal 
felber dem Wilde reichliche Afung bieten. Diefes fetzt durch 
luftige Spriinge Steine in Bewegung, welche dem Kletterer 
unterhalb gefahrlich werden. Oft hat man Gelegenheit den 
Warnungspfiff ertonen zu hóren und gleich darauf erkennt 
man die Flucht des Rudels an den niederpraffelnden Stein- 
fchlagen. Das von den Wiener Bergfteigern fo gerne und viel- 
fach befuchte Gebiet der Raxalpe bietet Beifpiele diefer Art 
in grofser Menge. So glaube ich, dafs die Steingefahrlichkeit 
der Wandę des grofsen Hollengrabens und fpeciell des Los- 
biichel- und des Klobenwand-Jagdfteiges auf Gemfen zuriick- 
zufiihren ift. Einer der impofanteften Steinfalle, den ich ge- 
fehen habe, diirfte auch auf diefe Art zu Stande gekommen 
fein. In Gefellfchaft meiner drei Briider benutzte ich namlich 
(am i. Sept. 1880) den Steig durch den Wachthtittelgraben 
urn das Raxplateau zu erreichen. Wir waren fchon ziemlich 
hoch an einer Stelle, wo der Graben fich in zwei Afte theilt. 
In dem zur Rechten befand fich ein breiter Schuttkegel, wah- 
rend den zur Linken zahlreiche Nadelbaume ais die beffere 
Anftiegsroute charakterifierten. Plótzlich ertonte der Ruf: 
»Steine!« und es blieb uns eben noch Zeit zur Seite zu fpringen. 
Der ganze nach rechts hinanziehende Schutthang hatte fich in 
Bewegung gefetzt, um fich inForm einer gewaltigen Steinlawine 
in den Hauptgraben zu entleeren. Die Wucht der ftiirzenden 
Maffen war eine fo bedeutende, dafs fie iiber die ganze Breite 
des Hauptgrabens (gewils 10 Meter) hinweg auf die jenfeitigen 
Felswande auffchlugen. Es war ein Gliick fiir uns, dafs wir 
ein wenig feitwarts ftanden und die Sache fich neben uns ab- 
fpielte.

Auch die Steinfalle an der beriichtigten Nordwand des 
Reichenftein (Ennsthaler Berge) werden, glaube ich, durch die 
Gemfen veranlafst, welche auf den daruber befindlichen, fehr 
fleilen Rafenflecken ihre Nahrung fuchen. Herr Heinrich Idefs 
wurde auf diefen Wanden fchon in der Nahe des Gipfels der-
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art von einer grofsen Anzahl von Steinen getroffen, dafs er 
zahlreiche Contufionen erlitt und feinen Weg nicht weiter fort- 
fetzte. Ais ich in Gefellfchaft des Herrn Ludwig Fnedmann 
ein paar Wochen friiher (am 1. Juni 1884) die erfte Erfteigung 
des Reichenftein von Norden ausfuhrte, hatten wir zuerft in 
den unterften Partien uns vor Steinen zu bergen, welche iiber 
die glatten Felfen herabpfiffen, ebenfo fpater, ais wir in einer 
bereits hoch befindlichen Hóhle auf Befferung des Wetters 
warteten. Wahrend des flrómenden Regens folgte iiber einen 
vor uns befindlichen Schneefleck ein einziger jedoch nicht fehr 
bedeutender Steinfall. Hefs hatte dagegen unter viel hefti- 
geren Steinfallen zu leiden. Vielleicht, dafs auch hier die 
grófsere Schneebedeckung in der friiheren Jahreszeit bis zu 
einem gewiffen Grade Schutz gewahrte.

Eine Gemfe veranlafste auch den Unfall Salvador de 
Quatrefages, welcher, da er von hervorragendem Intereffe 
if t , etwas ausfiihrlicher behandelt werden foli. (Bulletin 
du Club Alpin Franęais 1880 II; Óft. Alpenzeitung 1880 
S. 265). Die Herren Andre Salvador und Hermann Naft vom 
Club Franęais ftiegen am 16. Juli 1880 mit dem Fiihrer Emile 
Pic durch ein Schnee-Couloir gegen die Felfen des Pic Sig- 
nale hinan. (Im Hintergrunde des Vallee d’Escreins bei Guil- 
leftre, Dauphine). Ais fie gegen 7 Uhr friih beinahe das obere 
Ende des Couloirs erreicht hatten, erfchien ca. 100 Meter iiber 
ihnen ein grofser Stein, den nach iibereinftimmender Meinung 
aller Betheiligten eine Gemfe losgetreten hatte. Die drei 
Manner verfolgten ihn mit den Augen, bereit, fich nach rechts 
oder links zu werfen, doch hatten fie dazu keine Zeit mehr, da 
der Stein bereits eine grofse Gefchwindigkeit erlangt hatte. 
Zuerft fchien er links 8 oder 10 Meter von ihnen entfernt 
paffieren zu wollen, dann aber ftiefs er plotzlich auf einen 
vorftehenden Felfen, wodurch er eine andere Richtung an- 
nahm und zwar ungliicklicherweife gerade auf die Gefellfchaft 
zu. Er flog iiber den Kopf des Fiihrers weg und traf Salva- 
dor an der Schulter, welcher fofort zufammenftiirzte. Der wohl 
7 Kilogramm fchwere Stein ward in feinem Falle derart ab- 
gefchwacht, dafs er neben Salvador zu Boden fiel. Naft und 
Pic fchleppten den Verungltickten unter einen in der Nahe

Z sig m o n d y , die Gefahren der Alpen. 2. Aufl. 2
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befindlichen, tiberhangenden Felfen, um vor weiteren Stein- 
fallen gedeckt zu fein, es ereigneten fich jedoch keine mehr 
wahrend der drei Stunden, welche die Touriften dafelbft zu- 
brachten, bis der Fiihrer das vergeffene Verbandzeug vom eine 
Stunde tiefer gelegenen Bivouakplatze heraufgeholt hatte. Auch 
das Couloir wieś keinerlei Spuren von Schnee und Steinlawinen 
auf. Es wird, wie fchon der Bericht betont, jedermann zu- 
geben miiffen, dafs keinerlei Unvorfichtigkeit diefen Unfall ver- 
fchuldete. Nachdem fich Salvador etwas erholt hatte, wurde 
der Abftieg angetreten. Man gelangte unter vielen Miihen 
iiber den Schnee hinab auf die Alpenweide und von da nach 
Brianęon. Den Berichten zufolge fcheint Salvador blofs eine 
fehr heftige Contufion davongetragen zu haben; nach einiger 
Zeit wurde er wieder vollftandig hergeftellt.

Manchmal kommt es auch vor, dafs Ziegen oder Schafe 
auf fteilen Abhangen gelegentlich dem Bergfteiger durch Los- 
machen von Steinen unangenehm werden. In Hermann v. Barths 
»Ndrdlichen Kalkalpen« findet fich eine Stelle (vom Katzen- 
kopf auf die Jagerkaarfpitzen S. 484), aus welcher hervor- 
geht, dafs er darunter dfters zu leiden hatte. Ich erinnere 
mich u. A. an einen Fali, wo wir von Gares aus (am 31. Juli 
1882) in das Comellethal (Primorgruppe) anftiegen. Der Hang ift 
ziemlich fteil, theilweife felfig und mit fparlichem Gras bewach- 
fen, zwifchen dem viele lofe Steine lagern. Uber uns befand 
fich eine Schafherde, welche von dem Hirten durch Darrei- 
chung von Salz angelockt wurde. Wie toll ftiirmten und drang- 
ten die Thiere gegen den Hirten und ihre eiligen Spriinge 
loften einen ganzen Hagel von Steinen los, dem wir nur durch 
fchnelles Vorwartsfpringen entrinnen konnten. Ein andermal 
hatte ich in der Nahe des Hornkeefes (Zillerthaler Alpen), die 
gar zu abenteuerlich geformten Steigeifen eines Freundes in 
den Abgrund geworfen, da fie am Ruckfack defselben herunter- 
hangend ihn beim Abwartsklettern hinderten. Es gefchah dies 
auf den die Gletfcherzunge im Often einfaumenden Thalhangen. 
Uber einen ziemlich fteilen Grashang waren wir gegen die 
Gletfcherzunge abgeftiegen und ich hatte diefe Steigeifen, 
welche mit ihren 5 Pfund Gewicht einen ganz refpektabeln 
Eifenwerth reprafentierten, gem aus der Schlucht hervorgeholt,
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wo fie fich verfangen haben mufsten. Aber ein paar Ziegen 
fchienen oberhalb einen Fleck gefunden zu haben, deffen Gras 
ihnen beffer behagte, ais dasjenige anderer Stellen und ihre 
muntern Bewegungen befórderten jeden Moment eine Menge 
von Steinen herab. Da fie nun keine Miene machten den Platz 
zu verlaffen und es tiberdies fehr heftig regnete, zogen wir es 
vor, lieber auf die 5 Pfund Eifen zu verzichten und die be- 
hagliche Stube der Berliner Hiitte aufzufuchen.

Wie weidendes Kleinvieh das Leben des Bergwanderers 
ernftlich bedrohen kann, mag folgender Fali beweifen. Am 
6. September 1871 wurde der Geologe Heinrich Gerlach in 
Langi bei Oberwali (Walis) von einem handgrofsen, fcharfen 
Stein, den eine tiber ihn kletternde Ziege lbfte, todtlich ge- 
troffen. Gerlach trug einen Strohhut, durch den hindurch der 
Stein die Schadeldecke zertriimmerte.

Ich will nun zu jenen Fallen ubergehen, wo die Steine von 
Menfchen losgeloft werden und zwar zu jenen vorerft, welche 
durch eine andere, hóher oben auf demfelben Berge befindliche 
Partie in Bewegung gefetzt werden. Diefe Gefahr fteigt mit 
der Fremdenfrequenz des betreffenden Gebietes und ift des- 
halb beifpielsweife in der Schweiz grófser, ais in Tirol. Im 
Ganzen genommen hatten wir nicht oft Gelegenheit uns mit 
einer anderen Partie auf derfelben Bergfeite zur gleichen Stunde 
zu beftnden, auf Bergen namlich, wo von Steingefahr etwas zu 
fiirchten war*). Die Partien kónnen nun direkt hintereinander 
aufwarts klettern oder parallel in gleicher Richtung eine Wand 
traverfieren, immer bleibt die Gefahr fur die tiefere; daher 
bleibt auch die Pflicht fur die obere móglichft wenig Steine 
loszulófen. Den zweiten erwahnten Fali erlebte ich am 30. Juli 
1881 auf der Kónigfpitze. Carl Diener kletterte mit feinem 
Fiihrer Stabeler vom Kónigsjoch auf den Felfen zur Schul- 
ter empor, wahrend Otto und ich den Schnee am Fufse der 
Felfen benutzten, um das Couloir zu gewinnen, das vom Ze- 
bruferner direkt zur Schulter emporfiihrte und bei der treff-

*) Wohl aus dem Grunde weil fo fchwere Partien uberhaupt felten gemacht 
werden, dann, weil wir abfichtlich Berge vermieden, von denen wir wufsten, dafs 
wir dafelbft mit einer anderen Gefelllchaft zufammentreffen wurden.
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lichen Schneebefchaffenheit uns eine Zeiterfparnis verfprach. 
Beim Paffieren' eines felfigen Couloirs nun, in dem fich zu- 
fallig die andere Partie oben bewegte, iiberfchuttete mich, 
der ich etwas zuriick war, ganz unverfehens ein plótzlicher 
Steinhagel, wobei mich ein kopfgrofses Stiick, da ich mich 
rafch an die Bergwand geworfen hatte, auf den Riicken traf 
und mir eine Contufion .beibrachte, welche ich noch einige 
Tage verfpiirte.

Den andern Fali, dafs die Partie iiber uns in derfelben 
Richtung anftieg wie wir, erlebte ich auf dem Matterhorn. 
Ein Amerikaner mit feinen beiden Fiihrern war vor uns. Bis 
zur fogenannten Schulter ift die Neigung keine allzugrofse. 
Von hier ab jedoch geht man direkt iiber fehr fteil fich er- 
hebende Felspartien, da dafelbft die permanenten Seile ange- 
bracht find. W ir hatten eben das unterfte der dort befind* 
lichen Seile paffiert, ais in grofsem Bogen Steine von oben 
herab kamen und den Weg gerade gegen das von uns paffierte 
Seil nahmen, um dann gegen den Matterhorngletfcher hinab- 
zufahren. Prof. Schulz wurde von einem der Steine fehr em- 
pfindlich am Fufse getroffen. Zugleich vernahm man das 
Stufenfchlagen des erften Fiihrers und die losgelóften Eisftticke 
nahmen denfelben Weg, den vorher die Steine eingefchlagen 
hatten. Uberhaupt bietet das Matterhorn vielleicht reichlicher 
ais irgend ein andrer Berg Gelegenheit zu Steinfchlagen, welche 
von einer Partie veranlafst werden, indefs eine andere darunter 
befindliche davon gefahrdet wird, da es unverhaltnismafsig 
haufig beftiegen wird und an fchónen Tagen oft drei und vier 
Partien feine Felfen hinanklimmen. Es ift fehr zu verwundern, 
dafs fich bei dem doch ziemlich lockeren Geftein der Zermatter 
Seite noch nicht ernfte Unfalle ereignet haben, die leicht auf 
die eben befchriebene Art zu Stande gekommen waren*). 
Auf manchen Bergen ift namlich das Geftein fo locker anein- 
andergefiigt, dafs es eine wahre Kunft ift, keinen Stein los-

*) In der That wurde im Jahre 1882 ein Amerikaner bei einer Partie, 
welche etwa 12 Perfonen* ftark war, dereń mehrere im Bergfteigen nicht geiibt 
waren, von einem Stein auf die Stirn derart getroffen, dafs man arztliche Hilfe 
holen und ihn hinabtragen mufste.



Steine, durch eine andere ani Berge befindliche Partie losgelóst. 2 I

zumachen und man froh fełn kann, wenn kein Mitglied der 
eigenen Partie getroffen wird, dereń Standpunkt man doch 
uberfehen kann, wahrend man eine tiefer befindliche Partie 
nicht einmal fieht und deshalb nicht in der Lagę ift zu be- 
urtheilen, ob ein fallender Stein ihr Schaden zufugen kann 
oder nicht.

Steine, welche die eigene Gefellfchaft losmacht, bilden 
eine ernfte Gefahr fur den tiefer befindlichen nur dann, wenn 
eine der folgenden Bedingungen vorhanden ift. Erftens, wenn 
die Mitglieder der Gefellfchaft fich fehr weit auseinander be- 
finden, oder zweitens, wenn die losgeloften Steine eine iiber- 
mafsige Grófse haben. Der erftere Fali tritt gewóhnlich an 
leichten Stellen ein, wo das Gefuhl der Zufammengehórigkeit 
nicht fo recht zum Ausdrucke kommt und jeder auf eigene 
Fauft dort g eh t, wo er will: z. B. auf leichten Felshangen, 
oder noch haufiger beim Abfteigen iiber Gras- und Schutt- 
halden.

Mit grofsen Sprtingen war ich einftmals die gewaltige 
Schutthalde des Grofsen Gries (Raxalpe, 14. Mai 1883) meinen 
beiden Begleitern vorausgeeilt, die ihrerfeits auch wiederum 
ein betrachtliches Sttick auseinander waren. Da hdrte ich 
pldtzlich hinter mir rufen: »Ein Stein!« und ais ich mich um- 
wendete, fah ich Herrn Heinrich Kóchlin, der in der Mitte 
war, mit dem Kopf voraus der Lange nach da liegen, feinen 
Bergftock luftig die Halde herabfahren , gefolgt von einem 
grofsen Felsblock. Ein Seitenfprung brachte mich aus der 
Schufslinie. Der Błock, den der Oberfte losgeloft, hatte den 
Bergftock getroffen und zwar mit folcher Wucht, dafs diefer 
meinem Freunde aus der Hand gefchlagen wurde, wahrend er 
felber auf dem unficheren Terrain zu Falle kam. Die Sache 
hatte iibrigens keine ernften Folgen.

Es ift bemerkenswerth, dafs beim Abftieg iiber eine Geróll- 
halde Steine fogar hinter dem Bergfteiger felbft herkommen 
konnen, der fie gelockert hat, was natiirlich auch einem Al- 
leinwanderer gefchehen kann. Da es nicht zu vermeiden ift, 
beim Abfahren oder Hinabfpringen iiber eine Schutthalde 
Steine loszulofen, so ift diesfalls grofse Vorficht geboten.

Ahnliches kann fich beim Abftieg ereignen, wenn die Ge-
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fellfchaft eine gar zu grofse ift, da fie dann viele fchlechtere 
mit guten Steigern vereinigt. Die guten eilen voraus und die 
fchlechten werfen die Steine hinterdrein. So gefchah es uns 
einft, ais wir (6. Oktober 1878) mit 12 anderen Perfonen die 
Preinerwand (Raxgebiet) hinabkletterten. Bei einer Stelle, wo 
die Runfe durch Felfen eingeengt wird, mufsten Otto und 
ich lange warten, bis es der oben befindlichen Gefellfchaft 
beliebte auf unfern Zuruf ftille zu ftehen, worauf wir eilig die 
bedenkliche Stelle paffierten und nun die iibrige Schutthalde 
hinablaufen konnten.

Ein paar Falle, wo die Grofse der Steine beinahe eine 
Kataftrophe herbeigefiihrt hatte, will ich nun mittheilen: Otto 
und ich beftiegen am 23. Aug. 1881 den Haunold. Der letzte 
Gipfelbau diefes Berges wird von Siiden her erklommen. Es 
war fchon ziemlich fpat an der Tageszeit und wir wufsten, 
da iiberdem Nebel lag, nicht genau, ob wir noch weit auf den 
Gipfel hatten, wir eilten daher fehr. Otto war voraus und 
hatte gerade eine kleine Klamm durchklettert, ais ich unten 
in diefelbe getreten war. Otto befand fich vielleicht 4 Meter 
iiber mir und wollte eben den Stein faffen, welcher die Klamm 
nach oben abfchlofs. Derartige Steine pflegen gewohnlich feft 
zu fein. In diefem Falle geniigte aber ein leifer Griff und die 
ganze wohl */2 Cubikmeter grofse Maffe ftiirzte gegen mich 
herab. Um aus der Klamm herauszutreten hatte ich keine 
Zeit mehr. Ausweichen konnte ich wegen der Enge der Fel
fen nicht So blieb mir nichts anderes iibrig, ais mich mit 
der Linken an den Fels zu ftiitzen und mich mdglichft weit 
zuriick zu beugen. Der Felsblock fuhr iiber meinen Arm hin 
und dann neben mir in die Tiefe. Gleich nach ihm kam 
Otto, der auch den Halt verloren hatte. Doch vermochte er 
unmittelbar iiber mir feinen Sturz zu hemmen. »Bift Du ver- 
letzt?« fragte er mich. »Leider ja!« Mein linker Arm hatte 
zum Gliick blofs eine fehr heftige Contufion erlitten, die fpiiter 
eine Muskelnarbe zuriickliefs. Ich konnte noch die wenigen 
Schritte bis auf den Gipfel zuriicklegen. Zwei Tage darauf 
war ich fchon fo węit wieder hergeftellt, dafs wir die Sextener 
Rothwand zu erklettern im Stande waren.

Eine andere derartige Scene fpielte fich am Cimon della
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Pala (3. Auguft 1882) ab. Froh iiber die Leichtigkeit, mit der 
die Erfteigung vor fich ging, kletterten wir um die Wette. 
Purtfcheller etwas weiter links ais Otto und ich. Da tdnte 
auf einmal ein Ruf Purtfchellers heruber: »Mein armer Pickel!« 
Er hatte ihn momentan aus der Hand, in der Eile aber nicht 
ficher genug deponiert und das treue Werkzeug fuhr klirrend 
in die Tiefe. Indeffen fahen wir, wo es hangen blieb und 
trófteten Purtfcheller damit, dafs wir den Pickel im Abftieg 
holen wiirden. Unfer Freund hatte nun keinen Pickel mehr 
zu verforgen und kam daher fchneller vorwarts. Eben wollte 
ich mich durch einen kleinen Kamin auf eine leicht geneigte, 
mit kleinem Schutt bedeckte Platte hinauffchwingen, wahrend 
Otto unmittelbar hinter mir in dem Kamin fteckte, ais Purt
fchellers Warnungsruf: »Ein Stein!« erfcholl. Er war auf 
der Platte vielleicht 3 m von mir entfernt und war durch das 
Fehlen feines Pickels veranlafst auf einen fcheinbar feften 
Błock getreten. Der wohl einen Centner fchwere Stein ruhte 
aber nur lofe auf der Platte und begann langfam auf mich 
herabzugleiten. Meinen Pickel zu ergreifen und zu parieren, 
war es zu fpat. Ich konnte den Błock blofs mit der Linken 
etwas von uns ablenken, fonft hatte er Otto und mich hinab- 
gefchleudert. Ohnedies fłreifte er Otto im Falle und rifs ihm 
eine Wunde am Kopf. Wunderbarer Weife konnte fich mein 
Bruder doch noch an den Felfen fefthalten. Wir verbanden 
die erhaltenen Verletzungen und gónnten uns eine langere 
Raft, ehe wir den Anftieg fortfetzten, der uns binnen wenigen 
Minuten auf den Gipfel brachte. Diefe Scene liefs an drama- 
tifcher Aufregung nichts zu wiinfchen iibrig. Ich móchte keine 
ahnliche je wieder erleben.

Ais wir 1884 das Matterhorn beftiegen ereignete fich ein 
hierhergehóriger Fali. Prof. Schulz kletterte unmittelbar vor 
Purtfcheller und ruhrte fo ungliicklich mit dem Pickel an einen 
fehr grofsen Błock, dafs derfelbe auf Purtfcheller ftiirzend, 
diefem eine ziemlich tiefe Wunde am Vorderam beibrachte 
und aus feinem efchenen Pickelftock ein Stiick herausbrach. 
Man kann fich daraus einen Begriff machen, welche Machtig- 
keit der Stein hatte. Es gefchah dies knapp bevor wir die 
Schulter erreichten.
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Ich will nun noch erwahnen, dafs haufig das Seil Steine 
herabwirft, weńn man es auf lockeren Felfen anwendet. So 
gefchah es uns zum Beifpiel 1884 auf dem Vernel, wo das 
Seil ein Steinchen loslófte, das Otto auf die Nafe traf und 
ihm die Gletfcherbrille mitten auseinanderfchlug. Solche Falle, 
wo durch den hóher befindlichen der Gefellfchaft kleinere Steine 
losgemacht wurden, kamen uns zahllofe Mai vor und Blutaus- 
tretungen oder Hautabfchiirfungen waren oft die Folgę. Der- 
artige kleine Unfalle werden fich ereignen, fo lange man auf 
die Berge fleigt, aber ein ernftes Ungluck kann nur unter den 
oben angegebenen Bedingungen vorkommen.

Diefer letzteren Kategorie von Steinfallen fchliefsen fich 
jene Vorkommniffe a n , wo durch fallen gelaffene fchwere 
Gegenftande der tiefer befindliche gefahrdet wird. Einen fol- 
chen Fali erlebten wir 1879 in dem fog. »Zerbenriegelkamin« 
in den Kahlmauern der Raxalpe. Der friihen Jahreszeit ent- 
fprechend war dafelbft ein ca. 5 m hoher Eiswall, den Dr. Au- 
guft Bóhm ais erfter mit unferer Unterftiitzung iiberwand. 
Nun kam ich am Seil an die Reihe. Ais ich oben war, wurden 
die Pickel aufgefeiłt, die ich tibernehmen follte. Wir hatten 
damals fchwere lange Stócke aus Hickoryholz, auf die dann 
die Pickeleifen aufgefchraubt wurden. Jeder von ihnen hatte 
ein Gewicht von 2 Kilogr. Meine Hande waren nun von dem 
Klettern am Eife derart erflarrt, dafs ich alle drei Pickel nicht 
umfaffen konnte, und einer von ihnen tiber die 10 m hohe 
fenkrechte Eiswand faufend hinab fuhr. Otto, der noch unten 
ftand, fah ihn gliicklicherweife und konnte fich zuriickbeugen. 
Nichtsdeftoweniger durchbohrte der Stock meines Bruders 
Rock am Zipfel und fuhr dann bis weit iiber die Halfte feiner 
Lange in den Schnee hinein.

Es eriibrigt mir nun noch zu der Befprechung einiger Un
falle iiberzugehen, welche durch fpontanen Steinfall veranlafst 
wurden, foweit mir folche zur Kenntnis gekommen find.

Ais die Herren Dr. A. Bóhm und Dr. C. Diener, im Juli 
1884 die Croda da Lago von der Weflfeite befteigen wollten, 
ereignete fich ein fojcher. Sie waren feitwarts von der Spitze 
bereits in der Nahe des Kammes, ais eine Raft vorgefchlagen 
wurde. Diener wollte vorher noch ein vor ihnen befindliches
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Eiscouloir iiberfchreiten. Ais er fich in der Mitte desfelben 
befand, brach plótzlich ein Stiick eines dariiber befindlichen 
Gratthurmes herab und die Triimmer fielen direkt auf ihn. 
Er wurde hinabgeriffen und kam zum Gliicke beim Falle zwi- 
fchen den Schnee und Fels des Couloirs hinein, wo er liegen 
blieb. Bóhm fand ihn erheblich verletzt, doch bei Bewufst- 
fein. Diener hatte mehrere tiefe Wunden der Kopffchwarte, 
die einige Wochen zur Heilung benóthigten.

Auch aus der Literatur laffen fich Beifpiele citieren. In 
erfter Linie habe ich hier den Ungliicksfall H. Guttingers im 
Auge, der fich auf den Grandes Joraffes 11. Juli 1884 zutrug. 
(Echo des Alpes 1884. S. -218). Es wird dafelbft-erzahlt:

»Alles gieng gut bis 7 Uhr. In diefem Augenblicke blieb 
nichts anderes zu erfteigen iibrig ais die abgerundeten Felfen, 
welche aus dem Gletfcher auffteigen, und auf denen die im 
Jahre 1881 erbaute Hiitte des italienifchen Alpenclubs fleht. 
Der ganz gewóhnliche Weg zwifchen Fels und dem iiber- 
hangenden Gletfcher ftand bevor. Man zauderte, da diefe 
Paffage fehr gefahrlich geworden war, indem die Steine auf 
der Oberflache des Gletfcher.? abrutfchten und unaufhórlich 
in diefe Art von Couloir oder Canal fielen. Einer der Fiihrer 
Guttingers, Julien Proment, hatte nach dem Berichte der Mme. 
Burnaby dafelblt 1882 beinahe fein Leben verloren. Nichts- 
deftoweniger betrat man den bófen Pfad; die beiden Fiihrer 
gehen voran, Guttinger zuletzt. Eine Lawinę von Steinen 
kommt, die beiden Fiihrer find gerettet, der arme Guttinger 
hat ein Bein in der Hóhe des Knóchels gebrochen. Man hat 
an feinem Kórper fpater noch mehrere Verletzungen con- 
ftatiert, eine hinter dem Nacken, eine an der linken Schulter, 
zwei an der rechten Seite. Nachher beeilten fich die Fiihrer 
mit grofser Miihe mit Hilfe des Seiles unter der Gefahr einer 
Wiederkehr des Steinfalles, Guttinger die Lange des bereits 
erftiegenen Felfens herabzulaffen; fie trugen und zogen ihn 
auf dem Schnee liings der Morane, bis er in Sicherheit war. 
Jof. M. Rey gieng, um in Courmayeur Hilfe zu fuchen. Jul. 
Proment blieb allein bei dem Verletzten.« So die Darftellung 
des Echo des Alpes. Guttinger erlag dann feinen Verletz- 
ungen um neun Uhr, wahrend die zur Hilfe herbeieilenden
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neun Mann um drei Uhr Morgens anlangten. Eine Section 
wurde nicht vorgenommen.

Wefentlich anders lautet die Darftellung des Alpine Jour
nal iiber denfelben Fali. Damach hatte Guttinger fich hinter 
einen Stein biicken follen, wahrend die Fiihrer aufwarts klet- 
terten, da diefe felber Steine loszumachen befiirchteten. Gut
tinger befolgte diefen Rath nicht und erhielt die tódtlichen 
Verletzungen durch Steine, die angeblich von oben kamen. 
Wahrend nach der Darftellung des Echo die Fiihrer Schuld 
an dem Unfalle trugen, indem fie eine fteingefahrliche Stelle 
trotz diefes Umftandes zu ungiinftiger Zeit durchfchritten, 
wurde nach dem Alpine Journal es blofs eine grofse Unvor- 
fichtigkeit des Verungliickten gewefen fein , der dem Rathe 
feiner Fiihrer nicht folgte und fehen wollte, wie diefelben die 
fchwierige Kletterftelle bewaltigten.

Im Jahre 1875 wollten acht Mitglieder der Section Bern 
des Schweizer Alpenclubs das Wetterhorn befteigen undmach- 
ten lich am 30. Juli nachmittags von Grindelwald auf den 
Weg zum Gleckftein, um dafelbft zu iibernachten. Unterhalb 
des Milchbachlochs kamen fie an eine Stelle, welche Stein- 
fchlagen ausgefetzt ift. Es waren 14 Mann im Zuge, bis auf 
zwei hatten alle die gefahrliche Ecke hinter fich; da faufte vom 
Gletfcher ein Stein herab und traf den vorletzten in der Co- 
lonne, den Fiihrer Chr. Gertfch von Grindelwald, fo ungliick- 
lich, dafs er mit gefpaltenem Schadel todt zu Boden fank. 
Die Befteigung wurde unter folchen Umftanden aufgegeben 
und man kehrte mit der Leiche in das Dorf zuriick (Neue 
Alpenpoft Bd. II, S. 55).

Aus diefen Thatfachen ergibt fich der Schlufs, dafs Stein- 
fall bis jetzt, fo weit fich das eruieren lafst, noch nicht viele 
Opfer an Menfchenleben gefordert hat.

Es entfteht aber auch die Frage, auf welche Weife man 
dem fpontanen Steinfalle begegnen kann. Das befte und 
ficherfte ware natiirlich, auf folche Berge, wo andere Steinfalle 
erlebt haben, oder man felbft Gelegenheit hatte, etwas der- 
artiges zu beobachten, nicht zu gehen. Wenn man fich nun 
nach diefem Principe richten wiirde, fo ware dem Hochge- 
birgstouriften gerade das intęreffantelte und dankbarfte Feld
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feiner Thatigkeit verfchloffen. Will man jedoch darauf nicht 
refignieren, fo entfteht die weitere Frage, unter welchen Um- 
ftanden man rationeller Weife die Sache dennoch wagen kann. 
Die zahlreichen Beifpiele, welche ich aus unferer Erfahrung 
aufzahlte, geben diefe Antwort von felbft. Hervorragend 
fleingefahrliche Stellen darf man nur dann paffieren, wenn 
die momentane Veranlaffung eines Steinfalles fehlt. Alfo 
etwa nur bei Nacht oder bei abfoluter Windftille. Wenn 
man aber fchon gezwungen ift, bei drohendem Steinfalle eine 
gefahrliche Stelle zu paffieren, fo gefchehe dies mit móglich- 
fter Befchleunigung und auf dem kiirzeften Wege. In folchen 
Fallen pflegen wir uns auch anzufeilen, da man folche Stellen 
oft fchneller paffieren mufs, ais den Terrainfchwierigkeiten 
nach es rathlich ware, z. B. Eiscouloirs, wo man unter anderen 
Umftanden Stufen fchlagen wiirde.

Aber felbft wenn man mitten im Steinfalle drinnen fteht, 
kann man durch Seitwartsfpringen, Niederbticken oder Parieren 
mit dem Pickel noch das Unheil abwenden. Bei hinreichen- 
der Aufmerkfamkeit wird man in den meiften Fallen mit hei- 
ler Haut davon kommen. Wie aber kann man fich gegen 
den Steinfall, den die eignen Gefahrten verfchulden, fchiitzen ? 
Indem man blofs mit erfahrenen Bergfteigern auf fo fchwierige 
Touren geht; denn je mehr Ubung jemand im Felsklettern 
hat, delto weniger Steine macht er los. Und wenn fich dies 
fchon nicht vermeiden lafst, gibt er ihnen wenigltens eine 
Richtung, welche den Nachlteigenden ungefahrlich ift. Je 
weniger Theilnehmer, delto geringer wird natiirlich diefe Ge- 
fahr fein. Eine weitere Regel ift, dafs alle Mitglieder einer 
Gefellfchaft móglichlt nahe bei einander bleiben, weil da- 
durch die Gefahr bedeutend vermindert wird. Wenn dann 
ein vom Obenltehenden losgelolter Stein einen der unten be- 
findlichen trifft, fo hat derfelbe meiltens noch nicht jene Wucht 
erlangt, die erforderlich ift, um bedeutendenSchadenanzurichten.

Ein Alleingehender hat von Gefahrten nichts zu fiirchten. 
Gegen den fpontanen Steinfall aber ift er nicht gefeit und 
wenn das Ungliick es wollte, fo kónnte er getroffen, marfch- 
untiichtig werden und miifste elend verhungern. Um einer 
geringeren Gefahr zu entgehen, fetzt er fich alfo einer grofseren
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aus. Ich ziehe es vor, auf eine fchwierige und fteingefahr- 
liche Tour lieber einen fchwacheren Gefahrten mitzunehmen, 
mit dem ich Miihe habe, ais dafs ich allein gehe. Auch 
kenne ich ausgezeichnete Bergfteiger, welche friiher anderer 
Meinung waren, aber jetzt fich zu der meinigen bekehrt haben. 
(Vergl. H. Hefs in der Ófterreichifchen Alpen-Zeitung VI. 
Jahrg. S. 279).



II. Kapitel.

Von den Schnee- und Eislawinen.
M otto ; „Und dann riittl’ ich meine Glieder, 

Reifse meinen Panier los,
Schleudre Schnee und Felfen nieder 
In des Thales griinen Schofs“ .

B o d en fted t.

Neufchneelawinen und Firn- oder Eislawinen. — Staublawinen auf dem Piz 
Buin; auł der Tofana. — Neufchneelawinen vom Schrammacher. — Tuckett am 
Eiger. — Eislawinen am Treferogletfcher. — Zufammenfturz von Seracs im 
Labyrinth. — Eislawinen am Monte Rofa (Macugnagafeite); die Kataftrophe 
Marinelli. — Truchet am Miagagletfcher. — Vom Lyskamm. — Schneeklumpen 
auf der Bifchofsmutze. — Der Tod Capitan Arkwrights durch eine Eislawine am 
Mont-Blanc. — Ungliicksfall Allmen-Bifchoff am Roththalfattel. — Lawinen ais 
objektive Gefahren im Allgemeinen. Schutz gegen diefelben. — Whymper auf 
dem Momingpaffe.— Losgetretene Lawinen: Bennen am Haut de Cry. — Trager 
1865 am Monte Rofa. — Haymann-Johnfon am Felikjoch. — Prof. Tyndall am 
Piz Morteratfch. — Tuckett am Aletfchhorn — Haberlin am Trugberg. — 

Inabnits Unfall an der Jungfrau. — Tabellen.

Eine Gefahr, die zwar an Haufigkeit lange nicht an den 
Steinfall heranreicht. aber immerhin fchon ófters ihr Opfer in 
den Alpen gefordert hat, find die Schnee- und Eislawinen. 
Jeder fteilere Eisberg zeigt tiefe, breite Furchen, durch welche 
die Schneemaffen , die ihren Halt verloren, mit machtigem 
Donnern herabfttirzen, um unten auf den ewigen Schneefeldern, 
oft untermifcht mit den mitgeriffenen Steinblócken, einen hohen 
Wall zu bilden, manchmalin feinem Aufbau ahnlich den Schutt- 
kegeln der Kalkalpen. Man kann Lawinen unterfcheiden 
welche durch das Herabftiirzen der vor kurzer Zeit gefallenen 
Neufchneemaffen hervorgerufen werden, und Lawinen, die von 
alteren Schneemaffen eventuell von Eismaflen herriihren. Diefe
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kann man wieder trennen in folche, die von Wachten und 
folche, die vo'n Seracs ihren Urfprung nehmen. Die Neufchnee- 
lawinen kommen nur wahrend eines Neufchneefalles oder kurze 
Zeit danach zur Beobachtung, namlich ehe die oberflachliche 
Schicht feftgefroren ift. Durch fie kann der Bergfteiger in 
zweierlei Weife gefahrdet werden. Entweder dadurch, dafs 
die Lawinę von oben kommt oder dadurch, dafs er felber die 
Lawinę lostritt und mit ihr in die Tiefe geriffen wird. Neu- 
fchneelawinen find dann am haufigften, wenn der meifte Neu- 
fchneefall ftattfindet, alfo gewohnlich gegen Ende des Winters, 
zu welcher Zeit fie eine gefiirchtete Plagę des Alpenbewoh- 
ners find und viele Thalwege auf langere Zeit gefahrłich und 
ungangbar machen. Zahlreiche Alpenbewohner haben auch 
durch fie das Leben verloren. Fur den Bergfteiger kommen 
indeffen vorzugsweife die Sommermonate in Betracht und da 
finden fich grofse Neufchneemaffen nur auf den hoheren Ge- 
birgen. Jene Bergfteiger, welche auch im Winter das Gebirge 
befuchen, urn es zu jeder Zeit kennen zu lernen, miiffen fich 
vor den Neufchneelawinen ganz befonders in Acht nehmen. 
Ubrigens kommt der Hochgebirgstourift im Sommer nicht 
leicht in die Lagę, fich vor diefen Lawinen fiirchten zu miiffen, 
denn es wird meiftens die Regel befolgt, dafs man unmittel- 
bar nach dem Schnee keine Tour unternimmt, fondern hiibfch 
im Thale bleibt und wohlgeborgen aus der Ferne das Stiir- 
zen der Lawinen beobachtet. Es ereignet fich manchmal, 
dafs man kleine Staublawinen in unmittelbarer Nahe mit an- 
fieht, aber das gefchieht doch nur nach unbedeutenden Schnee- 
fallen und diefe Staublawinen involvieren ja fo gut wie keine 
Gefahr. Ein intereffantes Beifpiel der Art begegnete meinem 
Bruder Richard und mir am 29. Aug. 1882, ais wir nach einer 
Nacht, die wir zum grbfsten Theile unter einem Felsblock 
liegend verbracht hatten, den Piz Buin (Silvrettagruppe) an- 
griffen. In den hóhern Regionen hatte es 5 cm hohen Neu- 
fchnee geworfen und wir naherten uns von Siiden her auf 
einem grofsen Schneefelde dem Vermuntpafs. Der Felsab- 
fturz des Piz Buin nach diefer Seite fucht feines Gleichen, fo 
glatt und fteil ift alles. Trotz des Neufchnees war die Wand 
gegen den eigentlichen Buin ganz fchwarz, nur von Waffer
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iiberronnen. Aber weit rechts ziemlich gegen den Vermunt- 
pafs, zieht ein vielleicht 55° geneigtes Couloir hinan. Ware 
mehr Schnee gefallen gewefen, fo hatten wir es nie gewagt, 
diefes Couloir zu betreten. Nun Łaber lag unter dem Neu
fchnee eine etwa 5 cm dicke gefrorene Krufte, durch die wir 
bei jedem Schritt brachen. Das Erfteigen diefes Couloirs, 
welches zwei Stunden dauerte, geftaltete fichauf diefe Weife zu 
einem miihfamen, aber nicht gefahrlichen Unternehmen. Er- 
fchreckt wurden wir freilich ófters durch die kleinen Lawinen, 
die fich von dem Felsgeriift zur Rechten, einem untergeord- 
neten Gratzacken losloften. Jeder Windflofs veranlafste, dafs 
der Neufchnee von einem Felsband zum andern herabriefelte,. 
wahrend fich feine Maffe von Meter zu Meter vermehrte. 
Dann raufchte und braufte es liinab, zum Theil iiber uns hin 
in die Tiefe. Diefe kleinen Lawinen uben zwar einen merk- 
baren aber doch keinen gefahrlichen Luftdruck aus. In ahn- 
licher Weife beobachteten wir fie haufig, wenn wir auf einer 
Partie felbft einen heftigen Neufchneefall bekamen.

Ais ich am 29. Juli 1884 mit Kochlin in Gefellfchaft der 
Herren Prof. Schulz, Reinflein und des Fuhrers Lacedelli die 
Tofana beftieg, war den Tag zuvor 112 dm hoch Neu
fchnee gefallen bis tief gegen die Baumregion herab. Nun 
erfolgt die Erfleigung der Tofana iiber ein Band, das fich im 
Weften des Bergmaffivs entlang zieht. Damals war es von 
dem alten Schnee grofsentheils bedeckt. An einzelnen Stellen 
mufsten dann Stufen gefchlagen werden. Doch waren es keine 
Lawinenziige grofseren Styles, fondern nur ganz leichte De- 
preffionen, dereń Gebiet kein fehr umfangreiches war. Ais 
wir um die Mittagszeit zuriickkehrten, waren Kochlin und ich 
weit voran. Auf einmal horten wir hinter uns: »Eine Lawine!« 
rufen und bemerkten hinaufblickend, dafs eben eine kleine 
Lawinę in Bildung begriffen war, welche dann mit unheim- 
lichem Gepraffel iiber das von uns eben paffierte Eiscouloir 
hinabfuhr. Der Luftdruck war ziemlich deutlich. Ich glaube 
indefs nicht, dafs fie uns etwas fchadete, wenn wir mitten 
in ihrem Wege geftanden hatten. Prof. Schulz wurde kurz 
darauf von einer ahnlichen, die ihn allerdings nur mit ihrem 
Rande ftreifte, dick mit Schnee beworfen, aber nicht von feinem
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Stande mit verankertem Pickel verdrangt. Die Lawinę war 
2 m breit urid etwa 3 dm hoch.

Grofsartige Neufchneelawinen finden aber nur nach febr 
bedeutenden Schneefallen ftatt. Derart find die Winterlawinen, 
unter denen die Alpenbewohner zu leiden haben und dereń 
Refte der Tourift oft im Sommer auf der Thalfohle zu beob- 
achten Gelegenheit hat. Da decken fie dann ais machtige 
Schneebrucken den dahinbraufenden Bergftrom. Eine folche 
machtige Lawinę mufs es z. B. auch gewefen fein, welche auf 
der Niirfchen Alp zwei Hirten und mehrere Schafe am 19. 
Januar 1881 in die Tiefe rifs und verfchiittete. (Óft. Alpen- 
zeitung 1881. S. 188).

Wir waren einft auf der Alpeiner Ochfenalpe (Tuxerferner) 
iiber Nacht. Es war fehr kalt und ais wir vor die Hiitte traten, 
hatte es 1 dm hoch Neufchnee geworfen. Wahrend wir uns 
zur Abreife gegen die Alpeiner Scharte riifteten, hub pldtzlich 
ein Krachen und Donnern an und jenfeits auf den grofsartigen 
Wanden des Schrammacher gieng eine Lawinę, Schnee mit 
Steinen vermifcht, nieder, dereń Echo noch lange nachtónte. 
Im April desfelben Jahres hatten wir Gelegenheit gehabt auf 
dem Hochfchwab eine fehr grofse Anzahl von Lawinen zu 
fehen und zu hdren. Der in der Nacht gefallene Schnee war 
wohl 5 dm hoch und wir wateten aufserft mtihfelig gegen das 
»Gehackte« hinan. Wahrenddeffen donnerte jenfeits des Tra- 
wiefenthales vom Fefllbailfteine eine Lawinę nach der andern 
herab. Am »Gehackten« felbft hatte der Sturmwind den 
Schnee vollftandig weggeweht, da diefer Hochfchwabweg iiber 
einen fchwach ausgepragten Felsgrat fiihrt.

Durch Lostreten eine regelrechte Lawinę zu erzeugen 
hatten wir noch nicht Gelegenheit. Es ift dies eirie Gefahr, 
die wohl nur felten vorkommt. Ubrigens werde ich auf fie 
weiter unten naher eingehen.

Von Neufchneelawinen , welche Touriften in Gefahr 
brachten, finden wir einen intereffanten Fali in Tucketts 
Hochalpenftudien. (I. S. 261 u. ff. der deutfchen Ausgabe). 
Es war lange Zeit fchlechtes W etter gewefen und Tucketts 
Vorausfetzung, dafs die auf einen fchónen und warmen Tag 
folgende kalte Nacht den Schnee werde feflfrieren laffen,
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fcheint nicht eingetreten zu fein. Man befand fich unterhalb 
des kleinen Eigers und zwar eben unter uberhangenden Eis- 
maffen, die fich unter dem den grofsen und kleinen Eiger ver- 
bindenden Grate befanden. Da brach von diefem Gletfchertheile 
ein »ungeheures Eisftiick« ab. Ein jeder dachte nur daran, 
»dafs uns der ziemlich nahe Anblick einer folchen Lawinę zu 
Theil werden wiirde, wie felten einem Menfchen zu fehen 
befchieden ift. Herunter ftiirzte die machtige Maffe und fiillte 
den Schluff bis zum Rande, aber ais fie einen Weg von 200 
bis 250 m zuriickgelegt hatte, walzte fie fich plótzlich in einer 
Wolke gefrornen Gifchtes iiber’ einen der Hauptfelfengrate, 
durch welche, wie bemerkt, der Schneeabhang unterbrochen 
war, und fchien fich wie durch Zauber auf das Dreifache ihrer 
Breite auszudehnen«. Die Gefellfchaft eilte nun fo rafch wie 
móglich vorwarts und hatte in dem tiefen Schnee etwa 30 m 
zuriickgelegt, ais die Lawinę hinter ihnen herabkam. Luftdruck 
verfpiirten fie keinen, wohl da fie bereits zu weit waren. Blofs 
Ulrich Lauener, der etwas zuriick war, behauptete noch von 
Eisftiicken getroffen worden zu fein. Die Lawinę nahm, ais 
fie unten zu Ruhe gekommen war, eine Lange von 1000 m, eine 
grofste Breite von 450 und eine Hohe von vielleicht 2 m ein. 
Ware die Gefellfchaft 5 Minuten friiher oder fpater von dem 
Ereignis ereilt worden, fo ware fie wohl der Lawinę zum Opfer 
gefallen. Wer fich fiir die fehr eingehende Schilderung inter- 
effiert, mogę fie 1. c. nachlefen. Damach fcheint es ein com- 
binierter Fali durch Losbrechen eines Seracs gewefen zu fein, 
welcher dann die Neufchneelawine veranlafste.

Von weit grófserer Bedeutung find die Firnlawinen, mógen 
fie nun durch den Zufammenbruch des Seracs, oder das Ab- 
fallen von Schneewachten entftehen.

Der Zufammenfturz von Seracs kann auch direkt gefahr- 
lich werden, ehe daraus eine regelrechte Lawinę entftanden ift. 
Auf grofsen Gletfchern hat man in den Firnbriichen dfters 
Gelegenheit, dies zu fehen. An den Gletfcherzungen kommt 
es manchmal auch vor, dafs Eisftiicke herabbrechen und die 
Gletfcherthore einftiirzen. Doch werden hierdurch eher Thal- 
wanderer, die folch’ einen Gletfcher befichtigen, ais eigentliche 
Bergfteiger gefahrdet. Das letztere ift blofs dann der Fali,

Z sig m o n d y , die Gefahren der Alpen. 2. Aufl. 3



34 Von den Schnee- und Eislawinen.

wenn die Gletfcherzunge iiber einen fteilen Felshang herab- 
hangt. Dies gcfchah uns, meinen Freunden G. Geyer, J. Pro
chaska, meinem Bruder Richard und mir, anlafslich eines Ab- 
ftieges vom Piz Trefero (Ortleralpen) nach Sta. Caterina. Wir 
hatten uns auf dem Treferogletfcher viel zu weit rechts ge- 
halten und mufsten nun durch eine Felswand abfteigen, iiber 
der das blaue Eis herunterhieng. Es war fpat am Nachmit- 
tag, ais wir uns dort befanden und einige Eistriimmer, welche 
durch die Couloirs hinabpfiffen, mahnten uns, mit moglichfter 
Eile den Platz zu verlaffen. Wir hielten uns auch ftarker 
rechts und waren bald aufser dem Bereich diefer Eisblócke. 
Haufiger ift es, dafs vorgebauchte Firnmaffen iiber einer Wand 
herabdrohen.

Es werden nicht viele Gletfcherpartien in den Alpen aus- 
gefiihrt, welche mitten durch einfturzdrohende Seracs hindurch- 
fiihren. Unter diefe gehbrt zum Beifpiel die Tour auf den 
Bernina durch das »Labyrinth«, welches eben ein grofser Firn- 
bruch ift. Ais einige meiner Bekannten dasfelbe beim Auf- 
ftiege im Jahre 1883 paffierten, gefchah dies anftandslos, da 
es noch fehr friih am Tage war. Ais aber Prof. Schulz um 
2 Uhr nachmittags wahrend des Abftiegs an diefelbe Stelle 
kam, »neigte eine Eisnadel nahe am Rande ihr Haupt und 
fiel unter lautem Krachen zufammen«. Die Triimmer hatten 
genau die Fufsfpur des Aufftieges bedeckt. (Óft. Alpenzeitung 
1884. S. 191.)

Im Jahre 1884 hatten wir vielfach Gelegenheit, in unferer 
Nahe den Einbruch von Seracs zu beobachten. So auf der 
Oftwand des Monte Rofa, wo die zufammenbrechenden Seracs 
bei der Steilheit der Wand gleich zu einer Lawinę werden und 
bis auf den ebenen Gletfcher hinabftiirzen. Einer folchen La
winę fielen die Fiihrer Ferdinand Imfeng, Pedranzini und Sgr. 
Marinelli zum Opfer. Diefe Kataftrophe hat viel Lehrreiches 
an fich, weshalb ich fie hier befpreche.

Ferdinand Imfeng, ais Leiter der Expedition, gieng von 
dem an und fur fich richtigen Gedanken aus, dafs man, um 
die Lawinen- und Steingefahr am eigentlichen Erfteigungstage 
thunlichft zu vermeiden, fo hoch ais móglich iibernachten 
mufle, da man dann die gefahrlichen Stellen in aller Friihe
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paffieren konnte. Seltfamer Weife erkor fich aber Imfeng zur 
Ausfuhrung feines Planes die in der Mitte des Maffivs aus- 
geaperten Felfen in gerader Linie unter den Felfen der Du- 
four-Spitze. Sie reichen zwar viel hoher hinauf ais der ge- 
wóhnlich benutzte Jagerriicken, aber ragen nicht ftark heraus, 
werden von Lawinen beftrichen und man mufs urn zu ihnen zu 
gelangen vorher jenes lawinengefahrliche Eis-Couloir iiber- 
fchreiten, durch das die meiften Eismaffen ihren Weg nehmen. 
Wenn man nun bedenkt, dafs die Uberfchreitung diefes Cou- 
loirs langfam mittelft Stufen fpat am Nachmittage erfolgen 
mufste, wo gerade die meiften Lawinen abgehen und die Partie 
noch dazu fich Stunden lang auf exponiertem Felsterrain auf- 
warts bewegte, fo mufs man zugeben, dafs Imfeng fich einer 
fehr drohenden Gefahr ausfetzte. Der Trager war etwas zu- 
riick unter einem Felfen gedeckt und kam mit heiler Haut 
davon. Man kann eben bei Ausfuhrung diefer Partie nicht an- 
derswo ubernachten, ais auf dem Jagerriicken, wenn man fich 
nicht am Vortage der eigentlichen Erfteigung der aufserften 
Gefahr ohne Noth ausfetzen will. (Vergl. Jahrbuch des S. A. 
C. 19. Jahrg. S. 531.)

Ein ganz ahnlicher Ungliicksfall trug fich am 20. Aug. 1877 
auf dem Miage-Gletfcher zu. Signor J. Gonella iibernachtete 
mit dem Fiihrer JulienGrange und zwei Tragern auf der Miage- 
Schutzhiitte um den Aufftieg auf den Mont-Blanc zu machen. 
Schlechtes W etter zwang die Partie ihre Abficht aufzugeben. 
Um 11 Uhr vormittags fetzten fie fich in Bewegung um nach 
Courmayeur zuriickzukehren, der Trager Maurice Truchet war 
unangebunden; die anderen drei hatten fich angefeilt, da ihr 
Weg fie iiber Gletfcherterrain fiihrte. An einem Punkt mufs 
man, wie aus der Erzahlung des Sig. Gonella (Bolletino di 
Club Alpino Italiano No. 33) hervorgeht, ein Couloir paffieren, 
das von Seracs dominiert wird. Wahrend fie hier waren, horten 
fie iiber fich einen Larm und fahen, ais fie fich umfchauten, 
eine bedeutende Maffe Eis auf fich zukommen. Grange rief 
»Jetez vous dans la crevaffe« und es gelang ihm fowohl ais dem 
Reifenden fich in einer zum Gliick nahen Kluft zu decken; 
der eine Trager war weniger gut gefchiitzt, er wurde von der 
Lawinę erfafst und abwarts gefchleift. Durch das Seil wurde

3*
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auch Sig. Gonella aus der Kluft herausgeriffen, aber Grange hielt 
beide, bis fie feften Fufs faffen konnten. Den zweiten Trager, 
der unangefeilt und einige Schritt zuriick war, traf die volle 
W ucht der Lawinę, Grange fand ihn mehrere hundert Meter 
tiefer ais ftarren Leichnam. Sig. Gonella bem erkt, dafs 
Grange kein Tadel wegen der nur theilweifen Anwendung des 
Seiles treffen kann. Der Ort des Ungliickes wurde von allen 
Tragern und Fuhrern, die bei Erbauung der Hiitte befchaf- 
tigt waren, unangefeilt paffiert. Sig. Gonella felbft hatte ihn 
tags vorher ohne Seil uberfchritten. Diefes traurige Ereig- 
nis ift um fo bemerkenswerther, ais es zeigt, dafs felbft der 
Weg bis zu einer Schutzhiitte unter Umftanden hóchft gefahr- 
lich werden kann.

Weniger hauftg beobachtet man das fpontane Abbrechen 
von Schneewachten und ich kann mich nicht erinnern, einen 
folchen Fali aus der Nahe gefehen zu haben. Dafs man fich 
hiiten mufs, an einem heifsen Tage unter einer ftark iiber- 
hangenden Schneewachte durchzugehen oder gar iiber einen 
Hang gegen eine folche anzufteigen, ift felbftverftandlich. 
W achten und wachtenahnliche Schneeklumpen trifft man im 
W inter auch auf Felsbergen, wo fie einer Partie ernftliche 
Beforgniffe erregen kónnen. Dies widerfuhr uns (Kbchlin, 
meinem Bruder Karl und mir) anlafslich einer Befteigung der 
Bifchofsmutze am 7. April 1884. Der fteile Felskamin, der fich 
zwifchen beiden Mtitzen herabzieht, war vollftandig mit Schnee 
ausgefiillt, fo dafs wir oben mehrere fehr fteile, auch fenkrechte 
Schneeabbriiche zu bewaltigen hatten. Auf den Felfen der 
kleineren Miitze jedoch fafs an einer Stelle eine Schneemaffe 
von derMachtigkeit einer mittelgrofsen Stube auf und bedrohte 
das Couloir, in welches diefer Kamin auslauft. Ais wir naher 
kamen, fah ich, welche Gefahr diefe^Schneemaffe fur uns bot. 
Wir paffierten das Couloir fo fchnell ais mdglich gegen die 
grofse Miitze hiniiber, wo wir dann auf einem Riicken an- 
fteigen konnten. Ais wir in den Kamin eintraten und uns 
eben unter einem fenkrechten Abfturz befanden, lófte fich an 
einer andern Stelle ein kleiner Schneeklumpen los und flog 
iiber uns hinweg. Der Luftdruck, den diefe Lawinę ausiibte, 
war ein fehr ftarker und zeigte uns, was wir zu erwarten

36
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gehabt hatten, wenn die riefige Schneemaffe herabgebrochen 
ware. Nur der Umftand, dafs gegen Nachmittag das Couloir 
in Schatten kam, liefs den Abftieg in einem minder bedenk- 
lichen Lichte erfcheinen. Es war ubrigens unmoglich, hierzu 
einen andern Weg zu w ahlen, aufserdem beruhigte mich 
einigermafsen die fefte Struktur der Schneemaffe, die wir ja 
aus unmittelbarer Nahe betrachten konnten. Sie hieng gewifs 
vier Meter weit tiber und war an ihrer untern Flachę mit riefigen 
Eiszapfen befezt. Wir paffierten den tiefer gelegenen Theil 
des bedrohten Couloirs , indem wir fitzend abfuhren, da die 
Verha)tniffe dies geftatteten. Immerhin war ich herzlich froh, 
ais wir das Couloir hinter uns hatten. Ais weiterer Umftand, 
welcherdieWahrfcheinlichkeit desHerunterfallens jenes Schnee- 
ballens verringerte, mufs angefiihrt werden, dafs eine lange 
Reihe von warmenTagen vorangegangen war. War er wahrend 
diefer Zeit nicht herabgefallen, fo war dies noch weniger an 
unferem Tage zu befiirchten.

Ahnliches gilt von den Schneewachten. Wir mufsten 
mehrmals unter folchen Wachten koloffalfter Dimenfion tra- 
verfieren. So z. B. auf der Partie vom Hochjoch zum Ortler, 
wo ich in Gefellfchaft meines Bruders Otto am 31. Juli 1881 
zwei Stunden lang Stufen zu hauen gezwungen war. Doch war 
dies ziemlich zeitig am Morgen, die W itterung kalt und alles 
hart gefroren. Wir hatten den Weg unter den Eiszapfen der 
Wachtę durch gewahlt, weil wir dachten, dafs, wenn wir tiber 
fie hinwegfchritten, fie unfer Gewicht vielleicht zum Abbrechen 
bringen konnte.

Von den Ungliicksfallen, die durch von oben kommende 
Eislawinen verurfacht wurden, ift derjenige auf dem alten 
Mont-Blancwege zu erwahnen, bei welchem der Capitain Ark- 
wright und feine drei Fiihrer ihren Tod fanden. Ich entnehme 
die Sc.hilderung desfelben Herrn Meurers Effay tiber die Mont- 
Blanc-Kataftrophen (Óft. Alpenzeitung 1880).

»Am 13. Oktober 1866 waren zwei Partien im Aufftieg 
auf den Mont-Blanc begriffen; die eine derfelben beftand aus 
dem englifchen Capitain Arkwright und feinen drei Fiihrern, 
die andere aus dem Pachter der Cabane des Grand-Mulets, 
Sylvain Couttet und einem in Chamonix domicilierenden
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Deutfchen, Nikolaus Winkart. Die beiden Karawanen wurden, 
wie dies immer bei fchonem W etter in Chamonix iiblich, durch 
Fernrohre verfolgt. Am Grand-Plateau fah man fie Halt machen. 
Die beiden Partien beriethen, welchen Weg fie einfchlagen 
follten, den erften von Balmat gewahlten oder den durch den 
Corridor. In Anbetracht der fpaten Jahreszeit und der kurzeń 
Tage wahlten fie den kiirzeften Anftieg, namlich den Balmat- 
fchen. Bald ftanden fie vor der erfchreckend fteilen, vereiften 
Wand, die hinauf zu den Roches-Rouges fiihrt. Hier war es, 
wo Sylvain Couttet fich erbot, vorauszu(Ieigen und Stufen zu 
fchlagen, was die andern Fiihrer, die bisher vorausgegangen 
und fchon ermiidet waren, gerne annahmen. Couttet und fein 
Begleiter verdankten diefem wohlgemeinten Vorfchlage ihr 
Leben. Kaum waren beide an der Tete angelangt und ftiegen 
auf dem eifigen Abhange aufwarts, den andern um wenige 
Meter voraus, ais fie ein entfetzliches Gekrach und Gepolter 
iiber fich vernahmen. Couttet hatte kaum die Zeit zu rufen: 
»Nachrechts! nachrechts! und niederwerfen!« alsauchfchon das 
verheerendeVerhangnis fie erreichte. Mit donnerndemGedrohne 
fliegen die Eisblócke iiber ihre Haupter hinweg, wenige Se- 
cunden wahrt der nervenerfchiitternde, Entfetzen verbreitende 
Farm, ein Staubregen verfchiedenen Kalibers iiberfchiittetfórm- 
lich die in peinlicher Todesangft an fteiler Wand Hangenden, 
dann herrfcht wieder Grabesftille und nur tief unten zieht, 
vom Windę getragen, eine ungeheure Schneewolke langfam 
gegen Weften, anfangs die Stelle des Schreckens noch ver- 
hiillend, dann allmalilich weiter und weiter fchreitend, ein Bild 
gewaltiger, elementarer Zerftorung freigebend. Couttet und 
fein Begleiter hatten fich bei Eintritt der Kataftrophe tief auf 
die eingerammten Eispickel niedergebeugt, einem wunderbaren 
Zufalle dankten fie es, dafs fie nur von der Lawinę flankiert 
und von keinem der ftiirzenden, iiber ihren Kópfen hinweg- 
faufenden Eisklotze getroffen wurden. Jetzt wandten fie ihren 
Blick fuchend nach ihren Gefahrten. Dort, wo diefelben ftan
den, ais das furchtbare Ereignis eintrat, war die Eislawine mit 
ihrer ganzen unermefslichen Wucht niedergegangen, die armen 
Opfer in die Tiefe reifsend. So fchnell ais moglich eilten fie 
hinab an die Ungliicksftatte, dorthin, wo die rollende Eismaffe
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am Grand-Plateau zum Stehen gekommen war. Ein Berg von 
Eistriimmern erhob fich dort, in wildem Chaos durcheinander 
thiirmten fich die blauen Eisblocke in einer Breite von nahe- 
zu 300 Meter auf. Wie in diefem ungeheuren Triimmerhaufen 
die armen Kameraden finden? Ihre Rufę wurden nicht beant- 
wortet, wie hatte auch unter diefen mit folch vehementer Ge- 
walt zu Thal ftiirzenden Eisfchollen noch Leben fich vorftnden 
konnen? Mehr einem Zufalle war es zuzufchreiben, dafs die 
Suchenden in diefem Labyrinthe von Eis endlich doch den 
einen der Verungliickten, den Fiihrer Franę. Tournier, mit 
eingefchlagenem Schadel und furchtbar verftiimmeltem Kórper 
auffanden; von den Ubrigen keine Spur.« Auch die zwei 
anderen Fiihrer wurden gefunden, indeffen Capitain Arkwight 
felber nicht zu Tage gefordert werden konnte.

Ein anderer Ungliicksfall, der durch eine von oben kom- 
mende Lawinę hervorgerufen wurde, ift nach Studer (Supple- 
mentband S. 12 u. f.) der am Roththalfattel vom 24. Juli 1872 
vorgefallene. Ich theile denfelben auszugsweife hier mit.

Die Lehrer Merz und von Allmen wollten das Roththal 
befuchen. Auf eine Bemerkung ihres Fiihrers J. Bifchoff hin 
liefsen fie fich jedoch verleiten, auf den Roththalfattel zu gehen. 
Merz war des Bergfteigens vóllig ungewohnt. Man ftieg iiber 
Felfen aufwarts und kam in ein etwa 15 Schritte breites fehr 
fteiles Couloir, wo Bifchoff Stufen in den fehr harten Schnee 
hacken mufste. Einige kleine Steine fielen durch das Couloir 
hinab und iiber die Reifenden weg. Man verliefs die Mitte 
des Couloirs und hielt fich mehr links an die Felfen. Auf 
einem kleinen Abfatz wurde geraftet und Bifchoff rieth zur 
Umkehr. Herr Merz jedoch fiirchtete das Hinabfteigen. Ais 
aber Bifchoff die weiter oben gelegenen Felfen ais nicht gang- 
bar befunden hatte, entfchlofs man fich doch zur Umkehr. Es 
war Mittag und Bifchoff trieb zur Eile an. An einigen Stellen 
waren die Stufen mit herabgeftiirztem Schnee bedeckt. Da 
empfand Merz pldtzlich von der rechten Seite her ein wich- 
tiges Andrangen, wurde von der iiber die Felfen hinabtoben- 
den Schneemaffe eine Strecke weit gefchleudert, rutfchte im 
Fluge hinab, bis mit einem Małe der Boden unter ihm wich 
und er kopfiiber ftiirzte und die Sinne verlor. Es war Nacht
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ais er aus feiner Betaubung erwachte. Drei volle Tage brauchte 
er, um endlich die Hiitten von Stufenftein zu erreichen; er 
wurde nachher zwei Wochen lang in Lauterbrunnen verpflegt. 
Die Leichen der beiden andern wurden weit von einander 
entfernt gefunden mit den Spuren eines fchnellen Todes.

Wie Studer bemerkt, war hier der Hauptfehler, dafs Bifchoff 
einen des Bergfteigens ganz ungewohnten Mann vom Roth- 
thal auf den Roththalfattel hatte fuhren wollen. Der zweite 
Fehler war, bei der Mittagshitze durch das offenbar ftein- und 
lawinengefahrliche Couloir wieder hinabzufleigen. Man hatte 
den Anftieg durchfetzen follen, oder aber bivouakieren miiffen, 
und in der Kiihle des Morgens dann den Abftieg ausfiihren. 
So hatte wahrfcheinlich das Ungłiick hintangehalten werden 
kónnen.

Alle iibrigen Falle, wo Lawinen ais Urfache angegeben 
werden, fcheinen fo zu Stande gekommen zu fein, dafs die- 
felben erft durch die Bergfteiger losgelóft wurden, folglich nicht 
Urfache, fondern Folgę des Ungliicks waren*).

Noch mufs ich einiges iiber die Lawinen ais objektive 
Gefahren im Allgemeinen fagen. Sie kommen unvergleichlich 
feltener und an viel weniger Orten vor, ais der Steinfall, wenn 
aber jemand das Ungłiick hat, von einer bedeutenden Lawinę 
betroffen zu werden, fo wird fie ihn vief ficherer tod ten , ais 
dies durch einen Stein gefchehen wurde, da man es fodann 
mit ganz enormen ftiirzenden Maffen zu thun hat, die alles ihnen 
in den Weg Kommende mit fich fortreifsen.

Der Schutz, welcher dem Hochgebirgswanderer gegen 
Neufchneelawinen zu Gebote fteht, ift ein fehr einfacher. Man 
unternimmt unmittelbar nach einem bedeutenden Schneefall 
iiberhaupt keine Partie, auf der man Schneehange iiber 45° 
Neigung zu bewaltigen, oder wo man unter fteileren Hangen 
durch zu traverfieren hatte. Ubrigens reicht der Froft einer 
einzigen klaren Nacht h in , um die Schneemaffen foweit zu

*) Vielleicht ift Mr. Penhalls und Andr. Maurers Sturz auf dem Wetter- 
horn durch eine Neufchneelawine verurfacht worden. Doch wurde nicht direkt 
heobachtet, wodurch die Kataftrophe herbeigefiihrt wurde. Ich komme auf 
diefen Ungliicksfall nochmals zuriick.
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confolidieren, dafs die Gefahr wenigftens fur die erften Friih- 
ftunden des nachften Tages bedeutend vermindert wird.

Andauernd fchlechtes, nebeliges W etter lafst den Neu- 
fchnee oft viele Tage locker und lawinengefahrlich. So lange 
der Schnee eine pulverige, ftaubartige Befchaffenheit hat, der 
dem tretenden Fufs faft keinen Widerftand entgegenfetzt, ift 
er ais lawinengefahrlich zu betrachten und der Erfahrene ent- 
halt fich jeder fchwierigen Unternehmung, insbefondere jeder 
folchen, auf der er in diefer Beziehung allgemein gefiirchtete 
Stellen paffieren miifste.

Ich mochte hier noch auf das Vorgehen aufmerkfam 
machen, welches die Gebirgsbewohner einzufchlagen pflegen, 
wenn fie durch eine von oben kommende Lawinę iiberrafcht 
werden. Sie werfen fich platt auf den Boden nieder, um den 
auf fie eindringenden Schneelaften fo wenig Angriffspunkte ais 
moglich zu bieten. Die Lawinę rollt im giinftigen Falle iiber 
ihre Kórper hinweg, ohne Schaden zu thun. (S. Befchreibung 
eines Uberganges iiber das Hochjoch im Winter von Curat 
Franz Senn, Tourift I. Jahrg. S. 43.)

Wie aber fchiitzt man fich vor dem Einbrechen von Se- 
racs und dem Herabftiirzen der Schneewachten? Die Urfache 
diefer Zufalle liegt in der Warme des Tages; man durchfchreite 
daher keinen Firnbruch in der Mittagshitze oder am Nachmit- 
tage, man betrete um diefe Zeit keinen Hang, iiber dem ein 
Eisbruch oder eine iiberhangende Schneewachte fich befindet, 
und wenn dies einmal abfolut unvermeidlich ware, fo durch
fchreite man die Paffage mit der thunlichften Eile.

Es kann wohl der letztgenannte Fali eintreten, z. B. wenn 
man die Seracs ohne einen grofsen Umweg nicht vermeiden 
kann und es fo fpat an der Tageszeit ift, dafs der Umweg ein 
Bivouak auf dem Firn zur Folgę hatte, bei dem man moglicher 
Weife der Kalte zum Opfer fallen wiirde, oder iiberhaupt gar 
kein anderer Weg vorhanden ift.

Dies ift der einzige Fali, wo der gewiegte Bergfteiger fich 
der objektiven Lawinengefahr ausfetzen foli.

Der Ungliicksfall, dem Capitain Arkwright zum Opfer fiel, 
war kein folcher und es ift hóchft wahrfcheinlich, dafs ein 
richtiger Gletfcherkenner um jene Tageszeit fich nicht an eine
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fo offenkundig lawinengefahrliche Stelle begeben hatte. Man 
hatte lieber einen langeren und ungefahrlichen Weg wahlen 
follen, felbft auf die Gefahr hin, in die Nacht zu kommen, da 
man mit Laternen ohne weiteres den Aufftiegsfpuren nach auch 
den Abftieg hatte unternehmen kbnnen, wenn fchon die Be- 
fteigung in einer ungiinftigen Jahreszeit, wo die Tage fo kurz 
find, ftattfinden mufste. Uberdies war es viełleicht nicht nbthig, 
dafs die vierLeute eben an der gefahrlichen Stelle Haltmachten. 
Sie hatten weiter zuriickbleiben und die anderen zwei ais Pio- 
niere vorausgehen laffen kdnnen. So waren wenigftens blofs 
zwei Menfchenleben dem Verderben ausgefetzt gewefen, und 
man hatte Chance, auf den gehauenen Stufen fchnell die ge- 
fahrliche Stelle zu paffieren.

Man kann nicht leugnen, dafs manchmal auch andere Tou- 
riften fich der Gefahr ausgefetzt haben , von einftiirzenden 
Seracs oder brechenden Schneewachten in die Tiefe geriffen 
zu werden. In der Literatur find mehrere folcher Falle er- 
zahlt, felten aber werden fie fo aufrichtig beurtheilt, wie dies 
Edward W hymper thut, anlafslich einer Uberfchreitung des 
Momingpaffes. Ein Gletfcherbruch dominierte einen fteilen, 
eifigen Hang, den die Gefellfchaft paffierte.

»Quer iiber diefes Eisfeld hieb Croz Stufen. Wir fiihrten 
im Angefichte eines Feindes, der uns jeden Augenblick an- 
greifen konnte, eine Flankenbewegung aus. Die Gefahr lag auf 
der Hand, ja, wir begiengen eine D u m m d re if tig k e it, einen 
verriickten Streich. Wir hatten zum Riickzuge blafen follen.« 
Es war auch nur der Eile zu danken, mit der der Fiihrer 
Croz die Stufen hieb, dafs die Partie nicht verungliickte. Sie 
erreichten gliicklich die Felfen, und Whymper fahrt dann in 
feinerBefchreibung fort: »Wirfetzten unsniederund erfrifchten 
den inneren Menfchen, wobei fich unfere Augen auf die thurm- 
hohen Eisnadeln richteten, unter denen wir weggegangen waren 
und die wir jetzt faft zu unferen Fufsen erblickten. Ohne einen 
vorhergehenden warnenden Laut ftiirzte eine der grófsten, die 
fo hoch wie das Monument an der Londoner Briicke war, auf 
den Abhang hinunter. Jedes Atom unferer Spur, die auf 
ihrem Wege lag, wurde verwifcht und der ganze neue Schnee 
weggekehrt.« So folgte der Beweis fur den Fehler, der ge-
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macht worden, auf dem Fufse nach. Man hatte die Gefahr 
gefehen und fich dennoch in fie begeben.

Es eriibrigt mir nun nocli, auf einige Falle einzugehen, in 
welchen die Lawinę durch die Touriften felber losgetreten 
ward. Das kann nur auf fleilen Berghangen bei frifch gefalle- 
nem Schnee gefchehen, welcher lofe auf feiner Unterlage haftet. 
Durch das Gewicht der iiber fie hinwegfchreitenden Gefell- 
fchaftkommt die untere Partie des Neufchneebelages ins Gleiten, 
die obere, ihrer Stiitze beraubt, rutfcht nach und reifst die 
Reifenden zur Tiefe, fie vollftandig in Schnee begrabend.

In erfter Linie ift da der Fali Bennen vom 28. Februar 
1864 (Whympers Berg- und Gletfcherfahrten. Anhang S. 503 
der deutfchen Ausgabe) zu nennen. Die Herren Goffet und 
Boiffonet wollten mit den Fiihrern Nance, Rebot, Bevard und 
Bennen den Haut de Cry (Rhonethal) erfteigen.

Herr Goffet verfafste von dem Ungliicksfall eine fehr ein- 
gehende Schilderung, welche Whymper wiedergibt. Ich hebe 
daraus nur einige wichtige Details hervor.

Sie hatten iiber ein fteiles Schneefeld zu gehen, das unten 
150', oben 500' breit wan Beim Anftiege fank man bei jedem 
Schritt einen Fufs tief in den Schnee. Bennen erkundigte fich 
bei den Lokalfiihrern, ob fchon an diefem Orte Lawinen abge- 
gangen feien, was diefe verneinten. 150' unter dem Gipfel 
machte man eine wagrechte Curve zur anderen Seite des 
Schneefeldes hiniiber. Der Steigungswinkel desfelben be- 
h'uS 3S°- Da brachen die beiden vorderften, Bevard und 
Nance, plotzlich bis iiber die BrufI ein. Bennen zog das 
Seil an. Der Schnee war zu tief, ais dafs die Eingefunkenen 
fich hatten herausarbeiten kónnen, fie giengen daher, den 
Schnee mit ihrem Kórper theilend, noch ein paar Schritte 
weiter. Bennen befiirchtete eine Lawinę, die Lokalfiihrer aber 
widerfprachen, fetzten ihren Weg fort, und der Schnee wurde 
wieder hart. Ais Bennen das fah, fetzte er auch feinen Weg 
weiter fort, doch trat er fich eigene Spuren iiber denjenigen, 
wo die anderen Fiihrer eingebrochen waren. Goffet, der folgte, 
brach in Bennens Spuren gleich bis an die Bruft ein. Bald 
hórte man einen tiefen, fchneidenden Ton, das Schneefeld 
fpaltete fich 14 bis 15 Fufs iiber der Gefellfchaft in zwei
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Theile. Anfanglich war der Rifs fchmal, nicht breiter ais einen 
Zoll. Goffet trieb feinen Alpenftock, fo feft er konnte, in den 
Schnee, aber fand keinen Halt. Der Schnee, auf dem man 
Rand, gerieth in Bewegung. Die Gefchwindigkeit der Lawinę 
nahm rafch zu und bald war Goffet mit Schnee bedeckt. Er 
war im Erfticken, ais er wieder an die Oberflache kam. Er 
befand fich auf einer Woge der Lawinę und fah fie vor fich, 
wahrend er nach abwarts getragen wurde. Dem Kopf der 
Lawinę gieng eine dichte Schneewolke voran , wahrend der 
iibrige Theil klar blieb. Goffet gab feinen Armen die Lagę, 
die man beim Waffertreten annimmt. Beim Stehenbleiben der 
Lawinę hórte man den knirfchenden Ton, den ein Laftwagen 
erzeugt, wenn er iiber gefrorenen Schnee fahrt. Von dem 
nachkommenden Schnee wurde nun Goffet verfchiittet, doch 
von den Fiihrern, die fich leichter losmachcn konnten, wieder 
herausgegraben. Blofs die Herren Boiffonet und Bennen 
konnten nicht zu Tage gefórdert werden und fanden in den 
Schneemaffen ihren Tod.

Die Schuld an diefem Ungliicksfall trug die Unkenntnis 
der Fiihrer, insbefondere des vorausgehenden Bevard, welcher 
nicht wufste, dafs fie fich in einer lawinengefahrlichen Rinne 
bei fo weichem Schnee befanden. Sogleich beim Einbrechen 
des erften Mannes hatte man es aufgeben follen, noch einen 
Schritt weiter zu gehen. Es kommt iiberhaupt nur aufserfl 
felten vor, dafs man in Schnee, wo keine Gletfcherfpalten find, 
tiefer ais bis zu den halben Oberfchenkeln einfinkt. Ein Ein
brechen bis zu den Schultern hatte die Leute fofort darauf 
aufmerkfam machen follen, dafs da ungewóhnliches vorgehe. 
Sie wiirden iibrigens wohl auch einen anderen Weg einge- 
fchlagen haben konnen und der ganze Ungliicksfall hatte fich 
nicht ereignet.

In Studers Eis und Schnee II. S. 48 findet fich auch eine 
Notiz, worin bemerkt wird, dafs am 27. Juli 1865 die Herren 
H. J. und J. E. Bailey mit drei Fiihrern und zwei Tragern den 
Monte Rofa befteigen wollten. Es war reichlich frifcher Schnee 
gefallen und in der Nahe des Sattels wurden fie von einer La
winę gefafst, durch fie hinabgefchleppt und mehr oder weniger 
begraben wurden, mit Ausnahme der drei Fiihrer. Diefen gelang
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es, die ganze Gefellfchaft nachund nacli aus dem Schnee heraus- 
zuwickeln, bis auf einen Trager, deffen Kórper nahe der Stelle, 
wo die Lawinę ihren Anfang genommen hatte, fechs Fufs tief 
im Schnee gefunden wurde. Es ift mir fehr wahrfcheinlich. 
dafs auch diefe Lawinę durch die Tritte der Betreffenden los- 
geloft wurde. Jedenfalls wurde die Tour bei Schneeverhalt- 
niffen unternommen, bei welchen die Befteigung beffer unter- 
blieben ware. Eine Warnung, dafs auch leichte Berge nicht 
unter allen Umflanden beftiegen werden diirfen.

Eigentlich móchte man ein folches Ungliick auf dem 
gewdhnlichen Monte-Rofaweg gar nicht fur moglich halten, 
da die Neigung eine verhaltnismafsig fehr geringe ift. Man 
mufs annehmen, dafs die Befchaffenheit des Schnees an jenem 
Tage eine der Lawinenbildung im hóchften Grade gunftige 
war. Dariiber, ob man direkt anftieg, oder traverfierte, ift 
mir nichts bekannt geworden. Der letztere Fali ift wahrfchein- 
licher.

Ebenfalls durch eine Lawinę, die die Reifenden felber los- 
traten, hervorgerufen, ift der Fali auf der Siidfeite des Felik- 
joches, am 28. Auguft 1876 (Alpine Journal VIII 163), der auch 
in Studer Aufnahme fand (Supplementband S. 163).

Die Herren Haymann und Johnfon wollten mit den Fiihrern 
Ignaz und Franz Sarbach von den Alphiitten Cours de Lys, 
im Hintergrunde des Val Greffoney aus, das Felikjoch iiber- 
fchreiten. Durch Nebel irre geleitet, hielten fie fich zu weit 
rechts, gelangten an den Fufs des Lyskamm, paffierten den 
Bergfchrund und hatten nun oberhalb desfelben in weftlicher 
Richtung einem fehr fteilen Schneehang entlang zu fchreiten, 
der unten in die fenkrechte hohe Eiswand iibergieng, welche 
die obere Begrenzung des Schrundes bildete. Der Schnee war 
in fehr fchlechtem Zuftande, da eine grofse Menge erft kiirz- 
lich gefallen war. Das Ungliick gefchah dadurch, dafs die 
Neufchneedecke unter dem Gewichte der Partie nachgab, ab- 
rutfchte und die Gefellfchaft mit fich nahm. Die Reifenden 
waren in folgender Ordnung angefeilt: Franz Sarbach fiihrend, 
Johnfon, Ignaz Sarbach, Haymann. Ais das Ungliick fich er- 
eignete, befand man fich gerade oberhalb einer den Schrund 
verdeckenden Schneebriicke, zwei der Reifenden fielen auf die
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eine, zwei auf die andere Seite der Briicke, das Seil rifs. W ie 
tief fie gefallen waren, ift aus den Berichten nicht zu entneh- 
men. Ais Ignaz Sarbach und Haymann fich von dem fie um- 
gebenden Lawinenfchnee freigemacht hatten, waren fie genóthigt,. 
die entgegengefetzte Seite des Bergfchrundes zu erfteigen, was 
3 oder 4 Stunden in Anfpruch nahm, und mufstendann diefelbe 
Briicke, welche das Seil zum Reifsen gebracht hatte, iiber- 
fchreiten. Ihre Gefahrten Franz Sarbach und Mr. Johnfon 
blieben im Lawinenfchnee begraben. Mehrere Stunden fuchten 
die Uberlebenden, dann aber mufsten fie auf dem Felikjoche die 
Nacht verbringen. Da fand fie am anderen Tage eine zahl- 
reiche Gefellfchaft in halb erfrorenem Zuftande. Haymann ftarb 
12 Tage nachher in Folgę von Blutvergiftung.

Die allgemeine Meinung derjenigen, welche die Ungliicks- 
ftatte befucht, gieng dahin, dafs die Fiihrer keinerlei Tadel ver- 
dienen. Die eigentliche Urfache des Ungliicks fcheint der 
Nebel gewefen zu fein, der die Fiihrer irre leitete und fie 
lawinengefahrliche Stellen betreten liefs. Umzukehren, nach- 
dem man den Bergfchrund iiberfchritten, hatte wahrfcheinlich 
eine Nacht auf dem Gletfcher zur Folgę gehabt. »Wir wiffen«, 
bemerkt Mr. D. J. Abercromby fehr zutreffend am Schluffe 
feines Referats im A. J., »wie wenige in derfelben Lagę um- 
gekehrt. waren , insbefondere, wenn man , wie hier, in einer 
halben Stunde alle Schwierigkeiten iiberwinden zu kónnen 
glaubt«.

In Prof. Tyndalls Buch (»In den Alpen«, Seite 188 der 
deutfchen Ausgabe) findet fich in anfchaulicher Weife ein 
Unfall an dem Piz Morteratfch gefchildert, der einige Ahnlich- 
keit mit dem Ungliicke Bennen hat. Man war im Abfteigen 
begriffen; der erfte Fiihrer Jenni vorne, dann Prof. Tyndall, 
dann noch zwei Touriflen, dann der zweite Fiihrer. Anfangs 
mufste Jenni auf Eis Stufen hauen, dann kam man auf Schnee.

Auf diefem trat nun einer der zuletzt Gehenden eine La
winę los, welche alle mit fich hinabrifs.

Ehe Tyndall den Abhang betrat, hatte er fich klar gemacht, 
was im Falle eipes Mifsgefchickes zu thun ware; und fo hatte 
er fich, fo wie er umgeriffen wurde, fogleich auf das Geficht 
geworfen und feinen Stock durch den fich bewegenden Schnee
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auf das darunter liegende Eis geftofsen. Es wurde ihm aber 
keine Zeit gegonnt, die Bewegung zu hemmen, denn kaum hatte 
er ihn wenige Minuten fo feftgehalten, ais er auf ein Hin- 
dernis ftiefs und mit Gewalt in die Luft gefchleudert wurde. 
Jenni, der erfle Fuhrer, wurde zur felben Zeit auf ihn geworfen. 
Sie wurden nun iiber mehrere Abfatze, beilaufig eine Hóhe 
von iooo' hinabgetragen, wie aus einem Briefe Hutchinfons, 
des zweiten Touriften, hervorgeht. Dann kamen fie zur Ruhe^ 
knapp vor einem weitern Abfturz. Mehrere hatten kleine 
Verletzungen erlitten, und alle verfpiirten ein prickelndes Ge- 
fiihl in der Haut der Hand, das mehrere Tage anhielt. (Ich 
felbft beobachtete das Prickeln auch, befonders nach einer 
unfreiwilligen Abfahrt am Feldkopf.) Wenn man nun fragt, 
warum diefer Unfall zu Stande kam , fo mufs ich darauf die 
Antwort geben, dafs der erfle Fiihrer daran die Schuld tragt. 
Sein fondierender Pickel hatte es finden miiffen, dafs der Schnee 
nur lofe auf einer Eisdecke lag. Es war jedenfalls nicht vor- 
fichtig, einfach in den Schnee hineinzufteigen. Diefer hatte 
vorher durch den Pickel zum Abrutfchen gebracht werden 
follen und dann hatte man in das darunter befindliche Eis 
Stufen fchlagen miiffen. Das einzige, was derartige Unfalle 
von einem gewohnlichen Ausrutfchen und Abftiirzen unter- 
fcheidet, ift, dafs das Abftiirzen mit einer Lawinę gemeinfchaft- 
lich erfolgt. Dafs die vorher Abgeftiegenen den Nachfolgendenr 
die an ihnen vorbeiftiirzten, keinen Halt gewahren konnten, da 
Stufen im Eife nicht vorhanden waren, ift ganz felbftverftand- 
lich. Intereffant ift, dafs Prof. Tyndall feine Uhr bei der A b
fahrt verlor und diefe achtzehn Tage fpater, ais man fie fuchen 
gieng, wieder gefunden wurde.

Trotz einer gefrorenen Krufte auf der Oberflache des 
Schnees lofte Victor Tairraz, ais er mit Peter Bohren und 
Herm Tuckett den Abftieg auf der Nordfeite des Aletfch- 
hornes am 18. Juni 1859 verfuchte, eine Schneefchicht von 
10 Zoll bis zu einem Fufs Dicke unter feinen Fiifsen los. Es 
entftand daraus eine riefige Lawinę von etwa einem Kilometer 
in ihrer Ausdehnung nach der Breite, die wie ein gefrorener 
Niagara krachend 500 bis 600 Meter hinabftiirzte. Die Rei- 
fenden vermochten fich durch Einrammen der Stócke in den
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alten feften Schnee zu halten und gaben fofort den Abftieg 
auf diefer' Seite auf. (T uckett, Hochalpenftudien II. 226.) 
E. F. Haberlin erzahlt von einem bei ftarkem Nordwind und 
heftiger Kalte im September 1870 ausgefiihrten Verfuch, den 
Trugberg zu erfteigen (Jahrbuch des S. A. C. I. Jahrg. S. 223): 
»Wir betraten jetzt die fteileren Firnlager; mit der grófsten 
Vorficht iiber fie hinanfteigend gelangten wir bis zu der letzten 
Halde unterhalb des Schneethurms. Der angeblafene Schnee 
war unconfiftent wie Mehl. Hier liatten wir das Ungliick, eine 
Staublawine loszutreten, die uns leicht verderblich geworden 
ware. Zwecklos ware eine Schilderung der bangen Momente, 
wahrend dereń Johannes von Weifsenfluh und ich von der 
blitzfchnell entgleitenden Maffe auf die glatte Bbfchung nieder- 
geworfen, vbllig hilflos am Seil hiengen. Ohne jeden Anhalt 
und von dem erftarrenden Eishagel beftiirmt, waren wir auf 
das Schickfal des vorderen Fiihrers angewiefen. Andreas von 
Weifsenfluhs eiferner Kraft, der auf einem Vorfprung knieend 
mit der einen Hand den eingerammten Pickel hielt, mit der 
anderen das Seil hervorrifs, gelang es endlich, mich zum Stand 
zu bringen, und mit vereinter Thatigkeit hifsten wir den Bruder 
herauf.

Es gibt auch noch eine Móglichkeit der Loslbfung von 
Lawinen durch den Menfchen felber, das ift das Abbrechen 
mit Schneewachten, was ich aber an anderer Stelle behandle. 
Hier will ich nur auf einen ganz eigenthiimlichen Fali ein- 
gehen.

Derfelbe ftiefs am 7. Juli 1880 dem Herrn G. von Strafs- 
burg mit den Ftihrern Inabnit und P. Rubi auf dem Roththal- 
fattel zu. (Studer »Uber Eis und Schnee« Erganzungsband 
S. 19.) »Als fie zu dem Eistunnel gelangten, den acht Tage 
friiher die Fiihrer der Herren Pfarrer Strafser von Grindel- 
wald und Baumgartner von Brienz durch eine Wachtę gebro- 
chen hatten, welche den Zugang zum Roththalfattel verfperrte, 
befand fich der Tunnel etwas zugefchneit und kaum hatte Inab
nit den Pickel hineingebohrt, fo hel die ganze Wachtę in einer 
Lange von etwa 20 Meter zufammen, ftiirzte iiber Inabnit hinaus 
und rifs die zwei andern iiber die fteile Schneewand mit Blitzes- 
fchnelle in den Bergfchrund hinunter, der gliicklicher Weife

48
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mit Schnee halb gefiillt war. Inabnit wurde durch das Seil 
nachgezerrt. Herr G. und Rubi fiihlten ficb unverletzt. Inabnit 
hingegen ftohnte fchwer unter der SchneelafL Sie befreiten 
ihn von der letztern und verfuchten mit ihm den Abftieg.« 
Sie kamen blofs bis zur Concordiahiitte und am nachften Tage 
wurde der Verletzte nach Eggifchhorn gebracht. Er war 1882 
noch nicht wieder hergeftellt.

Diefer Unfall ift ein fehr erklarlicher. Man hatte den acht 
Tage vorher vorbereiteten Weg und nichts ift begreiflicher, 
ais dafs die Fiihrer dachten, dafs, wo andern nichts gefchehen 
fei, fie auch durchkommen wiirden. Ich mufs aber fagen, dafs 
ich das manchmal angewendete Durchgraben von Tunnels durch 
Wachten fur etwas aufserft Gefahrliches halte. Entweder mufs 
man fich in folchen Fallen einen andern Weg fuchen und das 
gelingt faft immer, oder man mufs z. B. vor dem Durchftieg 
aus der Wachtę eine vollftandige Rinne aushauen. Ware dies 
gefchehen, fo hatte Inabnit im vorliegenden Falle die Rinne, 
ohne die Wachtę zu beriihren, paffieren konnen und die Ge- 
legenheitsurfache der Lawinę ware nicht gegeben gewefen.

Zum Schluffe will ich noch nach derTabelledesMr. Mathews 
eine Uberficht uber die todtlich abgelaufenen Ungliicksfalle 
geben, welche durch Lawinen veranlafst wurden.

Bezeichnend ift, dafs alle diefe Ungliicksfalle fich in den 
Weftalpen und kein einziger in den Oftalpen ereignete.

A. D urch  von ob en  kom m ende L aw inen  veranlafst.

Datura Name der 
Touriften. Fiihrer. Ort des Un- 

gliicks. Anmerk.

13. Okt. Capitain Michel Simons Alter Mont- Bei Neu-
1866. Arkwright. Franęois Tournier 

Jofef Tournier
blancweg fchnee.

24. Juli 
1872.

Hr. v. Allmen Johann Bifchoff Roththalfattel
(Jungfrau)

Mittags-
zeit.

20. Aug. Trager. Glacier de Mittags-
1877- M. Truchet Miage. zeit.

8. Aug. Sgr. U. Ma- F. Imfeng Monte Rofa Nach-
1881. rinelli. D. Pedranzini Oftfeite. mittag.

4
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B„ Durch L ostreten  der Lawinę veranlafst.

Datum Name der 
Touriften.

Fiihrer. Ort des Un- 
gliicks.

Anmerk.

20. Aug. 
1820.

Pierre Carrier 
Pierre Balmat 

Augufte Tairraz 
(In Begleitung

Dr. Hamels, Mr. J. 
Durnfords und

Mr. Henderfons)

Alter Mont- 
Blancweg.

Neufchnee

28. Febr.
1864.

? 27. Juli

M. Boiffonet. J. J. Bennen Haut de Cry Bei tiefem
Winter-
fchnee.

1865. Trager (mit M. M. 
H. J. u. J. F. Baley)

Monte Rofa Neu
fchnee.

28. Aug. 
1876.

M. Johnfon 
Mr. Haymann

Franz Sarbach Felik-Joch Neu
fchnee.

? 3. Aug. 
1882.

Mr. W. 
Penhall

A. Maurer. Wetterhorn Neu
fchnee.

Die Falle vom Col du Geant (1860) und Mr. Latham find 
nach einigen Quellen lediglich durch Ausgleiten bei Neufchnee 
veranlafst worden, daher ich fie an anderer Stelle anfiihre.

Dafs fich diefe Ungliicksfalle durch Lawinen blofs in der 
Schweiz zugetragen haben, mag einerfeits auf die grofsere 
Zahl von lawinengefahrlichen Partien zuriickzufuhren fein, 
welche iiberhaupt in der Schweiz in vergletfcherten Regionen 
ausgefuhrt wurden. Andererfeits wird ein Erklarungsgrund 
auch in der grofseren Zuruckhaltung und Vorficht der Tiroler 
Fiihrer zu finden fein, welche gleich nach einem Neufchnee- 
fall nicht leicht eine Partie unternehmen, was, wie die Lifte 
zeigt, doch in den Weftalpen wiederholt gefchah.

Es ware zu wiinfchen und ift auch erreichbar, dafs wenig- 
flens durch Lostreten einer Lawinę in Zukunft kein Opfer mehr 
falle. Der Pickel diene immer ais Sondę, und wo der keinen 
Halt mehr findet, fondern zu tief einfinkt oder abgleitet, da 
trete man eben nicht hin.



III. Kapitel.

Sturm, Kalte und Nebel.
M o tto : „Und der Sturm, er ift erwacht . . . 

Meilenbreit das Schneegefieder 
Stiirzt er von den Hohen nieder,
Ein erziirnter Riefenaar . . .“

v. M or aj n.

Sturm und Kalte. — Schutz gegen Kalte. — Nebel. — Schwierigkeiten, die er 
macht. — Nebel ais fubjektive Gefahr. — Wann wir Nebelpartien unternahmen. 
— Auf der Rothwand, am vordern Elfer, Marmarole, Zwólfer, Versuch auf die 
Croda roffa, Safs Maor. — Rothe Papierftreiten zur Markierung. — Reichenftein, 
Cima Tofa, Villerfpitze. — Taufchung in der Entfernung. — Matterhorn. — 
Gehen mit der Landkarte, nach einer Leitlinie. — Hochalpenfpitze, Rofsruck- 
fpitze und Thurnerkamp. — Fluchthorn. — Nebel auf Schneefeldern. Fufs- 
fpuren ais Leitlinie. — Glockner, Róthfpitze, am Care alto, Reichenfpitze, Lóffler, 
Hornfpitzen, Hochfeiler, Weifshorn, Piz Maipitfch, KI. Buchftein. — Auf den 
Kalkplateaus. Am Hochfchwab, am Dachftein. — Die Kataftrophe am Mont 
Blanc im September 1870. — Verirrung am Breithorn. — Whymper am Col 

d’Erin.

Sturm und Kalte hangen innig zufammen. Erfterer er- 
hóht die Verdunftung an den der Luft exponierten Hautflellen 
und bewirkt fo eine aufsergewóhnliche Abkiihlung. Kalte an 
und fiir fich ift bis zu viel hóhern Graden ertraglich, wenn kein 
Wind weht. Aufserdem kann eine tibermafsige Abkiihlung 
durch Schnee und Eisnadeln bewirkt werden, welche fich an 
Geficht und Hande anlegen.

Dafs es Stiirme geben kann, welche es dem Menfchen 
unbedingt verwehren, aufrecht zu ftehen und den Weg fort- 
zufetzen, darf nicht bezweifelt werden. Wir kennen genug
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Beifpiele, wo der Bergfteiger wegen des Sturmes das Feld 
raumen mufste. Befonders furchtbar geftalten fich manchmal 
die herbftlichen Aquinoctialftiirme, was auch aus den Ver- 
heerungen gefchloffen werden kann, die fie im Waldbeftande, 
an Alphiitten, Schutzhaufern etc. anrichten. Nicht blofs Grate, 
auch breite Plateaumaffen, wie das Tennen- und Hagengebirge, 
das Steinerne Meer, werden von heftigen Sttirmen heimgefucht, 
die in ihrer W ucht felbft den ftarkften Mann zu Boden werfen 
kónnen. Sand und Steinchen werden in die Luft gefchleudert 
und oft weithin verweht. Die in den Trichtern und Mulden 
eingebetteten Schneefelder erfcheinen dann fo dicht mit Kalk- 
ftaub und Gefteinsfragmenten iiberfaet, dafs man fie kauin 
mehr ais folche erkennt. Beifpiele, wo Menfchen auf den 
Bergen den Stiirmen zum Opfer fielen, find in der alpinen 
Literatur nicht verzeichnet. Der Grund liegt zunachft darin 
dafs heftige Stiirme verhaltnismafsig felten find und grófsten- 
theils auf eine Jahreszeit fallen, welche fur das Bergfteigen 
weniger giinflig ift*).

Gefahrlicher noch ais der Sturm fcheint mir die Kalte 
zu fein, welcher der Bergfteiger in folchen Fallen immer aus- 
gefetzt ift, und zwar fpeciell die Abkiihlung der Hande, die 
man ja fo nothwendig zum Ergreifen der Felfen, Halten des 
Eispickels u. f. w. braucht, kann wahrhaft bosartig werden. 
Eine Abftumpfung der Empfindung ift das erfte Zeichen, dafs 
die Abkiihlung einen zu hohen Grad erreicht hat. Man wird 
unfahig, etwas feft anzufaffen. Dann ftellt fich ein wiithender 
Schmerz ein. Erft nach langem Reiben und Klopfen gelingt 
es, in den erftarrten Gliedern die normale Circulation wieder 
herzuftellen. Die Hande, vorher kreideweifs, werden nun fehr

*) Whymper (Berg- und Gletfcherfahrten 530) erziihlt einen Fali, wo er 
am ebenen Gletfcher durch Sturm, trotzdem er am Seile war, zu Boden geworfen 
wurde und dafs er und feine Fiihrer zehn bis zwólf Schritte taumelnd zuruck- 
getrieben wurden. Stiirme von folcher Intenfitat habe ich im Gebirge nicht be- 
obachtet. Die argften, welche ich erlebte, waren die Boraftiirme in Trieft, wo 
zur Zeit derfelben auf den Strafsen Seile fur die fchwacheren Leute gefpannt 
werden. Es fcheint aber, dafs der Sturm feine grólste Kraft erft durch das 
Niederftrómen zum Meere bekommt Auf dem Karftplateau fanden wir ihn an 
einem der argften Boratage ganz ertraglich.
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ftark roth. Gewóhnlich ift damit der normale Zuftand wieder 
hergeftellt.

Auf dem Marfch pflegt man fonft nur manchmal noch an 
den Ohren zu frieren; die iibrigen Kdrpertheile werden durch 
die Bewegung hinreichend warm erhalten. Bei Bivouaks aller- 
dings findet auch eine ftarkere Abkuhłung des ganzen Kbrpers 
ftatt, die fich durch das fubjektive Kaltegefiihl und allgemeines 
Zittern kundgibt. Der Schutz, welcher dem Menfchen gegen 
Kalte zu Gebote fteht, ift ein dreifacher. Erftens warme Klei- 
dung, zweitens Bewegung und drittens die Einfuhr von guter 
Nahrung; die erfte zum Zufammenhalten der vorhandenen 
Warme, die letzteren zur Produktion neuer Warme. Alle drei 
Mittel mufs der Bergfteiger in Anwendung bringen. DieHande 
werden am beften durch Fauftlinge gefchiitzt, welche warmer 
halten ais Handfchuhe mit getrennten Fingern. Manchmal 
aber mufs man des Kletterns wegen die Handfchuhe weglegen 
und gerade das find die Momente, in welchen die Hande fo 
ftark abgekiihlt werden. Sehr haufig ift e s , dafs man friert, 
da die Hande Felfen ergreifen miiffen, welche mit frifch ge- 
fallenem Neufchnee bedeckt find. Nie unternehme man eine 
Bergpartie, ohne Handfchuhe mit fich zu fiihren. Eine Er- 
frierung der Hande kann den beften Bergfteiger hilflos wie ein 
Kind machen. Sobald man nur das geringfte Anzeichen der 
beginnenden Erftarrung bemerkt, thut man gut, die Hande 
tiichtig womoglich mit Schnee zu reiben, damit man fich die 
fpateren Schmerzen und die Hilflofigkeit erfparę.

Nicht immer find Sturm und Kalte auf Bergpartien auch 
von Nebel begleitet. Oft herrfcht auch bei klarem Wetter 
ein folcher Sturm, dafs man fich nicht fetzen kann, ohne 
fich der Gefahr des Erfrierens preiszugeben. So„ trafen wir 
es zum Beifpiel auf der Kónigsfpitze (1881), wo ein wolken- 
lofer Himmel iiber uns lachte und die Schweizer Gletfcher- 
berge (Bernina) weifs vom Horizont heriiberblitzten, aber ein 
fo fiirchterlicher Weftfturm wehte, dafs wir uns fchleunigft auf 
die Oftfeite zuriickzogen und mit der Ausficht auf die roth- 
fchimmernden Dolomitzacken vorlieb nahmen.

Ein andermal war es auf dem Grat der Marmolada di 
Rocca, wo insbefondere Otto infolge des Sturmes derart fror,
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dafs er aufser Stande war, fich feinen Hut mit einer Schnur 
feftzubinden. Auf der Thurwieferfpitze hatte befonders ich 
beim Abftiege iiber den Grat durch den fchauerlichen Oftfturm 
zu leiden, der mir die Eisnadeln ins Geficht peitfchte, ais ich 
das Seil um einen Felfen gefchlungen halten mufste, bis meine 
Freunde feine 40 m Lange hinabgeklettert waren.

Zum Schutze vor Kalte des Gefichts und hauptfachlich der 
Ohren ift es fehr empfehlenswerth, wie wir es in der letzten 
Zeit thaten, fich ein Sacktuch iiber Hut, Ohren und Kinn zu 
binden. Dies verhindert zugleich, dafs der Sturm den Hut 
wegreifse. Uber den Schutz gegen Kalte bei Bivouaks werde 
ich an einer anderen Stelle fprechen.

Schlimmer ift die Lagę des Bergfteigers, wenn Sturm und 
Kalte fich mit Nebel und Schneefall combinieren oder auch 
nur Nebel allein einfallt, und dies will ich nun behandeln.

Ich zahle den Nebel zu den objektiven Gefahren, weil es 
fehr wohl eintreten kann und zahllofe Małe eingetreten ift, 
dafs eine Partie bei fchónem W etter unternommen wurde, 
nachtraglich Nebel einfiel und die Gefellfchaft fich unter viel 
fchwierigeren Umftanden befand, ais fich im Voraus berechnen 
liefs. Wenn eine Partie gleich bei Nebel unternommen wurde, 
fo bildet derfelbe blofs eine fubjektive Gefahr, eine Schwie- 
rigkeit, welche man wohl in Berechnung ziehen mufste, ehe 
man die Tour unternahm. Ich weifs nicht, ob ich viel irre, 
wenn ich annehme, dafs die Berge wenigftens ebenfo oft im 
Jahre mit einer dichten Tarnkappe umhiillt find, ais fie frei 
ihre Haupter auf die Umgebung hinabblicken laffen. Derjenige 
wird fehr wenige Touren auszufiihren im Stande fein, welcher 
blofs bei tadellofem W etter geht, und den die kleinfte Wolke 
am Horizonte oder auf den Nachbargipfeln fchon zur Umkehr 
bewegt.

Der Erfahrene hingegen weifs auch , welch ein Unter- 
fchied es ift, ob man eine Stelle bei klarem W etter oder bei 
Nebel bewaltigt. Wenn man nicht im Stande ift, iiber einige 
Meter hinauszublicken, und man auf unbekanntem Gebiete 
geradezu urtheilslos dahinzufchreiten gezwungen ift, wie erfehnt 
man da auch nur einen Moment des freien Ausblickes, der 
dann hinreiclien wurde, die ins Wanken gerathene Orientierung
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wieder herzuftellen. Im. Nebel haben alle Dinge einen ganz 
anderen, fremdartigen Charakter. Felfen, die nur wenigeSchritte 
entfernt find, diinken dem Bergfteiger endlos weit, Vorfpriinge 
und Zacken verfchwinden, alles gewinnt ein haltlofes plattiges 
Ausfehen, ein richtiges Urtheil uber die kommenden Felspar- 
tien ift beinahe unmoglich. Auf den grofsen Plateaus der 
ndrdlichen Kalkalpen verliert man fogleich die Orientierung, 
wenn man nicht augenblicklich den Compafs zu Rathe zieht. 
Auf weit gedehnten Firnfeldern ift es ebenfo. Alles ift eine 
graue Maffe. Die Grenze zwifchen dem Firn und dem Nebel 
ift verwifcht, man weifs nicht mehr, ob es auf- oder abwarts 
geht und oft mufs der taftende Fufs lehren, dafs das Auge 
fich geirrt hat. Im Kluftegewirr eines gewaltigen Gletfchers 
bangt man, ob man hindurchkommen werde, und in den Se- 
racs eines Eisbruches weifs man nicht, ob man nicht im nach- 
ften Augenblick abgefchnitten fein wird.

Wie follte dies anders fein, wenn dem Bergfteiger der 
wichtigfte Sinn zur Beurtheilung der vorliegenden Verhaltniffe, 
der Gefichtsfinn, geraubt ift? Die Entmuthigung, welche aus 
folchen Verhaltniffen entfpringt, ift auch geeignet, den Hoch- 
touriften in feiner Leiftungsfahigkeit zu beeintrachtigen, gerade 
dann, wenn er feiner geiftigen Krafte im hbchften Grade be,- 
nóthigt. Es ift dies der Fali, wenn man den einzufchlagen- 
den Weg bereitś gemacht hat, aber in unvergleichlich hbherem 
Mafse, wenn man fich auf ganzlich unbekanntem Terrain be- 
findet.

Es ift klar, dafs der Nebel das Leben des Touriften nicht 
direkt bedroht, wie dies bei der Stein- und Lawinengefahr der 
Fali ift, fondern dafs die Gefahr nur in der Erhóhung der vor- 
handenen Schwierigkeiten liegt, die durch ihn zu Stande kommt.

Uber die Dichtigkeit des Nebels allerdings find vielfach 
ubertriebene Vorftellungen im Umlaufe. So dichten Nebel 
gibt es iiberhaupt nicht, dafs man nicht auf mehrere Meter die 
Gegenftande nocli ausnehmen kónnte, und es gehbrt zu den 
aufserften Seltenheiten, dafs man den auf 8 m Diftanz am Seile 
gehenden Kameraden nicht mehr den Umriffen nach fehen 
wiirde. Dennoch ware es leicht móglich, infolge Nebels eine 
Kluft zu iiberfehen, oder dem Rande einer Schneewachte zu
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nahe zu kommen, befonders wenn der Nebel lich mit Damme- 
rung oder fehr dichtem Schneefall combiniert. Doch davon 
werde ich in einem andern Kapitel fprechen.

Die Falle, in denen wir mit Nebel zu thun hatten, waren 
bei weitem der grófseren Anzahl nach folche, wo der Nebel 
eine fubjektive Gefahr bildete, d. h. wir wiffentlich in den Nebel 
hineingiengen. Ich handle diefe Falle aber aus fachlichen 
Grtinden an diefer Stelle ab, da es fur das Benehmen und Vor- 
gehen des Touriften gleichgiltig ift, ob der Nebel ihn iiber- 
fallen hat, oder ob er in den Nebel hineinmarfchiert ift. Dies 
letztere gefchah unfererfeits in den frtiheren Jahren unferer tou- 
riftifchen Thatigkeit haufiger ais in den fpateren. Wir han- 
delten dabei nach den folgenden Principien. Wenn der Berg, 
welcher auf dem Programm ftand, ein ganz leichter war, fo 
dafs feine Befteigung nur der dabei zu beobachtenden Ausficht 
willen unternommen wurde , fo giengen wir bei fchlechtem 
W etter iiberhaupt nicht, da wir damit unfern Zweck gar nicht 
erreicht hatten. Blofs dann, wenn wir uns beim Einfallen des 
Nebels fchon in der Nahe des Gipfels befanden, ward die Be
fteigung vollends durchgefiihrt. Auch in dem Falle unterliefsen 
wir die Befteigung, wenn fich vorausfehen liefs, dafs die Schwie- 
rigkeiten durch den Nebel in das Unermefsliche gefteigert 
wiirden und die Durchfiihrbarkeit der Partie in Frage ftand. 
War dies aber nicht zu befiirchten, und ward die Partie haupt- 
fachlich zu dem Zwecke unternommen, um ihre Schwierigkeiten 
kennen zu lernen und zu iiberwinden, dann fetzten wir die 
Tour auch im Nebel fort, ja, wir giengen manchmal fchon vom 
Beginn an in den Nebel hinein.

Ubrigens kam einigemale auch das Motiv in Betracht, dafs 
wir uber einen Gebirgszug hinuber wollten, das W etter fich 
nicht befferte und der Umweg um den Gebirgszug fich aus 
Zeitmangel nicht mehr durchfiihren liefs.

Begreiflicher Weife ift es ein grofser Unterfchied, ob man 
einen W eg fchon einmal gemacht hat, ihn alfo kennt oder ob 
man noch nie an der Stelle gewefen ift. Im erftern Falle ift 
die Sache viel weniger riskant und auf Felfen wird man faft 
alles unternehmen kónnen. Das ift ein grofser Vortheil, den 
der wegkundige Fiihrer dem ftihrerlofen Touriften voraus hat.



Schwierigkeiten, die der Nebel macht. — Auf der Rothwand.

Die von mir im Folgenden erzahlten Nebelpartien beziehen 
fich nur auf folche Berge, die ich zum erften Małe betrat.

Es ift nicht das namliche, ob es fich um die Befteigung 
eines Felsbergs im Nebel, oder um die Uberfchreitung eines 
Gletfchers, oder eines anderen mehr ebenen Terrains handelt. 
Im erftern Falle ift es wieder nicht gleichgiltig, ob man fich 
auf Kalk- oder Urgebirge befindet.

Von den Kalkbergen will ich nun zuerft erzahlen und 
zwar fpeciell von den Dolomiten.

Am '27. Auguft 1881 beftiegen Otto und ich die Roth- 
wandfpitze bei Sexten. Ais wir uns aber von der Anderftealpe 
aus den Felfen naherten, umhiillten die Nebel den Berg bis 
tief herab auf die Schuttfelder. Obfchon wir von frtiheren 
Erfleigungen nichts wufsten, hatten wir uns von der Ferne 
den Plan gemacht, ziemlich direkt gegen die Spitze anzufteigen. 
Die Felfen hatten flark zerkliiftet und nicht allzufteil ausgefehen. 
Jetzt allerdings fahen wir vor uns eine Schlucht durch den 
Nebel, neben welcher es hinangieng. Um aber bei dem aufserft 
complicierten Terrain — wir mufsten aus einerkleinen Schlucht 
in die andere, um mehrere Felsthiirme herum — uns auszu- 
kennen, bauten wir an jeder markanten Stelle einen kleinen 
Steinmann, fo dafs wir bei einem eventuellen Riickweg An- 
haltspunkte gehabt hatten. Es ift namlich bei den verwickel- 
ten Kalkwanden oft felbft bei fchónem W etter nicht leicht, 
beim Abfteigen Stellen wieder zu erkennen, die man im Auf- 
fteigen paffiert hat. Man mufs fich da umwenden, um fich das 
Bild in das Gedachtnis zurtickzurufen, das man beim Auffteigen 
fich eingepragt hat. Noch viel fchwieriger ift das bei Nebel, 
wo die ferneren Gegenftande zur Orientierung fehlen; da ift 
manchmal gerade ein momentaner Lichtblick geeignet, die 
Sache noch unklarer zu machen, ais fie ohnedies ift. Damals 
erreichten wir nach einer intereffanten und aufregenden Kletter- 
tóur von drei Stunden den Gipfel unferes Berges. Oben lich- 
tete fich auf einmal der Nebel und wir erkannten, dafs es viel 
beffer gewefen ware, auch zum Anftiege den Weg zu wahlen, 
den wir uns nun zum Abftieg erkoren. Viel weiter rechts 
(von oben her), ais wir gegangen waren, zog fich namlich ein 
breiter Schuttriicken hoch in die Wand herauf. Wenn wir
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den letzten Gipfelbau hinabftiegen, konnten wir durch hori- 
zontales Traverfieren den Schuttkamm erreichen und auf ihm 
bequem hinabkommen. Allerdings mufste vorerft eine ziem- 
lich tiefe Schlucht iiberfchritten werden, doch erfparten wir 
uns dadurch den grófsten Theil der Kletterei. Auf dem fo 
entdeckten Wege ift die Partie eine der leichteften Dolomit- 
touren. Ihn fur den Aufftieg zu entdecken hatte uns der Nebel 
verhindert.

Schlimmer ergieng es uns vier Tage fpater, ais wir den 
Elferkofel von der Sextner Seite aus erfteigen wollten. Wir 
waren bereits in der Nahe des vorderen Gipfels, ais plotzlich 
Nebel einfiel. Wir verkrochen uns unter einen Felfen, weil 
es zu fchneien anfieng, und warteten 3/4 Stunde. Da das W etter 
wahrend diefer Zeit fich nicht befferte, im Gegentheil eine 
ganz fchauerliche Kalte eintrat, fahen wir uns zum Rtickzuge 
genothigt. Wir hatten beim Anftieg keine Steindauben gelegt, 
da der Weg ohne Nebel vollkommen klar war. Ziemlich vor 
der Scharte zwifchen Rothwand und Elfer geht es iiber einen 
Riicken gegen den vorderen Elfer hinan. Allerdings verliert 
fich der Riicken weiter oben in der Wand. Nun hatte aber 
der Neufchnee die Phyfiognomie der Felfen in dem Mafse ver- 
andert, dafs wir die im Aufftiege paffierten Stellen nicht wieder 
erkannten. Der Nebel machte es unmoglich, die genaue Di- 
rektion des Abftieges zu beftimmen. Wir wufsten nicht, ais 
wir eine Weile abgeftiegen waren, ob der Riicken rechts oder 
links von uns fich befand. Die Felfen direkt unter uns waren 
viel fteiler, ais irgend welche von uns an jenem Tage paffierte. 
Wir befchloffen in der Ifohypfe nach rechts zu kletlern, um 
uns die Uberzeugung zu verfchaffen, ob der gefuchte Riicken 
fich nicht dort befinde. Und wirldich! Nach Uberfchreitung 
von zwei Couloirs fahen wir einen Felsriicken. Wir erkannten 
ihn im Nebel gleich ais den gefuchten, denn wir fanden einen 
haushohen Steinblock, der unvermittelt dem Grat auflag und 
uns fchon beim Aufftieg ais charakteriftifch aufgefallen war? 
Nun waren wir geborgen und hatten in fchnellem Tempo bald 
die Nebelgrenze erreicht, froh, einer fo bbfen Lagę entronnen 
zu fein. D*ie Kalte war fo furchtbar gewefen, dafs wir kaum 
zu klettern vermochten.
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Ein anderes Beifpiel. Am 26. Juli 1882 beftiegen Purt- 
fcheller und ich einen der in der Mitte des Marmoralemaffives 
gelegenen Gipfel. Die Marmarole weifen ein grofses Plateau 
auf, an deffen Siidrand fich eine lange Reihe von Spitzen er- 
hebt. Erft zwei Jahre fpater brachten wir in Erfahrung, dafs 
der hochfte Gipfel des Stockes, die Froppa, fich im Often und 
beilaufig dort befindet, wo die beiden Kamtne auseinander- 
weichen, welche das Val Bajon umfaumen. Damals hatten wir 
Nebel, welcher bis gegen das Plateau herabreichte und die 
Gipfelbauten bis auf wenige verdeckte. Da es oft vorkommt, 
dafs die hbchften Gipfel Nebelhauben tragen, wahrend die 
niedrigeren noch frei find, nahmen wir an, dafs der rechts am 
Rande des Marmarolekaares fich erhebende Gipfel einer der 
hóchfteft fein werde, da er bis unten mit Nebel bedeckt war. 
Ais wir dann iiber die Oftkante die Befteigung vollfiihrten, 
fanden wir, dafs fie wegen des plattigen Gefleines und einzelner 
iiberhangender Stellen fo fchwierig war, dafs wir uns fcheuten, 
bei dem Mangel irgendwelchen Haltes zum Abfeilen den Ab- 
ftieg auf derfelben Route zu nehmen. Trotzdem nun wahrend 
unferes 1 ftiindigen Aufenthaltes auf dem Gipfel der Nebel 
fich nicht lichtete, unternahmen wir doch einen andern Ab- 
ftieg auf der Weftfeite, der dann auch gliicklich gelang. Unter 
anderen Umftanden ware bei dem herrfchenden Nebel die Regel 
gewefen, den gleichen Weg zuriick zu nehmen, den wir ge- 
kommen waren. Aber unfere Lagę war eine derartig fatale, 
dafs wir etwas riskieren mufsten. Uberdies wufsten wir ja 
auch, dafs unfere Wand die Hóhe von 200 Meter kaum iiber- 
fchritt.

Kurze Zeit vorher, am 22. Juli, hatten Purtfcheller, Otto 
und ich den Elferkofel ebenfalls grófstentheils bei Nebel be- 
fliegen. Derfelbe deckte hier gerade nur den Gipfelgrat, auf 
dem wir uns fudlich des hbchften Gipfels befanden. Wir er- 
ftiegen nun einen Zacken in der Meinung, es fei der hochfte 
Gipfel. Durch den Nebel fchimmerte weiter nordlich ein zwei- 
ter. Auch der ward und zwar mit aufserordentlicher Anftren- 
gung erklommen, dahinter erfchien wieder ein hoherer. Plotz- 
lich gieng ein heftiger Hagelfall nieder, die Pickel fiengen zu 
faufen an und wir mufsten trotz der erftarrten Hande, um an
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den hóchften Gipfel heranzukommen, fchleunigft wieder den 
W eg hinabfteigen, den wir gekommen waren. Die von Waffer 
iiberronnenen Felfen erfchwerten dies noch mehr. Wir mufs- 
ten immer wieder denfelben Weg herab , den wir auf die 
Zacken hinaufgeftiegen waren, da fie alle nach der Seite des 
hóchften Gipfels zu fenkrecht oder iiberhangend abfallen. End- 
lich waren wir fo nahe, dafs wir felbft im Nebel jenfeits den 
durch einen Steinmann gekennzeichneten Gipfelthurm erkann- 
ten, der dann auch mit Umgehung des letzten Nebenzackens 
auf der italienifchen Seite erftiegen wurde. Ware der Nebel 
nicht gewefen, fo hatten wir wahrfcheinlich die Sachlage be- 
reits auf dem erften Nebenzacken erfafst und uns enorme 
Miihe und Zeit, fowie die Gefahr vom Blitze erfchlagen zu 
werden (ich werde darauf in einem der nachften Kapitel zu- 
riickkommen) erfpart. Fur den Riickweg hatten wir uns die 
Verhaltniffe genau angefehen. Er gieng anftandslos von Statten. 
Sehr fórderlich waren uns zur Orientierung die in den Schnee- 
klammen zuriickgelaffenen Fufsfpuren.

Zwei Tage darauf beftiegen wir gleichfalls bei Nebel den 
Zwólferkofel. Der Nebel iiberfiel uns, ais wir uns beilaufig 
auf der Halfte der beriichtigten Eisrinnebefanden. W irkonnten 
nicht beurtheilen, ais wir die Rinne hinter uns hatten und uns 
links wendeten, ob von den beiden vorliegenden Schluchten 
die rechte oder die linkę beffer zum Anftiege geeignet fei. Wir 
wahlten dann die zur Rechten, in der wir weiter oben einen 
Eiskamin trafen, welchergrofse Schwierigkeiten verurfachte. Ob 
die andere Rinne gangbar ift, weifs ich bis heute nicht Wir 
kamen dann auf einen Grat, der uns nach rechts hin zu einem 
Steinmanne fiihrte. Obfchon es fehr wahrfcheinlich war, dafs 
wir uns auf der hóchften Spitze befanden, hatten wir dafiir 
doch keine Burgfchaft, da der Nebel fo dicht lag, dafs wir 
nicht einmal die nachften Gipfelfelfen ausnehmen konnten. 
Darum fuchten wir eifrig nach den Karten der friiheren Er- 
fteiger, die wir denn auch unter mehreren zufammengelegten 
Steinen vorfanden. Eintretender heftiger Regen bewirkte, dafs 
der Nebel fich lichtete und wir fur den Abftieg nichts weiteres 
zu beforgen hatten.

Nicht immer gelingt es, bei Nebel in den Dolomiten eine
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Tour durchzufuhren, befonders dann nicht, wenn man friiher 
niemals Gelegenheit hatte, die Felfen zu befehen. Vor folchen 
Verhaltniffen ftanden Purtfcheller und ich, ais wir am 19. Juli 
cinen bereits oben erwahnten Verfuch der Erfteigung derCroda 
roffa iiber die Weftwande vom Gotteresthal aus machten. Der 
Nebel, welcher beftandig die Wand verhiillte und nur zeitweife 
einzelne Partien freiliefs, beeinflufste das klare Urtheil in fol- 
chem Mafse, dafs wir etwas Unmógliches zu Stande bringen 
wollten. Ais wir zwei Tage nachher die Wand bei klarem 
W etter fahen, erkannten wir genau, dafs an dem Punkte, wo 
wir auffteigen wollten, ein Durchkommen unmoglich war.

Nebel verhiillte bis tief herab die beiden Koloffalthiirme 
des Safs Maor, ais Purtfcheller, Otto und ich diefen fchwierigen 
Gipfel angiengen. Da uns jedoch am Tage vorher der Fuhrer 
M. Bettega eine vortreffliche Befchreibung des einzufchlagen- 
den Weges gegeben hatte und die Verhaltniffe diefes Berges 
iiberaus einfach liegen (eine grofse Schlucht, die durchklettert 
werden mufs, rechts und links von ihr zwei Felsthiirme, von 
denen der rechte der hohere ift), war es uns auch im Nebel ver- 
haltnismafsig leicht, unfer Vorhaben auszufiihren. Auf dem 
Gipfel kamen wir in ein Gewitter, von dem ich fpater noch 
erzahlen werde. Fiir den Abftieg hatten wir uns an den her- 
vorragenden und wichtigen Felsvorfpriingen, befonders dort, 
wo die Route eine Biegung machte, lange rothe Papierftreifen 
gelegt. Die Langsrichtung des Streifens deutete dann die Rich- 
tung an, in welcher der weitere Weg zu nehmen ift. Diefes 
Verfahren, dasvon einem Grazer Alpiniften, Herrn Georg Geyer, 
herriihrt, ift aufserordentlich zu empfehlen. Die rothen Papiere 
fieht man auch im Nebel auf ziemlich weite Diftanzen, felbft ehe 
man Details an den Felfen erkennen kann. Bei fehr compli- 
cierten Felspartien leiften fie fiir den Abftieg vortreffliche Dienfte. 
Je fteiler die Felfen find, je mehr fenkrechte Abfatze, defto 
mehr wird man fie fchatzen lernen, da bei folch fteilen Stellen 
die Beurtheilung der Gangbarkeit von oben her ganz enorm 
erfchwert ift und man oft nicht genau diefelbe Stelle trifft, 
welche man im Aufftiege zur Uberwindung eines fenkrechten 
Abfatzes beniitzte. Um einen Anftieg zu markieren, eignen 
fich allerdings kleine Steindauben beffer, welche man von unten
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fehen kann, was bei den horizontal aufgelegten Papierftreifen 
nicht der Fali ift.

Des Hilfsmittels der rothen Papierftreifen bedienten wir 
uns auch bei der Erfteigung des Saffo di Mur am 9. Auguft 
1884 und zwar erftlich des weftlichen Gipfels. Unfer Weg war 
ein aufserft verwickelter von der Siidfeite hinauf. E r enthielt 
keine einzige fchwere Kletterftelle, indem eine jede folche 
durch einen kleinen Utnweg vermieden wurde. Einmal wufsten 
wir beim Abftieg wirklich nicht, ob wir noch am rechten Wege 
waren, und eines unferer rothen Zeichen leitete uns auf die 
Spur. Der Nebel war auf diefem Berge erft eingefallen, ais wir 
unfern Weg auf den oftlichen Gipfel bereits im Gedanken 
traciert hatten. Im gegentheiligen Falle ware die Partie viel- 
leicht unausgefuhrt geblieben.

Wenn man fich eine Wand fo genau angefehen hat, ais 
ich die Nordwand des Reichenftein, ehe wir an die Lofung 
diefes Problems giengen, fo kann man es auch riskieren, den 
Aufftieg iiber diefelbe bei Nebel zu unternehmen. Deffen un- 
geachtet trafen wir (L. Friedmann und ich) die Tracę nicht 
ganz fo, wie wir fie projektiert hatten, fondern hielten uns 
zu weit rechtś, was wir fpater zwar bemerkten, doch blofs durch 
grofse Anftrengung und Uberwindung mehrerer fchwieriger 
Platten wieder gutmachen konnten. Ais wir in der Hóhle 
direkt unter dem Gipfel angelangt waren und in ihr eine Weile 
Zuflucht nahmen, um einen Gufsregen abzuwarten, erfchienen 
im Nebel die nahen jenfeits eines Schneefeldes befindlichen 
Felfen fo glatt und unnahbar, dafs wir faft an einer Fort- 
fetzung der Partie verzweifelten. Die Auffindung der Hohle 
felbft und die Anordnung der Schneebander unter ihr, die wir 
von unten beobachtet hatten, hatten mir die Uberzeugung ver- 
fchafft, dafs wir uns auf dem richtigen Wege befanden, jetzt 
follte fich die Móglichkeit der Durchfiihrung erweifen. Erft 
ais fich der Nebel jahlings lichtete, erkannten wir, dafs jene 
Felfen gangbar feien. Fur den Abftieg war ich nicht beforgt, 
denn ich hatte den gewóhnlichen Reichenfteinweg bereits ge- 
macht und wufste, dafs dort an den wichtigen Stellen einige 
rothe Zeichen angebracht find. Wir kamen trotz des Nebels 
glticklich hinab, obfchon dies auch nicht ganz leicht ift und



Cima Tofa, Yillerfpitze. 63

ein kleiner Irrthum verhangnisvoll werden kónnte. Es war 
fchon fpat an der Zeit (4 U hr), ais wir auf dem Gipfel an- 
kamen und ein Verfehlen des Weges hatte zum mindeften ein 
Bivouak bedeutet, was bei der Durchnaffung unferer Kleider 
und der herrfchenden Kalte — es fchneite — hatte gefahrlich 
werden konnen.

Bei dem terraffenfórmigen Bau mancher Kalkberge, welche 
zahlreiche, iibereinander liegende Schuttbander aufweifen, ift es 
im Nebel fchwer, fich zu orientieren, ob man fich auf dem 
hóheren oder auf dem tieferen Bandę befindet, da die Verhalt- 
niffe beider oft fo iiberaus ahnlich find. Bei Nebel kann man 
vollkommen im Unklaren dariiber bleiben. So gefchah es 
uns (Richard und mir) z. B. anlafslich der Erfteigung des 
Cima Tofa. Wir waren bereits im Rtickwege begriffen auf 
jenen Bandem, welche vom Tofagletfcher gegen die Scharte 
hinziehen, auf welcher die Tofahiitte fteht. Der Nebel fiel 
ganz plótzlich ein, und ich wufste nicht, ob wir uns auf dem 
richtigen Bandę befanden. Bereits in der Nahe der Scharte 
nahm ich mir vor, etwas hóher zu fchauen, und wirklich, wir 
waren fart am Ziele und waren um ein Haar uber diefes hin- 
ausgegangen. Uber die riefigen , karrenfeldartigen Platten, 
welche fur den Punkt charakteriftifch find, erreichten wir dann 
gliicklich, obfchon der Nebel anhielt, die Hutte. —

Einfacher ais im Kalkgebirge geftalten fich die Verhalt- 
niffe im Urgebirge. Eine Urgebirgswand wird man meiftens, 
wenn man fie vorher auch nur fliichtig zu fehen bekam, auch 
bei Nebel unbedenklich durchklettern konnen. Dies thaten 
Purtfcheller, mein Bruder Richard und ich beifpielsweife am 
5. Sept. 1882 bei der hohen Villerfpitze. Ein kurzer Blick 
hatte geniigt, einen Plan zu entwerfen, auf welche Weife wir 
die Siidwande durchklettern kónnten, und trotzdem Nebel ein- 
fiel, machten wir uns an die Durchfiihrung, welche anftandslos 
in 1 Stunde 35 Minuten gelang. Ein verfallener Steinmann 
verfchaffte uns die Gewifsheit, dafs wir den Gipfel auch wirk
lich erreicht hatten, denn auch hier war der Nebel fo dicht, 
dafs man blofs die nachfte Umgebung fah.

Dariiber taufcht der Nebel fehr haufig, ob man noch weit 
vom Gipfel entfernt ift, oder fchon nahe demfelben. Bei dem
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bereits erwahnten Verfuche auf den Piz Buin kehrten wir 
u. A. auch deswegen um, weil wir nicht wufsten, wie weit wir 
uns noch vom Gipfel befanden. Oft argert fich der Bergfteiger 
hinterher, die kurze Strecke bis zum Ziel nicht vollftandig zu- 
riickgelegt zu haben. Am Zermatter Weifshorn (mit Purt- 
fcheller und Otto am 29. Aug. 1884) taufchten wir uns wieder 
in der entgegengefetzten Richtung. Wir meinten faft am Ziele 
zu fein und hatten noch fehr weit.

Wennkunftliche Hilfsmitteloder iiberhaupt Zeichen menfch- 
licher Anwefenheit vorhanden find, fo kónnen diefe bei Nebel 
manchmal in aufserft willkommener Art Wegweiferdienfte 
leiften. Wie wichtig es ift, auf die fcheinbar unbedeutendften 
Umftande in diefer Hinficht zu achten, mag folgender Fali 
zeigen. Am 20. Auguft 1884 ftiegen wir den S. W. Grat des 
Matterhorns hinunter. Da es bereits fpat am Tage war und 
Nebel und Kalte herrfchte, trachteten wir die italienifche 
Schirmhiitte zu erreichen. Uber die Lagę derfelben war uns 
nichts weiter bekannt, ais dafs man fie an einem horizontalen 
mit Eis bedeckten Felsbande (der Cravate) auf der Siidwand 
des Berges zu fuchen habe und dafs wir uns demnach von 
dem Grate, den wir nach abwarts verfolgten, links zu wenden 
hatten. Einmal hatten wir fchon einen in der gewiinfchten 
Richtung horizontal verlaufenden Eisftreifen fur die Cravate 
angefprochen, unfere Hoffnung wurde jedoch getaufcht. Nach- 
dem wir etliche fiinfzig Meter vorgedrungen waren, mufsten 
wir wieder zum Grat zuriick, da fich die Eisleifte in den fchwar- 
zen Felfen verlor. Wir fuchten nun tiefer unten und ftiefsen 
gerade da, wo ein dem oberen parallel laufender Eisftreifen 
fich zeigte, auf zwei machtige, halb im Schnee vergrabene 
Stiicke Brennholz. Diefer Fund ftarkte in uns die Vermuthung, 
dafs wir uns hier an dem Beginn der Cravate befanden, faft 
zur Gewifsheit. Denn hóher ais die Abzweigung des Weges 
zur Cabane Holz hinaufzutragen, hatte nicht viel Sinn gehabt 
und andrerfeits hatten wir an den oberen Partien des Berges 
aufser jener bereits angefuhrten Eisleifte nichts bemerkt, was 
der Cravate, foweit fie uns aus der Literatur bekannt war, 
entfprochen hatte. Es war fur uns damals fehr wichtig zu er- 
fahren, ob wir auf dem richtigen Wege zur Hiitte uns be-
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wegten, da die Uhr bereits die fiinfte Nachmittagsftunde wieś 
und jeder Schritt dem Eife erft durch eine Stufe abgewonnen 
werden mufste. Nicht lange nachher erblickten wir den im 
Nebel auftauchenden, offenftehenden Rahmen der Hiittenthure 
und waren fomit geborgen.

Tags darauf dienten uns die Seile und zwar zunachft die 
Corde Tyndall ais Wegmarken, neben der Kenntnis des Berges 
aus der Literatur, nach der wir den zerhackten Theil des 
Grates ais Crete du Coq und links unterhalb desfelben das 
Eisfeld ais Leichentuch erkannten. Dort hatten wir wieder 
nicht gewufst, wohin zu gehen, wenn wir nicht im Nebel rechts 
um »den grofsen Thurma ein horizontales Seil hatten entlang 
laufen gefehen. Am Fufse des »grofsen Thurmes« fanden wir 
Bretter zur Errichtung einer neuen Cabane. Unterhalb find 
leichtere Stellen und wir wandten uns auf Prof. Schulz’s An- 
gabe hin nach links, wo wir direkt unter uns bald ernlte Hin- 
derniffe antrafen. Wir trachteten nach rechts hin zu traver- 
fieren. Eine Wandftufe hinauf, dann eine glatte Platte, dann 
gieng’s leicht hinab. Ich war recognoscierend voraus und ent- 
deckte in einem kleinen JCamin ein permanentes Seil. Unfer 
Jubel war grofs. Es ift dies Whympers »Schornftein«. Ohne 
weitere grofse Schwierigkeiten kamen wir zum Col du Lion 
herab.

Wenn es fich bei Nebel nicht blofs um die Durchklette- 
rung einer beftimmten Felswand handelt, fondern um dieDurch- 
fchreitung einer grófseren horizontalen Strecke, mufs die Land
karte forgfaltig mit den vorgefundenen Verhaltniffen verglichen 
werden. Zur Orientierung ift es rathlich, in folchen Fallen den 
Compafs zu benutzen, da man fich im gegentheiligen Falle 
ganz aufserordentlich irren kann. Die Benutzuug diefes hóchft 
wichtigen Hilfsmittels hat der Gebildete vor dem Ungebildeten, 
alfo der fiihrerlofe Tourift, wie er fein foli, vor den meiften 
Bergfiihrern voraus. Das Verftandnis und die richtige Benutzung 
einer Kartę ift gar nicht leicht und fetzt eine lange Ubung 
voraus, die man fich nur durch haufiges Vergleichen der Natur 
mit der Landkarte, am beften unter der Anleitung eines Er- 
fahrenen aneignen kann.

Beim Marfche im Nebel mufs man aber nicht allein auf
Z sig m o n d y , die Gefahren der Alpen. 2. Aufl. 5
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dieWinkel achten, welche durchden Compafs angezeigt werden, 
fondern .auch auf die Zeit, um von ihr einen Riickfchlufs auf 
die zurtickgelegte Strecke machen zu kónnen. Das kommt 
befonders bei gleichmafsigem Terrain, Plateaus, Schnee- und 
Eisfeldern in Betracht, wie ich noch naher ausfiihren werde. 
Im allgemeinen ift es viel leichter, fich im Urgebirge zu 
orientieren, ais im Kalkgebirge, wo das Terrain bedeu- 
tend verwickelter ift. Daher find auch Nebelpartien, was 
Verirren betrifft, auf felfigem Terrain im Urgebirge viel 
weniger gefahrlich, ais auf Kalkbergen. Anders ift es 
freilich mit grofsen, Aachen Gletfchern, auf denen jeder An- 
haltspunkt fehlt, den fonft das Terrain gewahrt. Die Verfol- 
gung der wenig geneigten Grate im Urgebirge unterliegt meift 
keinen Schwierigkeiten. Im Nebel And Ae ganz vortreffliche 
Leitlinien. Die Abzweigung von Seitengraten lafst zuweilen 
auch erkennen, wo man Ach gerade beAndet. Ich will nun zu 
einigen Vorkommniffen aus meiner bergfteigerifchen Praxis 
iibergehen, durch welche das eben Gefagte erhartet wird.

Am 8. Sept. 1878 unternahmen Otto und ich mit Herrn 
Auguft Bohm bei Nebel eine Erfteigung der Hochalpenfpitze 
vom Gofsgraben aus auf einem neuen Wege. Einige Wochen 
vorher war unfrerfeits eine eingehende Recognoscierung vor- 
ausgegangen. Der Nebel Ael e in , ais wir uns hoch oben in 
dem Kaar iiber der Trippochfenalpe befanden. Wir hatten 
ausgekundfchaftet, dafs wir von unferem Standpunkte aus den 
Grat zwifchen Schwarzer-Schneide und W interriegel, in der 
Nahe des letzteren, und fomit das Gebiet des Hochalpenkeefes 
erreichen konnten. Von dort aus konnten wir den OAgrat 
der Hochalpenfpitze iiber Winterriegel und »Verftoante Leut« 
verfolgen, bis wir die Spitze erreichten. Wie Ach zeigte, war 
diefe Rechnung ganz richtig. Allerdings ift die Kammlinie 
felbft nicht uberall gangbar, fo insbefondere bei den »Ver- 
ftoanten Leut«, welche ungewóhnlich grofse, aufserft bizarre 
Zackenbildungen And. Aber man braucht Ach nicht fo weit 
von der Kammlinie zu entfernen, dafs man Ae ais Leitlinie aus 
den Augen verliert. Knapp hinterden »Verftoanden Leut« macht 
der Grat eine* kleine Biegung und zwar derart, dafs ich damals 
im erften Augenblicke dachte, die Fortfetzung des Grates fuhre
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iiber die 50° geneigte Eiswand weiter, die aber in der That 
blofs der Abfall gegen das Hochalpenkees zu war. Der Grat 
fetzte fich dann in Form einer fchmalen Felsleifte fort. Wir 
fiihrten auch die iibrige Partie ohne Schwierigkeit durch.

Unter ahnlichen Verhaltniffen beftiegen Otto und ich am 
28. Aug. 1881 die Rofsruckfpitze. Wir erklommen den nach 
Nord fich abfenkenden Grat. Auf feiner Hóhe wurden wir 
vom Nebel eingehiillt. Wir verfolgten ihn indeffen ruhig, bis 
wir auf der Spitze unferes Berges ftanden. Ais wir nun aber 
gegen das Rofsruckjoch abfteigen wollten, benutzten wir an- 
fanglich eine unbedeutende Felsrippe, die ungefahr in der 
Richtung lag. Otto war gleich der Anficht, dafs der eigent- 
liche Grat weiter links liegen mufste. Und wirklich, der Grat, 
auf dem wir uns bewegten, brach ab; der Nebel lichtete fich 
fiir einen Augenblick. Wir waren beilaufig in einem Winkel 
von 20° zu der richtigen Richtung gegangen. — Ein ge- 
naueres Anfehen von Kartę und Compafs auf dem Gipfel hatte 
uns gleich vor diefem kleinen Fehler bewahrt, der fich tibrigens 
fehr leicht wieder gutmachen liefs. Es fehlten uns aber auch 
auf dem eingefchlagenep Wege diejahen Abftiirze links, iiber 
welche wir bei Verfolgung des Grates gegen den Thurnerkamp 
hatten hinabblicken miiffen. Schlimmergieng es am felbenTage 
fpater, ais der Nebel wieder einfiel und wir den Thurnerkamp 
iiber feine weftwarts gekehrte Wand erfteigen wollten. Wir 
gingenzu weit rechts unten an den Wanden entlang und kamen 
auf den Siidgrat des Berges, wo wir, ohne jenfeits abzufteigen, 
nicht weiter konnten. Wir wiihlten dann zu einem zweiten 
Sturm ein weiter nordweftlich gelegenes Couloir, das uns gliick- 
lich zum Ziele fiihrte. Aus der Literatur und nach Erkun- 
digungen wufsten wir, dafs es jenfeits ganz gut zum Góga- 
gletfcher hinabgehe. Daher unternahmen wir trotz des Nebels 
einen direkten Abftieg dahin, und ais wir die Randkluft iiber- 
fchritten hatten, waren wir auch bereits unter der Nebelgrenze.

Nicht fo ganz ficher, auch wirklich den hóchften Gipfel 
erreicht zu haben, war ich am Fluchthorn, das ich mit meinem 
Bruder Richard am I. September 1882 beftieg. Bevor der 
Nebel und das Schneegeftober einfiel, hatten wir Gelegenheit, 
den Berg noch zu fehen. Uber eine Schneewand erreichten

5*
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wir den Grat fiidlich des hdchften Gipfelthurmes. Im Gebiete 
des Fimberthales erftiegen wir durch ein halbeingefchneites 
Couloir diefen felber. Wir trafen einen kleinen Steinmann, in 
dem ich unfere Karten deponierte, indeffen fand ich keine Er- 
fteigerflafche, welche wahrfcheinlich im Schnee verborgen war 
Auf der anderen Seite gieng’s fehr jah hitiab, und durch den 
Nebel konnte ich in einiger Ferne einen tieferen Zacken fehen. 
Da ich nun aus der Literatur wufste , dafs der fiidlichfte 
Zacken der Fluchthornkrone der hóchfte ift und auch die Be- 
fchreibungen mit dem von uns ausgefiihrten Weg iiberein- 
ftimmen, fo konnten wir mit grófster Wahrfcheinlichkeit be- 
haupten, auf dem Gipfel des Fluchthorn gewefen zu fein. 
Ubrigens fmd Irrthiimer in diefer Beziehung haufig genug vor- 
gekommen, fo z. B. meinte Herr Guftav Gróger, auf der 
hdchften Spitze der weftlichen Zinne gewefen zu fein, welche 
vorher noch nie beftiegen war, wahrend er einen kleinen ganz 
abfeits ftehenden Nebenzacken erklettert hatte. Nebel hinderte 
jeden Ausblick. In diefer Beziehung fmd die Kalkalpen und 
insbefondere die Dolomiten um vieles tiickifcher, ais das Ur- 
gebirge. Die Kartę gibt hier keinen Auffchlufs, da nicht alle 
Zacken darauf verzeichnet find.

So komme ich allgemach dazu, die Falle zu befprechen, 
wo der Nebel die Gefellfchaft auf Schnee iiberrafcht, denen 
eigentlich eine viel hohere Bedeutung zukommt, ais jenen vom 
Fels, und es entfteht die Frage, in welchen Fallen man eine 
folche Partie durchfuhren kann, und was fur Hilfsmittel dem 
Bergfteiger zu Gebote ftehen, wenn er auf Schnee ram  Nebel 
iiberfallen wird. Im Allgemeinen gilt hier der Grundfatz, dafs, 
wenn eine Leitlinie vorhanden ift, die Befteigung unternommen 
werden kann.

Wenn eine Partie bei fchonem W etter zum grofsen Theile 
durchgefiihrt wurde und die Vollendung auch im Nebel ficher- 
geftellt ift, fo braucht man mit Riickficht auf den Riickweg 
nicht umzukehren, da man die Spuren ais Leitlinie hat. Aller- 
dings gilt das nicht ganz uneingefchrankt. Der Schnee kann 
fo hart fein, dafs die Fufsfohlen oder Steigeifen kaum Ein- 
driicke mach en. Man thut in folchem Lalle gut, ofters den 
Pickel mit der Breitfeite auf den Firn zu fchlagen, wenn man
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die Spur fur den Abftieg beniitzen will. Auch die Eindriicke 
der Stockfpitze find oftmals viel charakteriftifcher, ais die 
eigentlicłie Fufsfpur. Wenn man aber 1 dm tiefe Eindriicke 
hinterlaffen hat, wird felten der Fali eintreten, dafs die Fufs
fpur auf weitere Strecken verwifcht wird, etwa fehr ftarkes 
Schneegeftóber ausgenommen. Ein einziges Mai beobachtete 
ich dies, und zwar ais ich mit Otto bei Nebel und Schnee 
am 12. September 1881 den Grofs-Glockner beftieg. Das Un- 
wetter begann arg zu wiithen, ais wir die Erhebung des Klein- 
Glockner hinanftiegen. Der Weg ift klar und kann auch im 
grófsten Nebel nicht verfehlt werden. Man erfteigt direkt die 
Pyramide des Klein-Glockner und beniitzt dann den Grat zum 
Ubergang. Auf der Strecke von der Adlersruhe bis zur Er
hebung des Klein-Glockner hatten wir ficher 1 dm tiefe Fufs- 
fpuren hinterlaffen. Wahrend der zwei Stunden, welche wir 
abwefend waren, fchneite und ftiirmte es nun derart, dafs die 
Spuren auf weite Strecken vollftandig verfchwanden. Bis 
dahin hatte ich fo etwas nicht fur mbglich gehalten, und wir 
haben die Sache in folch ausgedehnter Weife auch nicht wieder 
beobachtet. Bei hartepa Schnee und feichter Fufsfpur pflegt 
gewbhnlich der Wind den gefallenen Schnee wieder wegzu- 
tragen, fo dafs die Stapfen nicht unfichtbar werden. Von der 
Adlersruhe aus ftiegen wir gegen das Leiterkees ab. Der 
Sturm trieb uns die Eisnadeln derart in das Geficht, dafs 
Flaare und Bart der rechten Seite von Eis vóllig inkruftiert 
waren. Trotzdem fetzten wir unverdroflen unferen Weg fort. 
Man mufs am Grat an den Hohenwartkopfen voriiber und 
wenn man diefe Buckel rechts hat liegen laffen, beniitzt man 
die nachfte Scharte zum Abftieg. Das Leiterkees wird direkt 
nach abwarts durchfchritten, was in Bezug auf die Richtung 
keinerlei Schwierigkeiten verurfachte, weil es ziemlich ftark 
geneigt ift. Erft unterhalb desfelben kamen wir aus dem Nebel 
heraus.

Am 17. Juli 1882 wollten Otto- und ich von der Clarahiitte 
im Umbalthal (Venedigergruppe) hiniiber nach Rain oberhalb 
Taufers. Es begann zu regnen und unter anderen Umftanden 
waren wir wohl umgekehrt. Aber das ganze Virgen- und 
Iselthal nach Lienz hinauszuwandern, welches wir bereits
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kannten, dazu mochten wir uns nicht entfchliefsen, da es un- 
nothiger Weife febr viel Zeit gekoftet hatte. Wir fahen das 
Welitzthórl vor uns liegen und bemerkten, dafs der Gletfcher 
ohne Gefahr einer Verirrung, auch im Falle Nebel eintrat, 
leicht zu iiberfchreiten ware, wenn wir uns nur nahe an die 
denfelben links einfaumenden Felfen der Daberfpitze hielten. 
Diefe waren unfere Leitlinie und wir kamen auch ganz gut 
auf das Welitzthórl. Dort lichtete fich der Nebel und wir 
konnten noch am felben Tage die Rothfpitze befteigen, zur 
Jagdhausalpe und iiber das Klammljoch nach Rain gelangen. 
Um diefe fchóne Partie waren wir gekommen, wenn wir uns 
thalauswarts gewandt hatten.

Manchmal nimmt man fich vor, eine Gletfcherpartie nur 
dann durchzufiihren, wenn der Nebel nicht bis iiber eine ge- 
wiffe Grenze herabfmkt, und im Falle diefes Ereignis eintreten 
follte, umzukehren. In diefer Lagę befanden wir uns (Richard 
und ich) am 14. Auguft 1882. Der Nebel bedeckte wohl die 
Spitzen, aber er lag nicht bis auf den ebenen Gleticher herab 
und fo unternahmen wir die grofse Gletfchertour vom Laris- 
thale aus auf den Care alto. Wir kamen erft in der Nahe des 
Gipfelmaffives in Nebel. Wir wandten uns fogleich nach rechts, 
um den dort verlaufenden NordgratunferesBerges zu gewinnen. 
Diefer leitete uns auch wirklich auf den hóchften Gipfel. Beim 
Abftiege befferte fich das W etter soweit, dafs ich es wagen 
konnte, den weiten Weg iiber Paffo di Laris und della Lobbia 
alta zum Mandronhaus hinab zu wahlen. Im Nebel hatte ich 
dies niemals gethan, fondern wir waren, unferen Spuren fol- 
gend, nach Laris zuriickgekehrt.

Unter ahnlichen Verhaltniffen erftiegen Richard und ich 
am 16. September 1882 die Reichenfpitze. Es regnete fehr 
heftig, ais wir die Kuchelmoosalpe verliefsen, aber die Wolken 
ftanden fo hoch, dafs die Reichenfpitze fichtbar blieb. Beim 
Gletfcher angelangt, konnten wir ziemlich genau den Weg 
iiberfehen, welchen wir zu nehmen hatten. Den Gletfcherbruch 
wollten wir links laffen, unter den Wanden der Reichenfpitze 
entlang traverfieren und dann iiber den Weftgrat den eigent- 
lichen Gipfel’ erfteigen. Dies war fo klar, dafs wir, ais fpater 
Nebel einfiel, genau wufsten, wo wir uns befanden. Es herrfchte

7°
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damals ein Sturm, wie ich nicht leicht einen zweiten erlebt 
habe; ftatt aufrecht zu gehen, hielten wir uns ganz nach riick- 
warts geneigt und liefsen uns vom Sturm fórmlich auf den 
Berg hinauftragen. Oben konnten wir es vor Kalte nur wenige 
Minuten aushalten. Vom Gipfel mufsten wir nach Rambach 
hinab, denn am nachften Tag wollte ich in Zell am See sein. 
Der Gletfcher ift nicht grofs und die Felfen waren nach der 
Erzahlung eines Freundes direkt hinab zu forcieren. Es ge- 
lang uns dies auch, trotz der erfrorenen Hande und des Neu- 
fchnees, und wir kamen glticklich, obfchon fehr durchnafst, 
ins Krimmlerthal hinab.

Partien, wo derFirn,den man iiberwinden mufs, ftark geneigt 
ift, kann man mit viel wreniger Rifiko bei Nebel unternehmen, 
ais wo es sich um weite ebene Strecken handelt. So erftiegen 
Dr. Aug. Bóhm, mein Bruder Otto und ich mit David Fank- 
haufer den Lóffler (Zillerthaler Ferner) am 19. Juli 1879 direkt 
von der Floite aus, obfchon den ganzen Tag dichtefter Nebel 
auf dem eigentliclien Berge lag. Wir fuchten uns die Stelle 
aus, wo wir der Kartę nach ungefahr auf den Gipfel kommen 
mufsten, und erreichten denfelben wirklich nach Uberwindung 
einer ffeilen Schneerinne. Es ware Wahnfinn gewTefen, unter 
den damaligen Verhaltniffen den noch nie gemachten Abftieg 
nach der Stillupe anzugehen, wie in unferer Gefellfchaft der 
Vorfchlag laut wurde. Der erft kurze Zeit vorher gefallene 
Schnee hatte nach diefer Bergfeite noch eine ganz pulverige 
Befchaffenheit. Wir konnten froh fein, unfere Fufsftapfen ais 
Leitlinie in die Floite hinab zu haben.

Wenn jemand mit den topographifchen Verhaltniffen einer 
Gebirgsgegend genau vertraut ift, kann er bei Nebel fchon 
mehr wagen, ais wenn er ein ihm ganz unbekanntesGebiet betritt.

So leitete ich die Herren Dr. Carl Diener, Dr. Albin Eder 
und meinen Bruder Richard am II. September 1882 auf die 
Hornfpitzen, obfchon wir im Firnbecken des Hornkeefes von 
dichtem Nebel eingehtillt wurden. Eine fteilere Stelle im 
Gletfcher, eine kleine ausgeaperte Felswand, eine befonders 
breite Spalte oder eine charakteriftifch geformte Eisnadel 
u. dergl. find in folchem Falle Anhaltspunkte genug, welche 
dem Bergfteiger anzeigen, wo er fich befindet.
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Schlimmer ift es, wenn man die Gegend nicht fó genau 
im Gedachtnifle hat, da in der Kartę manches wichtige Detail 
nicht mit jener Pracifion verzeichnet ift, welche ftir derartige 
Touren wiinfchenswerth ware.

Ein Jahr vorher beftiegen wir (Purtfcheller, Otto und ich) 
den Hochfeiler von der Róthe aus, und da wir das Terrain 
nicht genau kannten, rannten wir vom Firn des Oberbergkeeses 
aus direkt die Eiswand des Hochferners an. Ais fie uns ab- 
gefchlagen hatte, verfuchten wir weiter links, wo es gelang, 
den Gletfcherftrn zwifchen Hochfeiler und Hochferner zu er- 
reichen und von da aus den hóchften Gipfel zu befteigen. 
Bei genauer Lokalkenntnis hatte gerade die Eiswand uns ein 
Fingerzeig fein konnen. Die Kalte war damals eine ganz 
grauenhafte. Es ftiirmte und hagelte in einer Weife, dafs wir 
gegen die Eindriicke der Aufsenwelt faft ftumpf geworden 
waren. Erft das fchnellere Tempo des Abftieges erwarmte 
uns wiederum.

Bei einer anderen Gelegenheit bewahrte uns die Erinne- 
rung an das beim Aufftiege Gefehene vor dem Irregehen. 
Es war dies am 29. Auguft 1884, ais wir vom Weifshorn bei 
dichtem Nebel abftiegen. Wir hatten im Anftiege, ohne es 
zu wiffen, nicht den gewóhnlichen Weg gewahlt, fondern uns 
viel weiter rechts gehalten, fo dafs wir den Weifshorngrat in 
einer viel grdfseren Lange iiberfchritten, ais man dies gewohn- 
lich thut. Da wir durch ein breites Schneecouloir zu dem 
Weifshorngletfcher abfuhren, kamen wir iiber Lawinenfchnee, 
auf welchem wir beim Anfteigen wegen feiner hartgefrorenen 
und hbckerigen Befchaffenheit keine deutlichen Spuren hinter- 
laffen hatten. Ais wir nun den Bergfchrund paffiert hatten, 
war von ihnen nichts mehr zu fehen. Wir iiberfchritten einige 
Kliifte. Dafs wir uns nicht auf der gleichen Route wie beim 
Aufftieg befinden konnten, folgerten wir aus dem Umftande, 
dafs wir damals, wie wir uns deutlich erinnerten, unter dem 
Bergfchrund fpaltenlofen Firn angetroffen hatten, der weftliche 
Theil des Gletfchers hingegen fehr ftark zerkliiftet war. Es 
war offenbar, dafs wir uns gegen diefen Gletfcherbruch hin 
bewegten. Wir mufsten uns alfo vollkommen nach links bis 
gegen den Grat zu halten, dort mufsten unfere Anftiegsfpuren
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verlaufen. Zwifchen riefigen Spalten traverfierten wir demnach 
in der angegebenen Richtung. Unfere Freude war grofs, ais 
wir bald darauf unfere halbverfclmeiten, einige Centimeter 
tiefen Spuren wieder auffanden. Sie leiteten uns trotz des 
tiberaus dichten Nebels trefiflich zur Weifshornhutte hinab.

Unter Umftanden kann man es wagen, auch bei Nebel 
einen Abftieg zu machen, auf dem man keine Leitlinie hat, 
namlich dann, wenn man weifs, dafs keinerlei Schwierigkeiten 
auf dem vorliegenden Gebiet vorhanden find. So vollfiihrten 
Richard und ich am 26. Auguft 1882 einen Abftieg vom Piz 
Maipitfch uber den Seefvennagletfcher, trotzdem wir wegen 
Nebels nur wenige Schritte weit fahen und am 14. April 1884 
ftieg ich mit den Herren Dr. Carl und Hugo Diener und L. 
Friedmann, wahrend noch alles mit Winterfchnee bedeckt 
war, vom Maffiv des Kleinen Buchftein (Ennsthaler- Alpen) 
zum Eifenzieher ab, allerdings beidemale, nachdem wir Kartę 
und Compafs fehr genau zu Rathe gezogen hatten.

Ahnliche Schwierigkeiten, wie auf den weiten, ebenen 
Gletfcherfeldern trifft man, wenn Nebel auf den grofsen Plateaus 
der Kalkberge einfallt. Auch hier gibt es oft keine charak- 
teriftifche Erhebung, welche zur Orientierung dienen kónnte, 
keine Felswand, keinen Grat, lauter gleichfbrmiges Htigelterrain. 
Auf vielen Hochplateaus find Steindauben gelegt, welche die 
einzufchlagende Richtung bezeichnen, und zwar in fo geringen 
Diftanzen, dafs man auch bei dichtem Nebel von der einen 
die andere fieht. Aber es erfordert Ortskenntnis, bei vielen 
folcher Linien fich an die richtige zu halten.

Auf den Plateaubergen in der Umgebung Wiens, z. B. der 
Raxalpe, wurden diefe Steindauben auf Veranlaffung der 
Touriftenvereine durch m lange eingefchlagene Holzftangen 
erfetzt, welche mit Farben markiert find, z. Th. fo, dafs farbige 
Striche auf der Hbhe des Pflockes die Richtung andeuten, 
in w-elcher die Fortfetzung des Pfades verlauft. Auf diefe 
Weife wird der Befuch diefer fchonen Berge auch Leuten er- 
moglicht, welche von Terrainkenntnis oder Kartenlefen nicht 
das Geringfte fich angeeignet haben und fomit manchem Un- 
gliick vorgebeugt.

Im W inter deckt der Schnee die Steindauben und Pflocke
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und verandert den Charakter der Landfchaft derart, dafs fie 
auch demjenigen fremd ift, der fie im Sommer oft durch- 
wandert hat. Darum follten bei hohem Schnee folche Plateau- 
wanderungen nur von erfahrenen Bergfteigern unternommen 
werden, denn fur diefe gibt es doch oft Terraineigenfchaften, 
welche ihnen den Ort kenntłich machen, wo fie fich befinden. 
So hielten wir uns einmal im Winter an den Barengraben, 
eine feichte Einfenkung, welche das Raxplateau von Oft nach 
Weft durchzieht, um vom Zerbenriegelausftieg (Kahlmauer) 
zum Karl-Ludwig-Schutzhaus zu gelangen, ais uns dichter 
Nebel jeden Ausblick unmóglich machte.

Man verfaume ja nicht, fo lange man noch weifs, wo man 
fich befindet, den Compafs anzufehen, fonlt kann es fo ge- 
fchehen, wie uns (Dr. Bóhm, Otto und mir) auf dem Hoch- 
fchwabplateau, am 12. April 1879. Wir waren beim Ausltieg 
des »Gehackten« (diefen Namen fiihrt ein in der fchneefreien 
Jahreszeit haufig begangener, ziemlich fchwieriger Kletterfteig 
auf das Hochfchwabplateau), wollten die hdchfte Erhebung 
diefes Gebirgftockes erreichen und fchritten vorwarts im Ver- 
trauen auf Bohm, der diefen Weg im Sommer fchon ófters 
gemacht hatte. Leider hielten wir uns zu weit links, d. i. 
weftlich und bemerkten erft, nachdem wir bedeutend geftiegen 
waren, unferen Irrthum, ais nordbftlich von uns ein Schnee- 
rticken erfchien, auf den wir fofort zufteuerten. Bald mufsten 
wir ein Stiick hinab, wobei wir wieder die Richtung mehr 
gegen Often anderten. Hie und da, wenn es heller wurde, 
gewannen wir Einblicke links gegen das Salzalthal hin. Ein
mal erblickten wir sogar die jenfeitige Thalwand, herrlich von 
der Sonne befchienen. Im nachften Augenblick ftanden wir 
wieder im dichteften Nebel. Wir erftiegen noch einen Riicken, 
der fich gegen rechts hinzog, wahrend ein anderer vor uns 
fich zeigte. Es war 2 Uhr nachmittags. Der Nebel lag so 
dicht, dafs wir nur wenige Schritte weit fehen konnten, Schnee 
und Nebel bildeten eine einzige, flimmernde Flachę und 
wir merkten nicht, ob es vor uns aufwarts oder abwarts gehe. 
Eine hochft fatale Lagę. Da Bedenken laut wurden, wie: 
»Wenn wir hier iibernachten mufsten, wurden wir erfrieren«, 
befchloffen wir umzufchwenken und unferen Fufsftapfen nach
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zum »Gehackten« zuriickzukehren. Die einzige Sorge war, der 
Wind mochte unfere Fufsftapfen verwifcht haben, in welchem 
Falle wir vdllig hilflos gewefen waren. Doch wir fanden fie 
vollkommen unverfehrt, fo dafs wir bereits um 2 Uhr 30 Minu- 
ten beim Einftieg ins »Gehackte« ftanden. Ich habe diefer 
Partie bereits gelegentlich der Lawinengefahr gedacht.

Auch noch einen anderen Fali, der beweift, wie leicht 
rnan fich bei Nebel irren kann, will ich miftheilen. Am 8. 
April 1884 wollte ich mit Herrn H. Kóchlin und meinem 
Bruder Karl von der Schwadring aus den Dachftein befteigen. 
So lange wir noch etwas fahen, konnte ich mich nicht iiber- 
zeugen, welcher von den fichtbaren Felskopfen eigentlich der 
Koppenkaarftein fei. Das wufsten wir, dafs wir, um auf dem 
neuen Wege auf das Plateau zu kommen, den Koppenkaarftein 
rechts laffen mufsten. Da Neufchnee lag, fchienen von der 
Ferne die vor uns gelegenen Felfen fchwierig und wir zogen 
vor, mehr rechts anzufteigen, wo fich ein fchmales Schneecouloir 
bis auf den Kamm hinauf erftreckte. Mittlerweile ńel dichter 
Nebel ein und wir erreichten nach fehr anftrengendem Schnee-; 
waten und Klettern iilper vereiften Fels eine Scharte, wo wir 
jenfeits auf einen Gletfcher hinabblickten. Links oben war 
das Firnfeld von hohen Felfen begrenzt. Ich dachte: der Glet
fcher ift das Karls-Eisfeld, die Felfen find das Dirndel, das 
nach Nord einen Vorfprung vorfchiebt, und wir giengen daran 
denselben zu umgehen. Dies dauerte ungebiihrlich lange, 
hierauf wendeten wir uns nach links. Jener Umftand fowie 
die furchtbare Glatte und Steilheit der Felfen zur Linken, 
dann die grofse Neigung des Firnfeldes nach abwarts machten 
mich ftutzig. Auf einmal blickten wir tiber einen fteilen Fels- 
abfturz vor uns hinab. Der fiirchterliche Sturm hatte mich 
bisher verhindert anzuhalten und den Compafs zu befehen. 
Wer befchreibt mein Erftaunen, ais die blaue Nadel dorthin 
wieś, wo meiner Berechnung nach Siiden fein follte. »Das 
blaue Ende zeigt doch nach Norden!« Einige Augenblicke 
war ich ganz rathlos. Trotz des Sturmes, der kaum das Reden 
geftattete, ward die Kartę herausgenommen und die Móglich- 
keiten wurden erwogen. Jetzt ward mir klar, was gefchehen 
war. Wir hatten ftatt der Scharte zwifchen Koppenkaarftein
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und Dirndeln das »Hochthiirl« fiidlich vom erftgenannten 
Berge erftiegen. Die Wandę waren die Siidwande diefes 
Berges und der Gletfcher vor uns war das kleine und fteile 
Schladminger Kees. Um eine Umgehung des Koppenkaarftein 
auszufuhren, waf das W etter wirklich zu fchlecht, ebenfo wenig 
wollten wir iiber den Schladminger Gletfcher ins Edelgries 
abfteigen, daher nahmen wir den Riickweg nach derfelben 
Seite, von der wir gekommen waren. Wir hatten uns anfangs 
weiter rechts gehalten, ais ich gedacht hatte, und allgemach 
einen ganzen Halbkreis befchrieben, ohne dafs dies uns zum 
Bewufstfein gekommen ware.

Aus dem Erzahlten geht zur Geniige hervor, welche 
Schwierigkeiten auftauchen, fobald der Nebel feinen Schleier 
herabgefenkt hat. Es kann Falle geben, wo felbft der Orts- 
kundige, der befte Bergfiihrer, alle Orientierung verliert und 
ein Gebildeter mit Kartę und Compafs noch immer beffer 
daran ift. Anderfeits gibt oft eine ftarkere Neigung des Ter- 
rains, ein Felsblock, eine Felswand dem Ortskundigen eine 
untriigliches Zeichen und der weniger fcharfe Beobachter 
wundert fich iiber den »Inftinkt«, mit welchem ihm fein Leiter 
aus der Klemme geholfen hat. Aber wehe, wenn die Gefell- 
fchaft, welche vom Nebel iiberfallen wurde, eines folchen 
Leiters entbehrt. Schon mancher Ungliicksfall ift dadurch 
veranlafst worden. Nach tagelangem Herumirren fielen die 
armen BetrofFenen der Kalte, demHunger und der Erfchópfung 
zum Opfer oder ftiirzten willenlos iiber eine Felswand in ihr 
friihes Grab hinab. Wer fich feiner Sache nicht vollkommen 
ficher fiihlt, kehre bei Zeiten um, folange er fich noch nicht 
auf Dinge eingelaffen hat, die er nicht mehr bewaltigen kann. 
Ein Abwartenwollen, bis der Nebel fich lichtet, wurde meift 
den Hungertod bedeuten. Das grófste Ungliick, welches auf 
Verirrung im Nebel zuriickzufuhren ift, ift das vom September 
1870, dem Mr. Randall, Bean und Mac-Corkendale und acht 
(nach Meuręr neun) Fiihrer auf den weiten Schneegefilden des 
Mont-Blanc zum Opfer fielen*).

Am 6. September verliefs die Partie die Grand Mulets

*) Meurer, die Kataftrophen am Mont-Blanc. Ófterr. Alpenzeitung 1880.
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bei prachtvollem Wetter, um welche Zeit konnte nicht eruiert 
werden. Die Partie nahm den Weg iiber den Corridor und 
Mur de la Cóte, ais urplótzlich fchlechtes W etter fich ein- 
ftellte. Uber dasjenige, was gefchah, gibt nur ein bei Mr. 
Bean gefundenes Tagebuch Auffchluls. Die wichtigen Stellen 
daraus citiere ich: »Wir erreichten den Gipfel um 2 1'2 Uhr. 
Unmittelbar, nachdem wir denfelben wieder verlaffen hatten, 
wurden wir in Schneewolken eingehiillt. Wir verbrachten die 
Nacht in einer in den Firn ausgegrabenen Hohle, die fehr 
unvollkommenen Schutz gewahrte, fo dafs ich die ganze Nacht 
krank war.

7. September (Morgens). — Empfindliche Kalte; viel 
Schnee und noch fchneit es unausgefetzt. Die Fiihrer rathlos.
7. September (Abends)................. W ir haben keine Nahrungs-
mittel, meine Fiifse find fchon erfroren, ich bin erfchopft, 
ich habe kaum noch die Kraft, ein paar Worte zu schreiben. —«

Ais man am 17. September endlich nach den Verungltick- 
ten fuchen konnte, fand man Mac-Corkendale mit zwei Tragern 
etwas oberhalb der Mur de la Cóte in einer Hbhe von 4550 m 
weit abfeits vom richtigen Wege. Ihre Kleider find zerriffen 
und abgefchunden, an ihren Kórpern mangelt aber jedwede 
Verletzung, die auf einen Abfturz fchliefsen liefse. Die drei 
find nicht mit dem Seil verbundeh. Es findet fich iiberhaupt 
kein Seil bei ihnen. Hóher oben, beilaufig im gleichen Niveau 
mit den Petit Mulets, ungefahr 4600—4700 m, entdeckte man 
die Leichen Bean’s und eines Tragers in dem namlichen Zu- 
ftande, wie die frtihern. Bei ihnen liegt fammtliches Gepack, 
Seile, Eisaxte, leere Weingefafse etc. Trotz fortgefetzten 
Suchens am 20., 21. und 22. ift es nie gelungen, die Kórper 
der iibrigen fieben Opfer zu finden, oder auch nur zu con- 
ftatieren,wie diefelben eigentlich ihren Tod gefunden. Schwache 
Spuren glaubte man weit entlegen von den gefundenen fiinf 
in der Richtung des Brenvagletfchers bemerkt zu haben und 
man nimmt an, dafs diefelben tief auf den Brenvagletfcher 
hinabgeftiirzt feien und dort in einer der zahlreichen Kliifte 
fpurlos verfchwunden find.

Trotz der wenigen Daten, welche iiber diefes Ungliick be- 
kannt find, kann man doch einige Lehren daraus ziehen. Vor
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Allem beftand die Partie aus einer viel zu grofsen Anzahl 
Perfonen. Je mehr Theilnehmer an einer Expedition, defto 
langfamer das Tempo, in welchem fich die Gefellfchaft bewegt. 
Eine Karawanę von 12 Mann auf dem Eife ift jedenfalls ein 
fehr fchwerfalliger Kórper, felbft dann, wenn fie fich aus lauter 
vorziiglichen Bergfteigern rekrutiert. Hatte die Gefellfchaft 
den Gipfel fruher erreicht, fo hatte fie das Unwetter in einer 
tieferen Region iiberfallen, und der Ausgang ware vielleicht 
weniger verhangnisvoll gewefen. So aber wurde man hoch 
oben von der Nacht ereilt und wahrend diefer ward offenbar 
jede Spur verwifcht, da es ununterbrochen fchneite. Dafs in 
diefer Lagę dann die Fiihrer keinen Rath mehr wufsten, ift 
nicht zu verwundern, da fie gewifs vom Gebrauch von Kartę 
und Compafs keine Idee hatten. Jedoch ware, wie aus den 
oben angefiihrten Beifpielen erfichtlich, auch fur jemanden, der 
diefe Hilfsmittel anzuwenden verlteht, die Lagę, da fie nicht 
wufsten, wo fie fich befanden, iiberaus kritifch gewefen. 
Mdglicher Weife war die Gefellfchaft, fo lange Bean fchreiben 
konnte, beifammengeblieben, dann fcheint der Ort, wo er und 
der Trager aufgefunden wurde, mit Riicklaffung des Gepackes 
verlaffen worden zu fein, fpater erlag wahrfcheinlich auch Mac- 
Corkendale mit den zwei Tragern, worauf die anderen noch 
einen weiteren Verfuch machten, ihr Leben zu retten. Da- 
gegen dafs Mac-Corkendale mit feinen Gefahrten einen felb- 
ftandigen Verfuch gemacht hatte fich zu retten, fpricht der 
Umftand, dafs fie ohne Seil gefunden wurden. Was weiter 
gefchah, wird wohl unaufgeklart bleiben, bis nicht der Glet- 
fcher etwa dieLeichen deriibrigen Verungliickten zuTage fordert.

Ein ganz ahnlicher Fali, der aber glucklicher Weife nicht 
tragifch ausgieng, ereignete fich auf dem Breithorn bei Zer- 
matt. Das Breithorn ift ein verhaltnismafsig leichter Berg. 
Aber gerade der Umftand, dafs weite ebene Schneeflachen bei 
der Befteigung diefes Berges paffiert werden miiffen, ware 
einmal einer Partie beinahe fatal geworden. Zwei meiner 
Bekannten beftiegen unter der Reitung eines ergrauten 
Fiihrers des Riffelhaufes und eines Berner Fiihrers bei zwei- 
felhaftem W etter den Gipfel. Oben wurden fie vom Ne
bel eingehiillt, verloren im Abftieg ihre Spuren, die voll-
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ftandig verfchneit waren, und verfaumten rechtzeitig Compafs 
und Kartę zu Rathe zu ziehen. Beł allen Verfuchen abzu- 
fteigen, kamen fie immer an Abfttirze. Sie bivouakierten in 
einer in Schnee eingegrabenen Hóhle, uber die ein Plaid aus- 
gefpannt wurde, und wobei fie gegen die Kalte fich durch 
Stampfen mit den Fiifsen nothdiirftig fchtitzten. Am anderen 
Morgen konnte man fich, da es etwas klarer wurde, endlich 
orientieren, traf dann auch auf Leute und gelangte mit heiler 
Haut zum Theodulpafs hinab. Hier fcheint es auch am Platze, 
des fchrecklichen Abenteuers zu gedenken, welches Mr. H. W. 
Seton-Karr mit den Fiihrern Chriftian Hans Grafs (Sohn) und 
Michel Coray auf dem Bernina erlitten. Am 2. Aug. 1878 war 
diefer Gipfel um ł/2io Uhr Vorm. erreicht und, da heftiger 
Sturm wehte, unverztiglich wieder verlaffen worden. Kaum 
hatten die Reifenden den Abftieg tiber den Grat zuriick- 
gelegt, ais plótzlich mit einem Schlage einer jener rapiden 
Wechfel der Witterung eintrat, welcher im Thale nie be- 
obachtet wird und nur jenen bekannt ift, die mit den Hoch- 
regionen vertraut fmd. Schwere fchwarze Wolken htillten in 
Zeit von wenigen Minuten Alles ein; furchtbare, orkanartige 
Windftófse erfchiitterten und durchdróhnten die Liifte. Es 
brach dies fo unerwartet ein und die entfeffelten Elemente 
geberdeten fich mit fo entfetzlicher Wildheit, dafs von diefem 
Momente an die Kraft und Energie der Fiihrer wie gelahmt 
erfchien. Ob zwar der Sturm furchtbar wiithete, fo war doch 
die Richtung, die eingehalten werden mufste, noch deutlich 
wahrnehmbar und die unbedingte Unmóglichkeit des Fort- 
kommens war noch nicht eingetreten, wie Seton-Karr in fei- 
nem Berichte ausdriicklich hervorhebt, aber deffen Zureden 
blieb erfolglos, feine Begleiter konnten fich nicht zur That 
aufraffen. Der Reft des Tages vergieng mit Ausgrabung einer 
Grube im Schnee und mit Hin- und Hertrampeln langs einer 
Bank oberhalb eines Abgrundes, welcher den Creftagiizza- 
Sattel iiberhohte. Fur die Nacht entdeckten fie einen arm- 
feligen Schutz hinter einem acht Fufs im Geviert umfaffenden 
Felsblock, der aber erft nach einer im Halbdunkel gefahrlichen 
Kletterei erreicht werden konnte. Hier verbrachten fie fiinf- 
zehn qualvolle Stunden. Eine Eiskrufte von mindeftens 1 Zoll
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Dicke uberzog ilire Kórper, die Hutę waren an den Haaren 
angefroren, Corays Nafe allein iiberragte deffen Eismaske, ja 
felbft die Augenwimpern waren zu Eiszapfen erftarrt. Ais der 
Tag endlich anbrach, befanden fich die drei Unglticklichen in 
einem defolaten Zuftande. Wahrend der Nacht hatte der 
Sturm mit folcher Macht iiber den Abfturz weggefegt, dafs 
fich eine immenfe Schneewachte iiber ihnen gebildet hatte. 
Siebenmal unternahmen fie Ausfalle aus ihrem Felfennefte, 
fechsmal verfagte ihnen der Muth, endlich beim fiebenten 
Verfuche — es war inzwifchen Mittag geworden — kamen fie 
mittelft des Seiles etwas abwarts und nach fechsfttindigem ver- 
zweifelten Stufenfchlagen gelangten fie an einen Bergfchrund, 
an welchem fie nahezu 30 Meter hinabfpringen mufsten; dies 
iiberftanden, gewahrten fie endlich, da die Wolken fich etwas 
zertheilten, dafs fie an der weftlichen Seite des Abfturzes des 
Morteratfchgletfchers fich befanden, und jetzt erft fand der 
jungę Grafs feine Thatkraft wieder, indem er mit Umficht ans 
Werk fchritt, den hier furchtbar zerriffenen Gletfcher zu uber- 
ąueren. Ais fie endlich, nachdem fie 44 Stunden auf Firn und 
Gletfcher umhergeirrt, abends zur Bovalhiitte zuriickkamen, er- 
kannte der jungę Grafs feine Kameraden, die mit Lichtern 
ihnen entgegenkamen, nicht und fragte fie nach dem nachften 
Wirthshaufe in Italien. Die Fiihrer fcheinen bis dahin nicht 
genau gewufst zu haben, wo fie fich eigentlich befanden. 
Seton-Karr und Coray legten fich fogleich nieder und fchliefen, 
ihre erfrorenen Glieder in Schnee gefleckt, feft und tief.

Das Alpine Journal (Vol. IX S. 162), wo dies Abenteuer 
verdffentlicht ift, meint zwar, dafs lediglich die Energielofig- 
keit der Fiihrer daran fchuld fein, ob es jedoch hier Recht hat, 
mag billig in Zweifel gezogen werden.

Ich erinnere ferner an Whympers Erzahlung*), wie der- 
felbe trotz der Fiihrer Biener, Croz und Almer wegen zu 
fpaten Aufbruches den Col d’Erin von der Evolenafeite aus 
nicht finden konnte, da fie in Nebel gerathen waren. Biener 
hatte ziemlich die rechte Richtung eingehalten. Croz war in

*) Berg- und Gletfcherfahrten. 15. Kapitel.
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einem Halbkreife abgewichen. Almer hatte die Sache etwas 
verbeffert, aber den Pafs fanden fie nicht und mufsten ihren 
Spuren nach zuriickgehen. Am anderen Morgen ward ihnen 
der Irrthum klar. Whymper fchliefst mit den Worten: »Ich 
brauche nicht erft zu bemerken, dafs wir uns alle Miihe er- 
fpart haben wiirden, wenn wir im richtigen Moment, d. h. 
gleich nach dem Eintritt des Nebels, den Compafs angefehen 
hatten. Spater war uns diefer Fiihrer von weiter keinem 
Nutzen, ais dafs er anfagte, wenn wir falfch giengen.«

Z sig m o n d y , die Gefahren der Alpen. 2. Aufl. 6



IV. Kapitel.

Gewitter.
M o tto : ,,Und aus fchwarzen Wolkenwettern 

Ziickt der Blitze flammender Strahl! 
Krachend knatternde Donner fchmettern 
Rollend, grollend ins tofende Thal!“

• O tto  A le x a n d e r  B anek .

Haufigkeit der Gewitter im Gebirge. — Zertriimmerung von Steinmannern und 
andere Blitzfpuren. —• St. Elmsfeuer. — Der „Riickfchlag11. — Gewitter am 
Safs Maor. — Mr. Heathcote und Gefahrten am Matterhorn vom Blitz getroffen. 
Capt. Clayton auf der Weifskugel. — Conful de Liagre auf der Kreuzfpitze. — 
Major Hartl in Dalmatien. — Oberlieutenant v. Rehm auf dem Ótfcher. — 

Hauptmann Bofio auf dem Gipfel des Triglav.

In manchen Kreisen ift die feltfame Meinung verbreitet, 
es gebe im Gebirge, fobald man nur eine gewiffe Hohe uber- 
fchritten hat, keine Gewitter; die Ausgleichung der Elektricitat 
finde ftetig ftatt, ohne dafs es zu einer plótzlichen Entladung 
komme. Selbft Bergfteiger, welche doch beffer unterrichtet 
fein follten, theilen diefe in der Studierftube conftruierte An- 
ficht und fpotteln gelegentlich »tiber die merkwiirdige Furcht, 
welche Fiihrer in der Regel vor Blitzfchlag haben, eine Furcht 
nicht ganz ohne Zufammenhang mit Aberglauben«. (Vergl. 
Alpine Journal Vol. XII, S. 474.) Man ware allerdings be- 
rechtigt, diefe Gefahr geringzufchatzen, ja fie fogar ganzlich 
in das Bereich der Fabel zu verweifen, wenn die im Echo des 
Alpes 1885 Nr. 4 publizierte Lifte der in den Alpen vorge- 
kommenen Ungliicksfalle, welche keinen einzigen Tod durch 
Blitzfchlag verzeichnet, nicht eben in diefer Richtung der Er- 
ganzung bediirfte.

Es ift Aufgabe der folgenden Seiten, die irrigen Anfichten
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in Bezug auf Gewittergefahr, welche geftiitzt auf den Ausfpruch 
von Autoritaten auch unter Bergfteigern Platz gegriffen haben, 
zu corrigieren. Aus diefem Grunde móge man auch den im 
Verhaltnis zur Haufigkeit der Blitzgefahr zu grofsen Umfang 
diefes Kapitels entfchuldigen.

Dafs Gewitter im Vergleiche zur Anzahl der Bergpartien 
nur wenige beobachtet wurden, kann nicht Wunder nehmen. 
Bei fchlechtem W etter wird ja gewóhnlich eine Partie unter- 
brochen und im Thale unten hórt man dann bios von der 
Ferne das Grollen des Donners, ohne daran zu denken, dafs 
man jetzt auf dem Berggipfel dem Blitzfchlag hatte ausgefetzt 
fein kónnen. Es fprechen jedoch alle Anzeichen dafiir, dafs 
auf den Berggipfeln Blitze viel haufiger einfchlagen, ais dies in 
der Ebene gefchieht. Felsberge find wahrfcheinlich haufiger der 
Schauplatz eines folchen Ereigniffes, ais vergletfcherte Kuppen.

Es ift eine den Geologen wohl bekannte Erfcheinung, 
dafs man auf Berggipfeln das Geftein an den Kanten ge- 
fchmolzen und verglaft findet, was fich nur auf die Wirkung 
des Blitzes zuriickfiihren lafst. Derartige Verglafungen wurden 
einer giitigen Mittheilung des Herm Prof. Hans Scholler zu- 
folge u. a. gefunden: am Dóme de Goute, an der Spitze des 
Karpfftockes (Glarus), Ortler, Menediger, Ankogel, Pic du Midi, 
Mont Perdu (Pyrenaen) und am Vulkane von Toluca (Mexico) 
in einer Hóhe von 14,300 Fufs.

Manche Berge vertragen abfolut keinen Steinmann; jeder 
Nachfolgende findet den Steinmann des Vorgangers zer- 
triimmert, wenn ihn diefer noch fo feft gebaut hat. Arge 
Sttirme find nicht im Stande einen ordentlichen Steinmann 
umzuwerfen. Anders die W ucht eines Blitzfchlages. Dr. 
Diener und Stabeler bauten am Gipfel des Pflerfcher Tribulaun 
einen zwei Meter hohen Steinmann und wir (Purtfcheller, Dr. 
A. Bóhm, Gfaller, Otto und ich) fanden ein paar Wochen 
fpater nicht einmal das Pęftament davon. Die Blechbiichfe, 
welche wir anftatt der iiblichen Flafche zum Aufbewahren der 
Erfteigerkarten verwendeten, fand ein Jahr nachher Herr E. 
Suchanek vom Blitz zerriffen und einen Theil der Karten ver- 
brannt. Dasfelbe Schickfal hatte eine grofse Anzahl der Karten, 
welche wir auf den Gipfeln der Zillerthaler Alpen in Blech-
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biichfen deponierten, die fich demgemafs zur Aufbewahrung 
der Karten ais durchaus ungeeignet erwiefen. Es gibt auch 
Gipfel, auf denen die trigonometrifchen Signale ftets zer- 
triimmert und hinabgefchleudert werden. Man findet dann 
manchmal die Stangen zerftort und angebrannt. Herr H. Hefs 
beobachtete einmal eine folche Stange wie eine Blume aus- 
einander geblattert auf dem Gipfel des Grofsen Buchftein. 
Gewitterfpuren kann man auch an den ais Denkzeichen auf- 
geftellten eifernen Kreuzen diverfer Hochgipfel nachweifen. 
Am M. Criftallo und an der hochflen -der drei Zinnen befinden 
fich Gedenkbiicher, die durch eine Blechhulfe gegen die 
Feuchtigkeit gefchiitzt werden. Auf beiden Bergen hat der 
Blitz die metallene Hiilfe durchlochert, ohne jedoch die Biicher 
felbft zu befchadigen (Jos. Reichlim »Tourift«, Jahrg. 1886 S. 36).

Ahnliche Beobachtungen haben auch viele andere Berg- 
fteiger fchon gemacht. So z. B. H. Duhamel auf dem Gipfel 
der Aiguille du Piat »Annuaire du Club Alpin Franęais« 1881 
S. 9 und Dr. Straufs »Mittheil. D. Ó. A. V.« 1886 S. 40.

Die Anzeichen dafiir, dafs bedeutende Mengen Elektricitat 
in der Luft angehauft find, finden fich bei Nebelpartien recht 
haufig. Die Pickel fangen in folchen Fallen zu faufen an, 
ebenfo in die Hóhe ragende Spitzen der Felfen. Wenn es 
fonft nicht zu heli ift, erkennt man auch an folchen exponierten 
Punkten die Bufchel der ausflrahlenden Elektricitat. Es ift 
dies das fogenannte St. Elmsfeuer (Kaftor und Pollux). Durch 
die Elektricitat der Wolken wird namlich in den Gegenftanden 
der Erdoberflache die entgegengefetzte Elektricitat hervor- 
gerufen, welche an den Stellen grofster Spannung, alfo an 
den Spitzen und Kanten gegen die Wolken ftromt. Wahrend 
die Ausgleichung im Blitzftrahl plótzlich vor fich geht, erfolgt 
fie hier allmahlich und langfam.

In der Literatur finden wir zahlreiche Berichte von For- 
fchern und Touriften, welche beweifen, dafs Gewitterer- 
fcheinungen auf Bergeshóhen nicht zu den grofsen Selten- 
heiten gehdren. So wurden Peytier und Hoffard in den 
Pyrenaen*) von Gewittern iiberfallen, welche von der Ebene

*) Diefe and die folgenden Angaben verdanke ich gleichfalls der Freund- 
lichkeit des Herrn Prof. H. Schóller.
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aus fo furchtbar erfchienen, dafs fie fur verloren gehalten 
wurden. Ihre Haare richteten fich empor und verbreiteten 
ein lebhaftes Licht.

Lehrer Strobl aus Linz machte am 23. Aug. 18 . . . am 
Grofsglockner (Kodnitzkees) die gleiche Erfahrung (s. Gaea 
XV. Band). Um 3 Uhr morgens ftand er mit feiner Gefell- 
fchaft mitten in einer Gewitterwolke. Blitz und Donner 
brachen in erfchreckender Weife gleichzeitig los, das Weltall 
fchien in Brand gerathen zu fein. Nach 5 Min. augenfchein- 
lichfter Lebensgelahr und peinlicher Blendung regte fich das 
Sehvermbgen endlich wieder und es zeigte fich, dafs alle Per- 
fonen im Glanze des St. Elmsfeuers ftrahlten. Aus den Haaren 
des Kopfes und Bartes, den Rócken und Hiiten ftromten elek- 
trifche Funken. Aus den Schniiren, mit welchen die Hutę 
an die Rockknopfe befeftigt waren, aus den in den Schnee 
gefteckten Bergftócken ftrahlte elektrifches Licht.

Diefelbe Erfcheinung wurde auch von Blackwell in der 
Nacht zum 11. Sept. 1854 auf den Grands Mulets in der Hohe 
von 10400 Fufs beobachtet. Ebenfo von Prof. Ed. Richter am 
Gipfel des Watzmann (S. Mittheil. D. Ó. A. V., Jahrgang 
1876 S. 287).

Die Ausftrahlung der Elektricitat aus dem menfchlichen 
Kórper in die Atmosphare ift von einem prickelnden, brennen- 
den Gefiihl begleitet, das fich bis zu ftechendem Schmerz 
fteigern kann. Dies erfuhren u. a. Mr. F. G. Smith am Piz Lan- 
guard im Aug. 1865 (S. Quarterly Journal of the Meteorological 
Society II) und Henri de Sauffure am 9400 Fufs hohen Sarley 
in Graubiindten am 22. Juni 1867 (S. Schiitte, Reich der Luft).

Nicht nur auf Fels, auch auf Schnee kommt diefe Er
fcheinung vor; fo beobachtete fie Mr. Watfon am 10. Juni 
1863 am Jungfraufirn. —

Zahlreiche Berichte belehren uns, dafs Menfchen und 
Thiere wahrend eines Gewitters elektrifche Schlage erhalten 
konnen, ohne dafs fie vom Blitzftrahl getroffen werden. Maux 
nennt diefe A rt elektrifche Entladung, die diefelbe Wirkung 
hervorzubringen vermag, wie der direkte Blitzftrahl, den Rtick- 
fchlag. Derfelbe ift eine Folgę elektrifcher Influenz. Wenn 
eine mit Elektricitat von grofser Spannung geladene Wolke
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iiber einen Ort hinzieht, fo wird durch Vertheilung in den 
Gegenftanden auf der Erdoberflache die entgegengefetzte 
Elektricitat gebunden, wahrend die gleichnamige in die Erde 
abfliefst.

Entladet fich nun plótzlich die Wolke durch einen Blitz- 
ftrahl gegen eine andere oder gegen die Erde, fo wird die ge- 
bundene Elektricitat frei und ftrómt momentan zur Erde ab. 
Ift der betreffende Kórper ein lebendes Wefen und ift die 
Entladung der angehauften Elektricitat ftark genug, fo kann 
durch die den elektrifchen Strom begleitende heftige Erregung 
des Nervenfyftems eine temporare oder dauernde Lahmung, 
ja fogar der Tod herbeigefiihrt werden. In letzterem Falle 
ift nicht die geringfte aufsere Verletzung fichtbar.

AlsBeweisfiirdieinductive,Thatigkeit der Gewitter mag fol- 
gende Schilderung eines Unwetters dienen, welches Prof. Adams 
auf dem Aletfchgletfcher erlebte. (Vergl. Scott, Elementare 
Meteorologie). Oben auf dem Jungfraujoch wurde die Gefell- 
fchaft von einem heftigen Hagelfchlag iiberfallen. Zwei 
Stunden marfchierten fie auf dem Aletfchgletfcher abwarts, 
umgeben von den fich fammelnden Gewitterwolken. Dann 
nahmen fie alle jene oben gefchilderten Erfcheinungen des 
Ausftrbmens der Elektricitat aus ihren Korpern wahr. Das 
fingende Geraufch, das Prickeln der Haut wurde immer 
ftarker und fchlofs plótzlich mit einem elektrifchen Schlage 
ab, wenn die Wolken iiber ihnen fich durch einen Blitzfchlag 
entluden.

Auch ich habe einmal Gelegenheit gehabt, das Phanomen 
des Riickfchlags zu beobachten.

Es war dies am 7. Auguft 1884 auf dem Gipfel des Safs 
Maor. Purtfcheller, Otto und ich hatten den Berg, wie fchon 
erwahnt, bei dichtem Nebel beftiegen. Oben hatten wir einen 
momentanen Ausblick gegen die iibrigen Gipfel der Primór- 
gruppe. Wir fahen, dafs dort Wolken ftanden von einer Dich- 
tigkeit und Schwarze, wie fie fich in der Ebene nur zeigen, 
wenn ein Gewitter bevorfteht. Die Pickel begannen auch als- 
bald ihr Concert und wir wurden fogleich wieder in undurch- 
dringlichen Nebel gehiillt. »Schnell fort!« rief Purtfcheller und
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wir begannen eilends in das Couloir hinabzuklettern, woher 
wir eben gekommen waren. Kaum waren wir iiber die regen- 
naffen Felfen einige Meter hinabgeftiegen, ais Otto und ich 
eine fehr heftige Erfchutterung im linken Arm verfpiirten, der 
gerade den naffen Felfen beriihrte. Gleichzeitig ertónte ein 
fehr lauter Donnerfchlag. Otto dachte, Purtfcheller hatte ihm 
einen Stofs verfetzt, damit er fich mehr beeile, iiberzeugte fich 
aber gleich darauf dayon, dafs wir beide durch den Riickfchlag 
allerdings nur in fehr fchwachem Mafse getroffen worden waren. 
Wir kauerten uns nun eilends unter eine iiberhangende Stelle 
des Couloirs, um auch gegen eventuellen Steinfall gefchutzt 
zu fein, der durch den Blitzfchlag hatte losgelóft werden kónnen. 
Es regnete noch eine Weile ziemlich ftark und wir blieben in 
unferem Yerfteck, wahrend Purtfcheller uns von einem Ge
witter erzahlte, welches ihn und feinen Begleiter am Gipfel 
des Polinigg (Gailthaler Alpen) am 27. Juli 1876 iiberrafchte, 
Es war um die Mittagftunde, bei fchwach bewólktem Himmel 
ais fich ein leichtes Grollen von der gegeniiberliegenden 
Kellerwand her bemerkbar machte. Schnell entfchloffen 
wandte fich Purtfcheller zum Riickzuge, obgleich fein Beglei
ter erfuchte, noch ein paar Minuten zu bleiben. Kaum hatten 
fie hundert Schritt nach abwarts zuriickgelegt, ais fich die 
Spitze des Berges ganz in Nebel einhiillte und ein furchtbares 
Gewitter losbrach. Unablaffig, Secunde auf Secunde umziin- 
gelten Blitze die Bergflanken, zifchenden Schlangen vergleich- 
bar, wahrend das losgebrochene Geftein iiber die Hangę hinab- 
kollerte. Purtfchellers Begleiter wurde von einem Steine 
verletzt, er felbft aber riicklings auf den Boden gefchleudert. 
Ein wolkenbruchartiger Regen, der beide in wenigen Secun- 
den bis auf die Haut durchnafste, geftattete kaum 20 Schritte 
weit zu fehen, wahrend das iiberfluthete Terrain ein Nieder- 
kauern nicht zuliefs. Betaubt von den gewaltigen Schla- 
gen und nahezu geblendet von den grellen Blitzen, er- 
reichten fie die nahe A lpe , wo das unter die Schirmdacher 
gefliichtete, aufserft erfchreckte Vieh feiner Angft durch 
fchauerliches Gebriill Ausdruck gab.

Auch das Abenteuer, das Otto Nafe und Genoffen auf 
der Reichenfpitze am 5. Aug. 1885 zu beftehen hatten, ift wohl
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auf den »Riickfchlag« zuriickzuftihren. (S. Ófterr. Alpenzeitg. 
1886 S. 79.)

Ich fuhre nun diejenigen Beifpiele aus der Literatur 
an, in welchen Menfchen direkt vom Blitz getroffen wurden. 
Ein folcher Fali ift in Whympers ausgezeichnetem Buche im 
Anhange erzahlt, wie Mr. Heathcote, der auf dem fiidlichen 
Wege das Matterhorn erftieg, in ein Gewitter kam. Da er 
grofses Intereffe hat, reproduciere ich ihn hier: »Am 30. Juli 
1869 begann ich meine Erfteigung mit Peter Perrn, Peter Taug- 
walder und J. Maąuignaz. Die Luft war heli und der Wind 
kam von Siiden. Ais wir dem Gipfel ganz nahe waren, horten 
wir einen ungewohnlich lauten Donnerfchlag und hielten es 
fur klug herabzufteigen. Wir giengen in folgender Reihe: Taug- 
walder, ich, Perrn und Maąuignaz. In der Nahe des »Col de 
Felicite« bekam ich einen fcharfen, ftechenden Schlag auf das 
Bein und glaubte fchon, dafs ein Stein fich losgeloft habe, 
ais ein lauter Donnerfchlag mir fagte, was es fei. Perrn war 
ebenfalls am Bein getroffen worden. Nach einigen Augen- 
blicken bekam ich einen Schlag auf den rechten Arm, der an 
demfelben herunterzulaufen fchien und einem Schlage von 
einer galvanifchen Batterie glich. Zu derfelben Zeit ftiefsen 
alle Leute einen Schreckensfchrei aus und riefen, dafs fie vom 
Blitze getroffen feien. Das Gewitter blieb noch einige Zeit 
in unferer Nahe und zog dann allmahlich fort. Ais wir bei 
der Hiitte ankamen, fand ich, dafs Perrn einen langen Streifen 
auf dem Arm hatte, und am nachften Tage war fein Bein 
ftark gefchwollen und fehr fchwach. Am folgenden Tage 
giengen wir nach Breuil hinunter und von dort nach Zermatt. 
An diefem Tage begann meine Hand zu fchwellen und blieb 
etwa eine W oche fehr fchwach. Maquignaz’s Nacken war auf 
jeder Seite ftark gefchwollen. Wie er fagte, hatte der Blitz 
ihn auf dem Riicken und zu beiden Seiten des Nackens ge
troffen. Taugwalders Bein war ebenfalls leicht gefchwollen. 
Der Donner war furchtbar, lauter, ais ich ihn je zuvor gehórt 
habe. Wind oder Regen gab es nicht und Alles war in Nebel 
gehiillt.a

Im Alpine Journal Vol. VIII. S. 449 berichtet Capitain 
E. Clayton iiber einen Unfall, der ihm in Begleitung des Fuh-
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rers Gabriel Spechtenhaufer am 17. Aug. 1877 auf dem Gipfel 
der Weifskugel begegnete. »Es lag Nebel und wir hatten 
wahrend des Aufftiegs mehrere entfernte Donnerfchlage ge- 
hort, glaubten jedoch, dafs die Wolken bald fich lichten wiir- 
den. Unmittelbar nach Ankunft am Gipfel begann es zu hageln 
und wir ftiegen etwas hinunter, um Schutz zu fuchen. Ich 
erinnere mich hier nur mehr, meine Kartę Gabriel iibergeben 
zu haben, damit er fie in feine Tafche ftecke, um fie trocken 
zu halten, und weifs von nichts mehr, bis ich wieder zu mir 
kam. Ich gewahrte nun, wie Gabriel mich von den Felfen, auf 
die ich geftiirzt war, aufhob; es war dies etwa 20 Fufs tiefer, 
ais der Punkt, wo wir vorher geftanden hatten. Ich blutete 
aus einer Kopfwunde und mein rechter Arm war fehr fchmerz- 
haft; es ftellte fich fpater heraus, dafs er gebrochen war. 
Gabriel fagte, dafs auch er niedergeworfen wurde, aber nicht 
bewufstlos ward. Er fiel auf feine Hande und hatte fich da- 
her keine Verletzungen zugezogen. Er fagte auch, dafs er 
einen plótzlichen Lichtfchein und eine Explofion wahrgenom- 
men habe, die ich jedoch nicht bemerkte. Das W etter hellte 
fich bald auf und der Tag wurde fehr fchon.« Mit Unter- 
ftiitzung Gabriels und deffen Bruders Jofef Spechtenhaufer, der 
gerade eine andere Partie auf denfelben Berg fiihrte, gelangte 
Capitain Clayton hinunter nach Kurzras. (S. auch Oft. Alpen- 
zeitung 1882 S. 311.) In diefem Falle ift es nicht gewifs, ob 
die Betheiligten vom Blitze felbft getroffen oder bios durch 
den Riickfchlag aus ihrer Pofition geworfen wurden.

Ein hochft intereffantes Gewitter erlebten die Herren Con
ful de Liagre und Baron Leon am 6. Aug. 1874, Mittags zwi- 
fchen 11 und 12 Uhr auf der Kreuzfpitze (Ótzthaler-Ferner). 
Sie nahmen die Annaherung des Wetters nicht wahr. Sie fahen 
keinen Blitz und hórten keinen Donner, fondern waren plotz- 
lich fammt ihrem Fiihrer betaubt. Dann bemerkten fie ftarke 
Spuren des Brandes. Die Schuhfohle des Herrn v. Leon 
war gefpalten, fein Hut zerfetzt, dem Conful der Schleier, ein 
Hemdarmel und ein Strumpf durchlbchert, ohne dafs der Stiefel 
ein Loch zeigte. Sie hatten auch die Empfindung von Brand- 
wunden und fonftigen Brandwirkungen auf dem Kórper. Vor- 
nehmlich war Herrn v. Leon das Haar verfengt, ein Auge
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gefchwollen, das linkę Ohr taub. Er wurde aber fpater wieder 
vóllig hergeftellt.

Ich entnehme diefe Details einem Vortrag, den Herr Con- 
ful de Liagre in der Sektion Leipzig hielt.

Die Mittheilung einiger weiterer Falle, in denen die Be- 
theiligten durch Blitzfchlag in eine ernfte Gefahr gebracht 
wurden, verdanke ich der Giite des Herrn k. k. Oberlieutenant 
Edgar von Rehm, der Jahre lang ais Triangulierungsofficier 
thatig war. Derfelbe fchreibt mir:

»Herr Major Hartl erzahlte folgendes: Gelegentlich der 
trigonometrifchen Vermeffungen auf dem Biokovo (Dalma- 
tien) 1870 bivouakierte er knapp neben der auf der Spitze des 
Berges befindlichen Kapelle, welche unweit der Pyramide 
fteht. Der Nachmittag war neblig und er blieb fonach mit 
feinen 3 Militar-Handlangern die ganze Zeit hindurch im Zelt. 
Gegen friihen Morgen wurde Hartl durch einen heftigen elek- 
trifchen Schlag erweckt, welchen gleichzeitig der Donner be- 
gleitet; zugleich verbreitete fich im Zelte ein Geftank, ais 
ob viele Schwefelhólzer angeziindet worden waren. Sofort 
wurde der fo gefahrliche Ort verlaffen und Hartl begab fich 
mit feinem Detachement auf einen tiefer abwarts gelegenen 
Punkt. Bei dem Abftiege fah Hartl, wie nochmals ein Blitz- 
flrahl in die Pyramide fuhr und aus derfelben, von gliihenden 
Spanen herriihrend, eine Feuergarbe emporfchofs. Spater 
vorgenommene Unterfuchungen zeigten, dafs die Militar-Hand- 
langer, welche mit Hartl in demfelben Zelte untergebracht 
wraren, Brandmaler an Bruft und Handen erlitten hatten, bei 
einem war auch das Hemd und die Bloufe derart verbrannt, 
dafs der Brandfleck fpater ausfiel und ein Loch in der Bloufe 
entftand. Dafs Hartl keine Brandwunden erlitt, erklart er da- 
durch, dafs er ais Unterlage im Zelte zwei Kotzen hatte, 
wahrend den Militar-Handlangern nur eine Kotze zur Ver- 
fiigung fland. Die Kotzen felbft zeigten kleine ausgebrannte 
Lócher, wie folche von abfpringenden Ziindholzkopfen erzeugt 
werden.

Nun von mir etliches.
Gelegentlich der Yermeffungen fiir die europaifche Grad-
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meffung auf dem Ótfcher bei Maria-Zell bivouakierte ich im 
Jahre 1883 circa 10 m unter der Triangulierungs-Pyramide.

Der Anfang Juli war befonders mit Gewittern in der 
Nacht reich gefegnet; — der Nachmittag des 10. Juli war 
ungemein fchwiil und gigantifche Haufenwolken zogen am 
Horizonte auf, welche fich immer drohender zufammen- 
ballten, bis endlich gegen Abend fich die erften Vorboten 
des Gewitters einftellten. Ich hatte kaum Zeit, die Inftru- 
mente zu verpacken und mich in das Zelt zu fliichten, ais ein 
Gewitter losbrach, wie ich mich eines heftigeren kaum ent- 
finne. Blitz folgte auf Blitz, der Sturm heulte, und unfere 
Zelte wurden durch die W ucht des Gewitterfturms nieder- 
geriffen.

Wir fliichteten uns anfangs in eine dem Zelte nahe ge- 
legene Hóhle, aber ein zwifchen den Felswanden eingeklemm- 
ter grofser Steinblock, welcher jeden Moment hinabzuftiirzen 
drohte, endlich eindringendes Waffer zwangen uns, alsbald 
unfer hóchft unbeąuemes und fehr bedenklich gewordenes 
Verfteck zu verlaffen. Mittlerweile hatte fich die Wucht des 
Gewitters derart gefteigert, dafs ich es kaum fur mdglich hielt, 
nun in ftockfinfterer Nacht die weiter unten gelegene Ótfcher- 
Hiitte zu erreichen. Allein die unbedingte Nothwendigkeit 
zwang uns, zu diefem Mittel zu greifen und abzufteigen, denn 
fchon hatte der Blitz in die Pyramide eingefchlagen — ein 
Verfchalbrett war dabei in unfere nachfte Nahe geflogen — 
und war etliche małe dicht bei uns zur Erde gefahren.

Wie unfer Abftieg war, brauche ich wohl nicht naher zu 
fchildern; er wurde dadurch noch mehr gefahrdet, dafs fich 
die auf den Nordabhangen des Ótfchers weidenden Kiihe in 
wilder Flucht uns anfchloffen. Wir mochten vielleicht mit 
diefer Gefellfchaft die Halfte des Weges bis zur Ótfcher-Hiitte 
zurtickgelegt haben, ais in meiner nachften Nahe ein Blitz- 
ftrahl zur Erde fuhr. Etliche Sekunden war ich wie geblendet 
und durch den Luftdruck wurde ich nach vorwarts geftofsen; 
nur mit Miihe konnte ich mich zum Weitermarfche aufrichten. 
Ich fah und horte nichts, was um mich gefchehen war, der 
Regen und Sturm hatten noch immer nicht nachgelaffen, ich 
ftolperte inftinktiv weiter und kam endlich zur Ótfcher-Hiitte.

91
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Dafs ich diefelbe fand, ift wirklich ein Rathfel. Es wahrte 
nicht lange, fo kamen auch die Militar-Handlanger, faft jeder 
von einer anderen Richtung; — allein mein Diener fehlte.

Wir warteten eine geraumeZeit in der Hiitte; alsjedoch eine 
Stunde verfloffen war und er noch immer nicht kam, wollten 
wir auf Suche gehen; das W etter hatte aber noch immer 
nicht nachgelaffen, wir waren alle ganz durchnafst; es brannte 
kein Ziindholz — kurz, eine fehr fatale Situation. Wir be- 
gaben uns vor die Hiitte, fchrieen, fo laut wir konnten — 
allein erfolglos. Es mochte Mitternacht gewefen fein, ais das 
Gewitter nachliefs. Wir giengen aus, meinen Diener zu fuchen. 
Gegen 3 Uhr Morgens kehrten wir leider unverrichteter Dinge 
zur Hiitte zuriick. — Endlich gegen f24 Uhr friih kam mein 
Diener, todtenbleich, zitternd, mit einer Kopfwunde einher- 
gefchlichen; er wufste nur fo viel zu fagen, dafs er hart an 
unferer Seite war und jedenfalls durch die friiher erwahnten 
Blitzfchlage betaubt zu Boden gefchlagen wurde und in einer 
Ohnmacht liegen geblieben war. An feinem Kórper war 
nichts zu bemerken, — aber Anzeichen von Nervenirritation, 
Zittern in den Handen, fowie ein irritiertes Sehvermógen durch 
etliche Tage waren die Folgen. —■ Drei Kiihe' fand man er- 
fchlagen, knapp neben jenem Orte, wo mein Diener nieder- 
gefchleudert wurde.

Da es fich nun ganz aufgeheitert hatte, begaben wir uns 
— mein Diener blieb felbftverftandlich zuriick — zur Spitze; 
zwei Pyramidenfiifse waren ganz zertriimmert und die Spane 
lagen wie Zahnflocher herum, die kleinen oberen Verfchal- 
bretter waren von drei Seiten abgefchlagen und die Steine, 
welche zur Befeftigung der Pyramide dienten, waren theil- 
weife gefpalten und weggefchleudert.

Die Pyramiden im Hochgebirge haben viel vom Blitze zu 
leiden — etliche fonderbarer Weife gar nicht, — mehrere 
aber miiffen oft in einem Jahre zweimal gebaut werden. Be- 
fonders gern vom Blitze getroffen find im Hochgebirge An- 
kogl, Hochgolling, Schlern, Seekogl und viele Andere. Der 
Glockner blieb auch, ehe das Kreuz aufgeftellt wurde, unbe- 
fchadigt, jetzt funktioniert gewifs das Kreuz ais Blitzableiter. 
Grofs-Venediger, Schwarzenftein, Hochwildfpitze, Marmoladę,
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Ródtfpitze hatten bis jetzt nichts zu leiden. Es fcheint faft 
(Ankogl ausgenommen), dafs Pyramiden auf jenen Punkten, 
welche von Gletfchern umgeben fmd, weniger gefchadigt 
werden, ais andere. In Dalmatien find viele Pyramiden, die 
ftets vom Blitze getroffen werden, fodafs es fo ausfieht, ais 
ob der Berg eine Pyramide gar nicht „leiden“ wollte.“

Herr Prof. Louis Liechti befchreibt in der Ofterr. Alpen- 
zeitung 1885 S. 95 ein Gewitter, welches namentlich deshalb 
intereffant ift, weil es in einer fehr betrachtlichen Hóhe (auf 
dem Gipfel des Aletfchhorn 4182 m) beobachtet wurde. Prof. 
Liechti und feine beiden Gefahrten wurden durch den Blitz- 
ftrahl zu Boden gefchleudert. »Ein aufserft heftiger Knall, 
eine aufserft heftige Erfchutterung, ein aufserft heftiger Schmerz, 
ein Schmerz, der haarfcharf an die Grenze des Ertraglichen 
ftreifte, waren das, was ich noch zu beobachten vermochte, 
etwa noch, dafs meine Stirne, die Nagel der Schuhabfatze 
meines Tragers beriihrend dem Blitzftrahl den Eintritt in 
meinen Kbrper ermóglichte.« Keiner der drei Manner hatte 
wirklichen Schaden gelitten, fogar die Bergkrankheit, an wel- 
cher Prof. Liechti gelitten hatte, war verfchwunden.

Auch der Oberftlieutenant des ófterreichifchen General- 
ftabes Schlayer wurde beim Vermeffen auf einer Bergesfpitze 
vom Blitze getroffen und blieb fein Leben lang auf einer 
Seite halb gelahmt.

Ich komme nun zu einigen Fallen, wo Perfonen aufBer- 
gesgipfeln durch Blitzfchlag ums Leben kamen.

Mappierungsofficiere und ihr Perfonal, welche oft bei 
fchlechtem W etter langere Zeit auf einem Gipfel weilen miiffen, 
find, wie fchon die Mittheilungen von Rehm lehrten, am 
meiften in Gefahr, dem Blitze zum Opfer zu fallen.

Ein folcher Fali betraf auch den Hauptmann Bofio und 
zwei Gefahrten am 6. Juli 1822 auf dem Gipfel des Triglav. 
Ich entnehme die Schilderung diefes Unglticks einem Auffatz 
des Herm Ivan Żanov (Tourift, 1872. December).

Tagsiiber war Nebel. Das Thermometer zeigte um 9 Uhr 
morgens 7^3—g ^ 0 R unter Nuli. Mittags waren 52/3° R 
Warme. Der Nebel wurde immer dichter. Um 4 Uhr Nachm. 
war i°R . Warme. »Ein heftiger Nordwind braufte, fchwarze
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Gewitterwolken zogen kampfluftig heran, umhiillten den Tri- 
glav von allen Seiten und ein dichter Nebel fieł. Es war 5 Uhr 
nachmittags und mufste im Angefichte des nahen Sturmes 
auf der Gigantenfpitze die Grabesherberge im Innern der aus 
Steinen zufammengelegten Pyramide bereitet werden.« Das 
Gewitter begann. Bofio fchreibt dariiber: »Ich ftiirzte durch 
die Óffnung des Zeltes hinaus in die ftreitende Natur. Finftere 
Nacht hatte fich um die Zinne des Berges gelagert, aus den 
Abgriinden herauf hoben fich mit braufendem, dumpfem Ge- 
tófe die fchwarzen, grauenvollen Gewitterwolken, von Schlan- 
genzifchen der Blitze erleuchtet, die wie ein Fackeltanz der 
Furien der Hdlle lich durchkreuzten, bald hier in die Wetter- 
ftange fchlugen, bald dort die Spitze unferes einzigen Afyls, 
der Pyramide, beriihrten und zifchend iiber die eifenfchtiffigen 
Steine, ihre hiipfende, grafsliche Verbindung hatten. — -— 
Mit einer Innigkeit, ais ob wir ewig aneinander gedriickt 
bleiben wollten, hatten wir uns auf dem Boden der Pyramide 
gegenfeitig umklammert. Kaum hatten wir uns feftumfchloffen, 
ais ein heftiger elektrifcher Schlag uns willenlos auseinander 
trieb. Der Gehilfe fafs fprachlos, deutete wie ein Wahn- 
finniger auf den Mund und an feiner Stirne war ein Brand- 
mal der elektrifchen Beriihrung zu bemerken. Der Fiihrer 
lag bewufstlos, wie erftarrt; durch Reibungen mit dem Weine 
brach er in furchterliche Convulfionen aus, erholte fich jedoch 
allmahlich. Ein neuer Schlag ftreckte alle Drei insgefammt 
betaubend dahin. -------«

Sie fuchten, wieder erwacht, aufserhalb der Pyramide 
Schutz, indem fie fich in die Zeltleinwand hiillten, um fich 
vor dem Regen nur einigermafsen zu fchiitzen. Doch »keine 
Statte war ihnen gegónnt, denn auch in diefem Felfengrabe 
fand fie der rachende Blitz, der gleichfam ihre Verwegenheit 
zu ftrafen fchien.« Bofio hatte diesmal der Schlag am meiften 
getroffen, er war lange befinnungslos, empfand noch langere 
Zeit die empfindlichften Schmerzen in den Gebeinen, ward 
am Scheitel und an dem linken Backen betrachtlich verbrannt, 
und brach, ais er wieder zur Befinnung kam, mit convulfi- 
vifchen Geberden in ein fiirchterliches, wahnfinniges Gebriill 
aus. Diefe Scene hatte aber dem treugebliebenen Fiihrer
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feine friihere vernunftige Uberlegung geraubt. Er drang dar- 
auf diefer Holle zu entfliehen und den Riickweg zu wagen. 
Der Fuhrer wich! — Raftlos tobte die ziirnende Natur; die 
zahllofen Blitze vereinigten fich in ein Feuermeer. Das fiirch- 
terliche Krachen und Dróhnen des Donners barft an den 
felfigen Wanden des erbebenden Giebels und war mit feinem 
taufendfachen Nachhall ein Schreckenston der Zerftorung ge- 
worden. Immer fteigend fchien die Wuth fich felbft zu iiber- 
treffen; neue elektrifche Schlage beriihrten die fchon nur 
halb empfindungsfahigen Korper, welche wie von einer 
Flammenhiille umfchloffen waren.

Ein reines Eeuchten, wie bei der Entfernung einer Elek- 
trifiermafchine, hatte das Flammenmeer ganzlich aufgezehrt. 
Noch einige Blitze, die immer ferner fich zeigten, noch immer 
fernes Rollen des Donners, der wie ein bófer, von góttlicher 
Hand befiegter Geift noch im Scheiden den drauenden Ab- 
fchiedsgrufs feines unterdriickten Zornes wiederholt, und ge- 
reinigt von Allem, was vor wenigen Minuten noch Schreck- 
liches den Wolkenfitz beherrfchte, trat freundlich lachelnd der 
Mond am azurnen Sternenhimmel hervor und gofs fanfte 
Eabung in das kranke Gemiith der beiden Geretteten auf dem 
Triglav. Ein heiterer Morgen hatte fich entfaltet, und das 
Auge fchaute weithin in das endlofe Ali. . . .

Im Innern der Pyramide aber lehnte in fitzender Stellung 
der treu gebliebene Fuhrer vom Blitzfchlag getodtet, erkaltet 
ais Leichnam.«

Am 21. Juni 1865 fiel Lady Arbuthnot auf dem Schilt- 
horn (Schweiz) einem Blitzfchlag zum Opfer. Ebenfo wurde 
der italienifche Ingenieur des Geographen-Corps Sign. Dome- 
niconi wahrend der Triangulierungs-Feldarbeit Anfang Auguft 
1884 am Monte Canin vom Blitze erfchlagen. Sign. Domeni- 
coni bivouakierte ganz nahe bei dem auf dem Monte Canin 
erbauten Steinmandl. Die Italiener haben namlich in der 
Regel keine Holz-Pyramiden auf den trigoriometrifchen Punk
tem Der Ingenieur wurde im Zelte vom Blitze getroffen und 
blieb fofort todt.

Aus diefen Thatfachen und den vorausgefchickten Schil- 
derungen kann man entnehmen, dafs die Gewitter eine nicht
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zu unterfchatzende alpine Gefahr bilden. Ihre Haufigkeit 
kann man den Schilderungen der Bewohner manches Schutz- 
haufes entnehmen. So mufste fich der Pachter des Schaf- 
berghaufes bei zahlreichen Gewittern aufser dem Haufe in 
eine Grube'fluchten, da er in jenem feines Lebens nicht ficher 
gewefen ware. Einmal war es gefchehen, dafs der Blitz durch 
die Telegraphenleitung ins Haus gelangte, einen Herrn traf, 
dem er die Uhrkette fchmolz, und dann wieder zum Stiefel 
herausfuhr. Ebenfo wurde eine Damę, die anwefend war, 
vom Blitze getroffen. Am 7. Aug. 1878 fchlug der Blitz in 
die Triangulierungspyramide auf dem Dobratfch, fuhr von 
dort, eine mitunter fufstiefe Furche in den Boden reifsend, in 
das ca. 100 m unter dem Gipfel gelegene Gafthaus, in deffen 
Telegraphenbureau er fchlimme Verwiiftungen anrichtete. 
Sammtliche Apparate wurden zerftórt, die Kautfchukifolie- 
rungen gefchmolzen, Utenfilien etc. im Zimmer umher gewor- 
fen. Nun folgte der Blitz der Leitung, wiihlte den Boden 
auf, fpaltete die nachfte Telegraphenftange, zerrifs etwa 8omal 
die Leitung und fuhr dann iiber den ganzen Berg nach Blei- 
berg hinab. (Mittheil. d. D. u. Ó. A. V. 1878 S. 200.)

Man entferne fich daher móglichft fchnell von einer Spitze 
oder einem Grate, wenn man die Anzeichen von viel Elek- 
tricitat in der Atmofphare wahrnimmt, alfo etwa die Pickel 
zu faufen beginnen, oder man unternehme, wenn fo fchwarze 
Wolken am Himmel ftehen, gar keine Bergpartie. Ais ein 
Beweis dafiir, dafs man auch unter iiberhangenden Felfen 
nicht vor Blitzgefahr gefchiitzt ift, kann eine Notiz dienen, 
welche (Mittheil. d. D. u. Ó. A. V. 1878 S. 200) einen Blitz 
erwahnt, der durch den fogenannten Dom der Adelsberger 
Grotte fuhr, eben ais fich ein Grottenfuhrer in derfelben be- 
fand. (Metallgegenftande, wie die Pickel, miiffen felbftverftand- 
lich entfernt werden. Im Nothfalle konnte man fich vielleicht 
durch Umhiillung derfelben behelfen. (S. Jahrb. S. A. C. 
1885. S. 500).
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Einbruch der Nacht.
M o tto : Carpe diem.

Horaz Odeń I. i i .

Schwierigkeit in der Dunkelheit vorwarts zu kommen. — Wahl eines Bivouak- 
platzes. — Wann man am leichteften von der Nacht iiberrafcht wird. — Bi- 
vouak auf dem Feldkopf, am Greiner, Ódftein, Elfer, vor der Befteigung der 
Pala di San Martino und nach derfelben, auf der „Lucketen Wand“, Drei- 
fchufterfpitze, zweimaliges auf den Mpnte Rofaabfturzen uber Macugnaga, am 

Bietfchhorn. — Marfhalls Kataftrophe.

Wenn die Abendfonne ftrahlend gegen den Horizont 
hinabfinkt, wenn dte Firn- und Felskuppen in rofigem Wider- 
fcheine ergluhen und die Schatten der Nacht vom Thale aus 
immer hóher an den Bergflanken emporklimmen, dann denkt 
der Bergfteiger oft forgenvoll daran, ob es ihm wohl gelingen 
werde, die nachfte menfchliche Behaufung noch zu erreichen, 
oder ob er fich mit einer Lagerftatte im Freien auf rauhem 
Geftein oder eifigem Schnee werde begniigen miiffen. Kónnte 
nur ein gewiffer, kritifcher Punkt noch uberfchritten werden, 
fo lange das Zwielicht der Dammerung feine zweifelhafte 
Leuchte fpendet, dann ware man geborgen; denn das flachę 
Schneefeld oder die Grashange unterhalb, die kann man auch 
im Dunkeln iiberfchreiten. In fieberhafter Eile klettert der 
Tourift hinab, weifs er doch, dafs er im Finftern diefe Felfen

Z sig m o n d y , die Gefahren der Alpen. 2. Aufl. 7
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nicht uberwinden konnte; er eilt durch Seracs, fo lange noch 
halbwegs etwas zu fehen ift; denn eine Nacht auf dem Eife 
oder demkalten Felfenmeidet jeder gerne, der fie einmal erlebt 
hat, befonders dann, wenn nicht einmal mehr eine Wahl des 
Lagerplatzes bleibt. Es ift etwas ganz anderes, wenn man 
mit Decken und Holz wohl ausgeriiftet aus dem Thale kommt 
und fich am Nachmittage behabig einen Platz zum Ubernach- 
ten fucht, den man noch Stunden lang erft putzen und her- 
richten, ebnen und mit einer Mauer umgeben kann, oder ob 
man mit einem Fleckchen vorlieb nehmen mufs, auf dem es 
nicht einmal móglich ift, ausgeftreckt zu liegen, weil man in 
der Eile und Dunkelheit vom rechten Wege abgekommen ift 
und fich weit und breit keine beflere Stelle findet. Wenn fo 
zu den Strapazen eines anftrengenden Tages auch noch die- 
jenigen eines harten Bivouaks kommen, hat der Bergfteiger 
Gelegenheit, feine Ausdauer und Abhartung zu beweifen.

Die Schwierigkeiten, welche die Dunkelheit mit fich bringt, 
gleichen ganz denjenigen, welche durch Nebel zu Stande 
kommen, fie find jedoch noch viel bedeutender*). Man fieht 
da keinen Griff, keinen T ritt mehr und jede auch nur halb
wegs fchwierige Paffage ift vollftandig unmóglich gemacht, 
will man fich nicht der grófsten Gefahr des Abfturzes aus- 
fetzen. Wenn es fich nur um eine kurze Strecke handelt, oder 
um nicht allzufchwere Kletterftellen, kann der fahle Schein 
des aufgehenden Mondes hinreichend Licht verbreiten und 
er hat fchon oft ein Bivouak nach der Partie verhindern ge- 
holfen. Manchmal, fo befonders auf Schnee, kann man fich 
auch mit einer Laterne behelfen, doch mufs bemerkt werden, 
dafs dann die aufserfte Vorficht vor Gletfcherfpalten zu em- 
pfehlen ift. Selbft auf fonft harmlofem Terrain ift grofse Acht- 
famkeit von Nóthen, wobei man freilich bei dem beftandigen

*) M. Henry Duhamel, deflen Arheit iiber die Gefabren des Bergfteigens 
bei der vom Schweizer Alpen-Club ausgefchriebenen Concurrenz mit dem 2. 
Preife ausgezeichnet wurde, fagt in derfelben: „Der Nebel ift in den Bergen 
mehr zu furchten ais die Nacht". Diefer Ausfpruch ift gerechtfertigt, denn von 
der Nacht wiffen wir mit Beftimmtheit, dafs fie nach Verlauf einer gewiffen 
Zeit dem Tage und damit der Erlófung Platz machen wird, der Nebel hingegen 
ift unberechenbar.
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Taften mit dem Stocke nur fehr langfam vorwarts kommt 
und manchmal eine Stunde zu einer Strecke braucht, die man 
bei Tage in wenigen Minuten zuriickgelegt hatte. Ein lichter 
Fleck ift da oft gleichbedeutend mit einer kleinen Felsplatte 
und ein unvorfichtiges Setzen des Fufses vielleicht Schuld 
daran, dafs der Bergfteiger zu Falle kommt. Das darf natiir- 
lich nicht an einer Stelle fich ereignen, wo der Sturz gefahr- 
lich ware. Wie langfam blofs kann man beifpielsweife bei 
Nacht eine Morane tiberfchreiten, wo jeder Zwifchenraum 
zwifchen den Blocken einer Fufsangel gleicht, wahrend man 
bei Tag ficher von Błock zu Błock fpringt.

Gefetzt nun den Fali, man kann nicht weiter und mufs 
die Nacht auf Eis zubringen, fo entfleht die Frage, nach 
welchen Regeln der Platz zum Bivouakieren ausgefucht wer- 
den foli. Womoglich foli es Fels fein, ein kleines ebenes 
Fleckchen, wo man fich wenigftens ausftrecken kann. Wenn 
man nur eines findet, auf dem alle Theilnehmer Platz haben, 
da es von grofsem Vortheil ift, wenn fie fo nahe ais mbglich 
bei einander bleiben. Nattirlich mufs es vollkommen ftein- 
und lawinenficher fein; kein Waffer foli von den Felfen trop- 
fen und der Sturm foli es unberiihrt laffen. Wenn man fchon 
in der Grasregion ift, dann kann ein weiches Rafenpolfter 
ebenfo gute Lagerftatt gewahren, wie das Heu einer Senn- 
hiitte. Haufig aber ift der Boden nicht einmal eben und man 
mufs darauf achten, dafs man nicht durch die erfte unvorfich- 
tige Bewegung das Gleichgewicht verliere. Von Schlaf kann 
unter folchen Umftanden nattirlich nicht die Rede fein. Die 
wichtigfte Sorge ift nun die, fich fo warm ais mbglich zu 
halten. Derjenige, welcher einen Mantel oder dergleichen mit- 
getragen hat, ift da freilich gut daran. Aber wir haben in 
dęn letzteren Jahren nie fo etwas mitgenommen, mit einziger 
Ausnahme, wenn ein Bivouak fchon im Programme lag. Die 
Arbeit, welche man fich dadurch aufladet, ift eine viel zu 
grofse, gegeniiber den feltenen Fallen, wo fie wirklich auch 
einen Nutzen hatte. Warme, dicke Kleider find felbftverftand- 
lich, und wenn es auch beim Anfteigen heifs ift, fo kann man 
den Rock ja ausziehen und umhangen. In welcher Weife wir 
in der letzten Zeit die gewohnlichen Utenfilien des Berg-

7*
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fteigers ais Schutz gegen Kalte verwendeten, werde ich bei 
der Befchreibung der Bivouaks erzahlen, welche ich mitge- 
macht habe. Ebenfo wird daraus hervorgehen, wie ver- 
fchiedener A rt die Umftande fein konnen, welche den Berg- 
fteiger dazu bringen, die Nacht im Freien zu verleben. Es 
ift klar, dafs man um fo leichter in die Lagę kommen wird, 
von der Nacht iiberrafcht zu werden, je kiirzer der Tag ift, 
im W inter alfo eher ais im Sommer. Um das Ubernachten 
im Freien móglichft einzufchranken, ift es nothig, einen ge- 
nauen Uberfchlag iiber den zuriickzulegenden Weg zu machen, 
fowie iiber die Zeit, welche man hierzu brauchen wird. Be- 
nutzt man einen Weg zum Abftieg, welchen man in umge- 
kehrter Richtung bereits gemacht hat, fo kann ein guter Berg- 
fteiger im Allgemeinen annehmen, dafs er Strecken auf Gras- 
terrain, Schutthalden und weichem Schnee ungefahr in der 
Halfte der Zeit werde durchmeffen konnen, welche fur den 
Aufftieg erforderlich war, fur leichte Felfen wird die gleiche 
Zeit in Anfchlag zu bringen fein, wahrend man zur Uberwin- 
dung von fchweren Kletterpaffagen nach abwarts immer langer 
braucht, ais in umgekehrter Richtung. Von der grofsen Zeit- 
erfparnifs, die man durch das Abfahren auf dazu geeignetem 
Schnee erzielen kann, foli fpater die Rede fein.

Richtet man fich bei Berechnung des Zeitvoranfchlages 
nach Angaben, welche andere gemacht haben, fo darf man 
nicht vergeffen, die Verhaltniffe in Betracht zu ziehen, in 
denen der Berg fich eben befindet. Bei Neufchnee darf man 
nicht rechnen, eine Partie in derfelben Zeit auszufiihren, wie 
ein anderer, der den Schnee hart wie einen Parketboden traf. 
Wenn es fich um die Combination mehrerer Partien handelt, 
kann man nicht daran denken, in ermiidetem Zuftande blofs 
jene Zeit in Anfchlag zu bringen, die ein anderer bei frifchen 
Kraften brauchte. Wenn man eine Partie bereits ausgefiihrt 
hat, wird man tiber diefe Verhaltniffe immer beffer orientiert 
fein, ais derjenige, welcher zum erftenmale den Berg betritt. 
Dies ift ein grofser Vortheil, welcher dem Lokalfiihrer zur 
Seite fteht. Darum wird eine Partie mit einem folchen viel 
weniger leicht zu einem Bivouak gezwungen fein, ais eine Ge- 
fellfchaft ohne folchen. Doch mufs ich fagen, dafs wir im
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Allgemeinen ein Bivouak nicht ais ein Ungliick anfahen und 
es ruhig darauf ankommen liefsen, wenn auf der anderen Seite 
die Ausfiihrung der Partie in Frage kam. Nur dann beftreb- 
ten wir uns mit allen Kraften, einem Bivouak zu entrinnen, 
wenn es offenbar eine wahrhafte Gefahr wegen der herrfchen- 
den Kalte in fich barg. Ift man bereits unten in der Alpen- 
region, fo kann es leicht gefchehen, dafs man keine Sennhiitte 
findet, oder dafs man im Dunkeln die auch bei Tage oft fo 
fchlecht zu findenden Alpenwege verfehlt und trotz vielen 
Suchens nicht mehr in die Ortfchaft hinabkommt. Derartige 
Falle bergen aber keine eigentliche Gefahr in fich, fo unan- 
genehm fie meiftens find. Wir haben fie wiederholt erlebt 
und dann die Nacht grdfstentheils im Freien oder in Heu- 
oder Holzerhutten verbracht. Ich beabfichtige hier jedoch 
nicht Erfahrungen diefer Art zu erzahlen, fondern will ledig- 
lich iiber Vorkommniffe berichten, bei denen fich unfere Lagę 
fchon einigermafsen kritifch geftaltete.

Das erftemal waren Otto und ich in folch’ einem bedenk- 
lichen Falle auf dem Feldkopf (Zillerthaler Alpen) am 25. 
Juli 1879, da wir die erfte Befteigung diefes Berges ausfiihrten. 
Wir ftanden um 8 Uhr friih auf der Gunkelfeite am Fufse 
einer circa 300 Meter hohen Felswand und um 6 Uhr abend 
waren wir erft auf dem Gipfel, ein Beweis, wie fchwierig da- 
mals die Umftande waren, unter denen wir die Befteigung 
vollfiihrten. Da hatte es freilich keine Vorausberechnung 
gegeben und auf der Wand vermied ich es mit einer gewiffen 
Abficht auf die Uhr zu fehen, da alles Streben darauf gerich- 
tet war, das Ziel zu erreichen. Nun waren wir oben. Die zu 
durchkletternde Wand war fehr fteil und hatte eigentlich eine 
einzige Stelle, wo wir hatten ausgeftreckt liegen kónnen. Es 
war dies ein Platzchen unter den iiberhangenden Felfen des 
zweithochften Schrofens. Dort waren wir circa 3/47 Uhr. Aber 
noch immer liefs uns die Hoffnung nicht ruhen, dafs wir viel- 
leicht bei dem Mondfchein, der zu erwarten ftand, doch den 
Gletfcher erreichen wiirden. Wir glaubten einige fchwierige 
Stellen beim Abftiege zu vermeiden, wenn wir uns etwas 
weiter rechts von dem Couloir hielten, das den Anftieg in 
feinem unteren Theile vermittelt hatte. Aber die einzelnen
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Wandeln wurden imrner hoher und fchwieriger. Es mehrten 
fich auch die fteilen und fchweren Grasftellen. Endlich, die 
Sonne war langft untergegangen, fahen wir ein, dafs wir in 
diefer Richtung wohl fchwerlich den Gletfcher erreichen wurden, 
und fuchten daher links in das Couloir einzumiinden. Uber 
dem Tuxer-Hauptkamm hatte lich mittlerweile eine Reihe von 
Wolken gefammelt und der freibleibende Himmel mit den 
phantaftifchen Spitzen der nórdlichen Kalkalpen nahm eine 
tief dunkelrothe Farbung an, was nicht geeignet war, das Auf- 
regende unferer Lagę zu vermindern. Es war ein eigenthum- 
lich wilder Zug, der lich der erhabenen Hochgebirgswelt um 
uns bemachtigte und beengend auf unfere Energie einwirkte. 
Da ein weiteres Abwartsfteigen nicht mehr rathfam fchien 
und ich mich tiberzeugt hatte, dafs ein direkter Ubergang in 
das Couloir nicht mdglich fei, hiefs es umkehren und ein 
Stiick wieder aufwartsfteigen. Mittlerweile war der Mond auf- 
gegangen, d. h. war fein fahles Licht wirkfam geworden, doch 
da er im erften Viertel war, erleuchtete er die Gegenftande 
fo unficher, dafs an ein umfichtiges Klettern nicht zu denken 
war. Selbft der Reflex vom Gletfcher herauf gab fehr wenig 
aus. Ich war daher herzlich froh, eine kleine Nifche zu ent- 
decken, in der unter allerdings ziemlich ungiinftigen Umftan- 
den an ein Ubernachten zu denken war. Die Nifche war halb 
mit Schnee ausgefiillt und von den tiberwólbenden Felfen 
troff etwas Waffer. Da es aber weit und breit keinen befferen 
gab, mufsten wir mit diefem Platze vorlieb nehmen. Gut 
dafs fich uber unferen Kópfen ein vorfpringender Błock be- 
fand, um den wir der Sicherheit wegen das Seil legen konn- 
ten. Die Rinne war aber fo unbedeutend, dafs wir es flraff 
anfpannen mufsten, damit es nicht herausfalle. Wir fchlangen 
es nun mehrmals’ um die Pickel, um diefes fo wichtige Aus- 
riiftungsftiick nicht zu verlieren, da fich in der Nahe gar kein 
Platz befand, wo wir fie hatten hinftellen kónnen. Hierauf 
zogen wir beide den mitgenommenen Salzburger W ettermantel 
an, Otto fetzte fich in die Nifche und ich, da fonft gar kein 
Platz war, auf fein linkes Knie. Die Nifche war nicht etwa 
eben, fondern unter 45° geneigt. Wenn wir den Blick uber 
unfere Fufsfpitzen gleiten liefsen, fo traf er direkt den Glet-



Biyouak am Greiner. 103
fcher, der verratherifch uns zu fich herabzulocken fchien. 
Nicht leicht hat ein Bergfteiger die Nacht an einem graufigeren 
Lagerplatz verlebt. Es war 9 Uhr 30 Minuten, ais wir uns 
niederliefsen. Meine Fiifse waren vom Mantel nicht bedeckt, 
was bei der Durchnaffung der Schuhe ziemlich empfindlich 
war. Otto hingegen hatte von der Kalte weniger zu leiden, 
dafiir fchliefen feine Fiifse von Zeit zu Zeit ein, was er durch 
Wechfeln der Lagę zu bekampfen fuchte. Hie und da kam ) 
ein eifiger Windftofs, der zwifchen den Felfen ein heulendes 
Geraufch hervorbrachte. — Der Mond hatte fich mittlerweile 
hinter die Tuxerferner verfteckt und fchwarz ragten die Berg- 
riefen um uns gegen den geftirnten Himmel auf, der jedoch 
an einzelnen Stellen fchwarze Wolkenmaffen zeigte. Plotzlich 
eine jahe Aufhellung, dann wieder tiefftes Dunkel. Nochmals 
die unheimliche Erfcheinung, aber nicht von Donner begleitet, 
fo dafs wir iiber einen etwaigen Anzug eines Gewitters be- 
ruhigt fein konnten. Es war wohl die vorangegangene korper- 
liche Anftrengung die Urfache, dafs wir felbft in fo unbe- 
quemer Stellung in Halbfchlummer verfielen und nur das in 
kurzeń Zeitraumen bald von dem einen, bald von dem anderen 
gefliifterte „Nicht einfchlafen!“ uns noch das rege Bewufstfein 
des anderen anzeigte. Zweimal zundeten wir Reibhblzchen 
an, um nach der Uhr zu felien, und einmal kroch ich miihfam 
aus dem Mantel heraus, um mich doch etwas riihren zu kónnen. 
Ich mufs dabei das kleine Thermometer von meinem Hutę 
herabgeftreift haben, denn ais ich am anderen Morgen damach 
fehen wollte, war es nicht mehr da. Sechs Stunden verbrach- 
ten wir fo halb fchlafend, halb wachend, bis endlich die Schleier 
der Nacht fich zu lichten begannen. Ais wir uns marfchbe- 
reit gemacht hatten, war es 4 Uhr geworden. Im herrlich- 
ften Rofenroth leuchteten die Spitzen des Zillerthaler Haupt- 
kammes...........

Unfere Glieder waren wie erftarrt, aber bald hatten fie 
die alte Gefchmeidigkeit wieder und ein paar Stunden fpater 
ftanden wir unten auf dem Gletfcher.

Etwas harmlofer war unfer zweites Bivouak am 6. Aug. 
1880 nach einer Erfteigung des Grofsen Greiner in Gefellfchaft 
des Herm Veit Hans Schnorr aus Zwickau. Um 2 Uhr 45
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Minuten hatten wir den Gipfel verlaffen und kletterten fehr 
langfam am Seil nach abwarts. So wurde es 6 ’/2 Uhr, bis 
wir den Seitengrat verliefsen, um den Greiner Gletfcher zu 
betreten. Um 8 Uhr waren wir auf der Morane, 6oo Meter 
iiber der • nachflen menfchlichen Behaufung und noch dazu 
ein Unwetter im Anzuge. Wenn wir nur eine Laterne gehabt 
hatten! Wir ftiirmten, fo fchnell es gieng, die bófe Morane 
hinab, bis man auf Gras etwas anfteigen mufs. Bisher war 
es leidlich heli gewefen, jetzt aber ward es ftockdunkel. Hier 
und da ein hellerer Fleck auf dunklem Grunde deutete auf 
einen Stein am Boden, fonft fah man gar nichts ais einen 
weifsen Schimmer in der Ferne, der das Hornkees andeutete. 
Ich erklarte, es fei nicht gut weiter zu gehen, und fchlug den 
ebenen Platz ais Lagerftatte vor. Die anderen willigten ein 
und wir machten uns, fo gut es gieng, ein Lager auf dem 
etwas fumpfigen Boden zurecht. Uber uns breiteten wir den 
fur diefen Zweck etwas kleinen Mantel Schnorrs. Otto fcheint 
von ihm am wenigften gehabt zu haben, denn er fror jam- 
merlich. Nichtsdeftoweniger waren wir guter Dinge und 
wtinfchten uns zahnklappernd ein Schaf herbei, das wir mit 
dem Seil an uns gebunden hatten, damit es uns warme. W ir 
johlten und fchrien, um die Aufmerkfamkeit der Sennen zu 
erwecken, aber umfonft. Endlich kam eine gewiffe Niederge- 
fchlagenheit iiber uns, die nicht vermindert wurde, ais Tropfen 
auf Tropfen uns in das Geficht fchlug, und bald ein heftiger 
Regen niedergieng. Otto bearbeitete wiithend den Boden 
einer mitgenommenen Tifchweinflafche mit dem Pickel, um 
ihn abzufprengen und mit Hilfe von Schnorrs fiinf Minuten 
lang brennenden Wachsziindhólzchen eine Laterne herzuftellen. 
Es gelang ihm aber nicht. Endlich fetzte Otto es durch, dafs 
wir weiter abftiegen. Wir hatten den Weg in der Friihe ge- 
macht und wufsten, dafs ein kleiner Felsabfatz kommen 
mufste, den wir bei abfoluter Dunkelheit nicht iiberklettern 
konnten. Es war fo finfter, dafs wir nicht mehr den fonft 
weifsfchimmernden Ruckfack des unmittelbar Vorangehenden 
erkennen konnten. Wenn wir uns nur irgendwo vor dem 
ftrómenden Regen hatten decken kónnen! Da entziindete 
Schnorr ein Reibhólzchen. Wie ein Blitz erhellte es auf
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einen Augenblick die Umgebung. Gleich rechts neben uns 
ragte eine unformliche Felsbildung auf. Wird fie uns Schutz 
gegen den Regen gewahren? Richtig, es war ein grofser gegen 
den Abhang leicht iiberhangender Felsblock, an dem eine 
Platte ebenfo iiberhangend lehnte. Der vor Regen gefchtitzte 
Streif war gerade grofs genug, dafs drei Leute nebeneinander 
hocken konnten. Schnorr ais der aufserfte rechts wurde da- 
bei noch etwas von dem herabtropfenden Waffer getroffen. 
Otto und ich afsen, der Grundfatze der Phyfiologie einge- 
denk, noch tiichtig, ehe wir uns der Ruhe iiberliefsen. Schnorr 
verfchmahte diefes Hilfsmittel. So verbrachte ich gar nicht 
fo unangenehm die Nacht. Ais es endlich dammerte, erkann- 
ten wir kaum */4 Stunde unter uns die Waxeckhiitten und 
fahen zugleich, dafs wir beim weiteren Abfteigen fofort auf 
die Felfen geflofsen waren. Diefe waren bei der Naffe felbft 
bei Tage nicht leicht. Bei vdlliger Dunkelheit ware ein 
Hinabkommen nicht móglich gewefen.

Auf diefer Partie hatte das Bivouak fehr leicht vermieden 
werden kdnnen, wenn wir einige Raften beim Aufftiege nicht 
fo lang ausgedehnt hatten. Eine halbe Stunde langer Tag 
und wir waren prachtig in die Waxeckhiitten hinabgekommen. 
Auch die Mitnahme einer Laterne ware vielleicht ausreichend 
gewefen, das Ubernachten im Freien hintanzuhalten.

Das nachfte Bivouak erlebte ich mit Herrn Carl Diener 
auf dem Odftein (Johnsbacher Alpen) am 3. April 1882, und 
ich denke daran nur mit Schaudern zuriick. Der friihen 
Jahreszeit entfprechend waren die Verhaltniffe ganz ungewohn- 
lich fchwierige gewefen. Wir waren beim Abftieg um 4 Ulir 
nachm. auf den Kleinen Odftein gekommen. Man kann von 
dort, wie ich mich fpater zu uberzeugen Gelegenheit hatte, in 
den drei Stunden, die noch heli waren, ganz gut nach Johns- 
bach hinabkommen. Damals aber hatten wir beim Aufftieg 
einen fchwierigeren, weiter nordlich befindlichen Weg einge- 
fchlagen, und im Abftieg fiel Nebel ein, der von Schneefall 
begleitet war; die Felfen iiberzogen fich mit Eis, und wir 
wurden gezwungen, aufserft vorfichtig zu gehen. So waren 
wir um 7 Uhr erft in der Scharte, durch welche man den 
gegen diejohnsbacher Kirche hinabziehenden Grat iiberfchreiten
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mufs. Nebel und Finfternifs fchloffen fich bleifchwer um uns. 
In rafendfter Eile fturzten wir weiter. Oft fprangen wir im 
Finftern auf Felsplatten, iiber welche wir hinabglitten, nur 
durch den Stock vor dem Falle bewahrt. Vor mir fah ich 
tief unteń einen Felszahn. Ich hielt ihn fur den auf der Kartę 
mit „Unterer Odftein“ bezeichneten und er war unfer Ziel. 
Endlich waren wir athemlos dafelbft angelangt. Heftiger Regen 
peitfchte auf unfere ohnehin naffen Kleider. War das wirk- 
lich die Stelle, wo wir heraufgeftiegen, wirklich unfer Couloir? 
Nein, fo fteil war es denn doch nicht! O, wenn wir nur eine 
halbe Stunde langer Licht gehabt hatten! Man konnte es nicht 
riskieren, bei diefer Dunkelheit in einen fo fchauerlichen 
Schlund hinabzuklettern. Es war ja nicht mehr moglich, Rafen 
und Fels voneinander zu unterfcheiden. Alfo Bivouak! An- 
fangs wollten wir uns hinter eine Krummholzftaude legen, 
aber fie gewahrte vor dem Regen gar keinen Schutz. Viel- 
leicht konnte einen folchen die nahe Wand bieten, welche 
der Felszahn gegen uns zeigte. Ein kleines Baumchen ftand 
daneben und das Gras ringsum war trocken. Zuerft wollte 
ich lehnend verharren, nachher aber folgte ich Dieners Bei- 
fpiel, welcher fich knapp an die Felswand gelegt hatte, und 
fchmiegte mich neben ihn, ihn zum Theil mit meinem Korper 
bedeckend.

Eine begreifliche Abfpannung und Niedergefchlagenheit 
bemachtigte fich unfer. Es hatte zu regnen aufgehórt und 
phantaftifch krochen Nebelballen die jahen Abftiirze zum Klei- 
nen Ódftein hinan. Aber iiber uns riffen die Wolken ausein- 
ander und ruhig blickten ein paar Sternlein von dem dunkeln 
Nachthimmel auf uns heimgefuchte Menfchenkinder herab. 
Ein kalter Windftofs traf unferen Nacken und fchon jetzt fuhr 
ein Frófleln iiber uns hin. Theilnahmlos richtete ich meine 
Blicke auf eine Wolkenbrefche im Siiden, dereń Umrahmung 
bleich vom Monde erleuchtet war. Lange konnte es nicht 
mehr dauern, fo mufste uns die grofseFackel des Nachthimmels 
leuchten, und bald auch brachen die Strahlen des bleichen 
Mondes fich Bahn durch die zuriickweichenden Wolkenge- 
fchiebe. Auf, auf, zur That! Behutfam mit dem Bergftocke 
vortaftend ftiegen wir den Grashang gegen die Schlucht hinab.

106
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Jetzt galt es auszufchauen, ob wir an rechter Stelle waren. 
Ein fchmaler Graskamm bildete die rechte Einfaumung der 
Schlucht. Unficher flimmerte das Mondeslicht auf den jahen 
Felswanden jenfeits derfelben. Gehen wir ein Stiick weiter 
auf dem Kamme! An einer Krummholzftaude drangte ich 
mich vorbei, dann ftand ich bei einem halbverfaulten Baum- 
ftrunk und vor mir taftete der Pickel ins Bodenlofe. Unten 
fchimmerte weifs eine Schutthalde und iiber derfelben ragten 
machtige Fichten auf. Ach, waren wir da drunten gewefen! 
Wenn wir eine Wendung rechts machten, fo fahen wir vom 
Thale herauf Lichter fchimmern, dort lag Johnsbach. Und 
wenn wir uns weiter wendeten, fo fahen wir gefpenftifch den 
Felszahn, unter deffen Wanden wir friiher gelegen. Hui! pfiff 
der Wind durch das Felsgemauer und fafste unfer Gewand, 
fo dafs er uns hinabzufchleudern drohte in den fchwarzen 
Schlund. Es mufste doch die rechte Schlucht fein! Wieder 
zuriick gieng’s den fchmalen Rticken. Alfo da hinunter? Nein, 
bei der Dunkelheit geht dies nicht! Man fieht ja nicht ein- 
mal, wohin man greift und tritt. Nochmals auf den Kamm! 
Jetzt treten wieder Wolken vor den Mond, wir miiffen bleiben, 
wo wir fmd. Die Krummholzftaude wird uns vielleicht etwas 
vor dem Windę fchiitzen; wir legen uns hinein, móglichft 
nahe aneinander gefchmiegt. Mit dem Meffer fchneiden wir 
Krummholzafte ab und decken fie tiber uns. So lagen wir 
lange und blickten ftill in die Nacht hinaus. Wenn der Mond 
von den Wolken wieder frei gelaffen wurde, ward uns immer 
warmer, ais ob diefes Licht auch Warme hatte fpenden konnen. 
Nach und nach wurden wir ruhiger, und wenn es nicht fo 
kalt gewefen ware, hatte fich fogar Schlummer auf die miiden 
Lider gefenkt.

Viertelftunde auf Viertelftunde verrann. Endlich gegen 
zwei Uhr, ais wir beide fchon fehr heftig vor Kalte zitterten, 
hielt ich es nicht langer aus. Wir flanden auf und gingen 
den Kamm zuriick. Nochmals blickte ich hinab in den 
graufigen Schlund. Nein! man konnte es doch nicht wagen. 
Hier war auch wieder eine Krummholzftaude, aber auf fehr 
geneigtem Terrain. Zum Schutz vor dem Sturm fetzten wir 
uns eine Weile hinein; dann gieng’s wieder zu unferem erften



io8 Einbruch der Nacht.

Lagerplatz unter der Felswand. Vor Wind waren wir dort 
am beften gefchijtzt. Allerdings war es ein hartes, unbe- 
quem.es Lager. Diener empfand dies mehr ais ich und riihmte 
die Vorziige unferes zweiten Platzes am Krummholz. Me- 
chanifch' erhoben wir uns und tafteten uns wieder dorthin, wo 
wir auch den Reft der Nacht verbrachten. Gegen 5 Uhr 
ward es helle. Wir ftanden auf und rieben unfere Hande, 
urn uns doch etwas wieder zu erwarmen. Jetzt am Tage 
einigten wir uns dahin, dafs die Schlucht zu unferer Seite 
doch nicht die rechte fei, und da wir fchwierige Kletterarbeit 
in unferem Zuftand abfolut nicht verrichten konnten, fuchten 
wir einen anderen, weiter rechts gegen Johnsbach gelegenen 
Abftieg. —■ Ais ich zwei Jahre nachher wieder den Ódftein 
beflieg, erkannte ich, dafs die Schlucht doch diefelbe war, die 
wir im Anftiege benutęt hatten. Der richtige Weg fuhrt weiter 
oftlich, wohin wir etwas anfteigen und dann horizontal hatten 
■traverfieren miiffen. Dort ware bei Mondfchein der Abftieg 
ganz leicht gewefen. Ich glaube nicht, dafs unter den ge- 
gebenen Verhaltniffen und bei unferer Unkenntnis des beften 
Weges diefes Bivouak zu vermeiden gewefen ware. Ich 
habe in meinem Leben nie arger gefroren, ais in jener bofen 
Nacht.

Mein nachftes Bivouak war nach der Befteigung des Elfer 
in den Sextener Dolomiten (22. Juli 1882). Wir erreichten den 
Gipfel um 4 Uhr Nachmittag nach einer achtftiindigen Kletter
arbeit. Es war ganz klar, dafs wir, wenn wir denfelben W eg 
im Abftiege einfchlugen, die Felfen bei Tageslicht nicht mehr 
verlaffen konnten. Es gelang uns jedoch trotz der Finfternis, 
die die gewaltigen Felsmauern unten einfaumende Schnee- 
flache zu erreichen. Der letzte Wandabfatz war fenkrecht 
und wurde natiirlich mittelft des Seiles iiberwunden. Es war 
10 Uhr nachts. Nun gieng’s bei fchwachem Mondfchein, die 
Schneerinne vorfichtig abfahrend, fchnell hinab. Wir mufsten 
nach rechts heraus einen Abhang betreten, der, halb mit 
Schutt bedeckt, uns von der Sohle des Bachernthales herauf- 
gefiihrt hatte. Aber der gangbare Streifen war nur fchmal 
und wir wufsten nicht genau, ob er fichweiter rechts oder 
links befinde. Wir kamen auf einmal in Krummholz, das wir

quem.es
quem.es
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beim Auffleigen nicht betreten hatten, und plótzlich ftanden 
wir an einem Abfturz. Offenbar war die richtige Linie ver- 
fehlt. Unten fahen wir wieder die weifsen Schutthalden. 
Nirgends war ein Ausweg, um hinab zu gelangen. Wir be- 
fchloffen daher, da es nicht iibermafsig kalt war, die Nacht 
zu bleiben, wo wir waren. Die Bachernhiitte tiefer unten ift 
namlich nicht beffer ais eine Hundehiitte, ohne jegliches In- 
ventar, und hatte uns kein comfortableres Lager geboten ais 
das Krummholz, zwifchen dem wir ftanden. Und die weiteren 
drei Stunden nach Sexten hinauszuwandern, dazu hatten wir 
nachgerade keine Luft. So lagerten wir uns denn und ver- 
brachten die Nacht an jener Stelle. Ich fchlief ziemlich gut. 
Purtfcheller aber verficherte am andern Morgen: »Lieber eine 
Nacht lang Steine heben, ais fo ruhig daliegen«, denn die 
Kalte hatte ihm hart zugefetzt.

Bei einigem guten Willen hatten wir diefes Bivouak ver- 
meiden kónnen, aber es war nichts zu fiirchten, und der Hin- 
ausmarfch hatte unfere Krafte in einem weit hóheren Mafse 
in Anfpruch genommen. Trotzdem wir uns vornahmen, die 
BivouaksinZukunftfo viel ais móglich zu vermeiden, dauerte es 
blofs neun Tage und wir brachten abermals eine Nacht im 
Freien zu; diesmal allerdings nicht nach, fondern vor der Partie.

Wir befanden uns in Gares im Comellethale und wollten 
die Befteigung der Pala di San Martino vollfuhren. Am 
friihen Morgen aber lagen dichte Nebel auf den Bergen und 
wir dachten einen regnerifchen Tag zu erleben. Ais ich in- 
deffen gegen 8 Uhr ins Freie trat, lachte herrlicher Sonnen- 
fchein und ungeachtet der vorgeriickten Zeit befchloflen wir 
aufzubrechen. Selbftverftandlich mufsten wir uns auf ein 
Bivouak von vornherein gefafst machen. Wir kamen iibrigens 
an jenem Tage gar nicht weit, indem wir den richtigen Weg 
in den Keffel des oberften Comellethales, welchen wir zu durch- 
fchreiten hatten, dadurch verfehlten, dafs wir es verabfaumten, 
von der Berglehne, auf der wir uns befanden, fo lange es leicht 
gieng, zum Thalboden abzufteigen. Wir hatten dadurch ziemlich 
viel an der gewonnenen Hóhe verloren, und um dies zu ver- 
meiden, beabfichtigten wir horizontal an der Wand hinkletternd 
den Thalboden erft dann zu beriihren, wenn er diefelbe Hóhe
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wie wir erreicht habe. Die Umehung der einzelnen Schluch- 
ten, welche unfere Rafenbander unterbrachen, wurde aber 
immer fchwieriger, fie koftete uns Stunde auf Stunde und 
gegen 3 Uhr Nachmittag ftanden wir an einer ungeheuren 
Schlucht, welche das ganze Bergmaffiv durchrifs. Da blieb 
nichts iibrig, ais die Waffen zu ftrecken und zum Thalboden 
abzufteigen. Ais wir nach Uberwindung grofser Schwierig- 
keiten endlich unten ftanden und etwas weiter thalaufwarts 
nach Einmiindung der Schluchten den nordweftlichen Wanden 
eine kleine Aushohlung entdeckten, fafsten wir den Entfchlufs, 
dafelbft die Nacht zuzubringen. Wir fchleppten uns zuerft 
diirres Holz in grofser Menge vom Thalboden bis in unfere 
Zufluchtsftatte hinauf, welche etwa 30 Meter iiber der Thal- 
fohle lag. Nun handelte es fich noch darum, ein etwas wei- 
cheres Lager zu bereiten. Jenfeits des Baches der erwahnten 
Seitenfchlucht fahen wir Krummholzftauden, die uns dazu 
dienen konnten. Ihre Afte abzufchneiden war Purtfchellers 
Aufgabe. Ich beforgte den Transport iiber den Bach. Wenn 
dann eine gehórige Menge beifammen war, wurde fie an das 
vonOtto herabgeworfene Seilende gebunden, welche Laft Otto 
dann bis auf den Lagerplatz hinauffchleifte. Ais wir fo eine 
ziemliche Quantitat Streu beifammen hatten, fullten wir unfere 
Wafferflafchen und lagerten uns móglichft bequem. Die ebene 
Flachę war zwar nicht grofs, aber doch fo ausgedehnt, dafs 
wir leidlich nebeneinander liegen konnten. Mittlerweile riickte 
allgemach die Dammerung heran. Wir fachten ein gewaltiges 
Feuer an, denn es begann kiihl zu werden. Leider machten 
wir nun die unerfreuliche Wahrnehmung, dafs unfer Aufent- 
haltsort ftark feucht war und von den Wanden zeitweife 
grofse Tropfen auf uns herabfielen. Die Seite, welche wir 
dem Feuer zukehrten, war fehr heifs, wahrend die kalte Nacht- 
luft unfere andere Seite frieren liefs. Nach einigen Stunden 
ruhigen Liegens fetzten wir uns um das Feuer und verbrannten 
auch noch die Streu, welche unfere Lagerftatt gebildet hatte. 
Der Mond war aus den Wolken herausgekommen und be- 
leuchtete gefpenftifch das einfame Thal. Der letzte Krumm- 
holzaft war vom Feuer ergriffen. Da verliefsen wir unfere 
Lagerftatte, um langfam den hóheren Regionen zuzuftreben.
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Oben an der Felswand aber glomm noch eineZeit lang dieGlut, 
welche einen diifteren Schein in der Felsnifche verbreitete.

Gliicklich erreichten wir an jenem Tage die gewaltige 
Burg der Pala, aber die Unkenntnis des Weges liefs uns beim 
Abfteigen keine menfchlichen Wohnungen mehr erreichen. 
Um x/22 Uhr verliefsen wir den Gipfel und 6 Uhr 40 Minuten 
ftanden wir am Fufse des Gipfelbaues, auf dem kleinen Glet- 
fcher. Blitzfchnell fuhren wir dem Thale zu, fo lange wir 
noch Schnee trafen. Dann begann ein Springen iiber die 
fchuttbedeckten Hangę. Bald waren wir in der Region des 
Krummholzes. Wo gieng aber der Steig? Wir erblickten 
Schafe, welche ganz rechts fcharf an der Felswand hinliefen. 
Meine Vermuthung war, dafs dort der Weg fein werde. Meine 
Gefahrten jedoch wollten lieber direkt hinab, da dies vor der 
Hand leicht gieng. Durch Krummholz brachen wir uns Bahn 
fteil abwarts, gedrangt von dem Gedanken, abermals die Nacht 
im Freien verleben zu miiffen. Es dammerte fchon ftark, da 
verwandelte fich der Hang jahlings in eine hohe Felswand 
und tief unterhalb derfelben ragten, fur uns unerreichbar, die 
dunkeln Nadelftamme auf. Bei diefer Finftemifs war es ge- 
rathen, nicht weiter vorzudringen. Wir lagerten uns auf fehr 
fteil geneigter Flachę, die Fiifse auf Krummholzafte geftemmt, 
und verbrachten triibfinnig ćinige Stunden. Dann kam der 
Mond hervor und warf feinen filbernen Schein in den kolof- 
falen Felskeffel, der uns gefangen hielt. Wir beugten uns 
hinab. So nahe winkte der fchiitzende Wald. Einen Verfuch 
wollten wir doch machen! Vorfichtig jedes Aftchen erft 
priifend, fchlangelten wir uns nach links. Hier reichte das 
Krummholz tiefer hinab, und langfam, fehr langfam, mancher 
kleinen Felswand ausweichend, kamen wir endlich weiter ab
warts. Jetzt trennte uns nur noch eine kleine Stufe von dem 
Walde, aber weit und breit war fie fenkrecht und iiberhan- 
gend. Nur ein Mittel blieb iibrig, wollten wir hinabkommen; 
wir mufsten uns abfeilen. Purtfcheller hielt fich an einem 
Krummholzaft und liefs langfam zuerft Otto hinab. Es kam 
eine tiberhangige Stufe, wo Otto frei fchwebte, dann erreichte 
er endlich den feften Boden. Ais auch ich unten war, legte 
Purtfcheller das Seil um den Krummholzftamm und kletterte
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daran hinab, fo lange es reichte. Die letzten drei Meter unter- 
ftiitzten wir ihn, und ais er endlich auf unferen emporgehal- 
tenen Pickeln ftand, fchnellte er das Seil herab. Ein Jubelruf 
tonte in die nachtliche Stille hinaus. Wir brachen uns noch 
bis zum Bache durch das Krummholz Bahn, dann hielten wir 
an deffen Ufern eine lange Raft. Das Mondlicht glitzerte 
auf den klaren Fluthen und unauslofchlich pragte fich bei uns 
die Erinnerung ein an die Abfeilung um die mitternachtige 
Stunde. — Langfam fchritten wir dem Bachbette entlang iiber 
grofse Steine und kleine Felsftufen. Ais es fchon zu dammern 
begann, trafen wir auf einen Weg, der nach rechts hin den 
Bach querte, und einige Minuten nachher ftanden wir im 
Morgengrauen bei einer einfamen Alphiitte im Walde, welche 
uns die langentbehrte Nahrung in Geftalt von Kafe, Milch 
und Polenta gewahrte.

Hatten wir den Weg gekannt, welchen wir zwei Jahre dar- 
auf fanden, waren wir wohl mit einbrechender Dunkelheit 
fchon zu der Alpe hinabgekommen. Er fiihrte, wie wir dann 
erfuhren, wirklich ganz nach rechts, auch iiber die nachfte 
Schlucht noch hiniiber, wobei man noch ein Stiick anfteigen 
mufs. Wenn man die felfige Thalftufe von unten fieht, wiirde 
man fich vergeblich den Kopf zerbrechen, wo eigentlich der 
Weg lauft. Uberall fcheinen die fenkrechten Wandę ein Durch- 
kommen zu verhindern.

Das vorhin erzahlte Abenteuer war durch unfere Un- 
kenntnifs des richtigen Weges herbeigefiihrt worden; es hatte 
ein aufsergewohnlich gliicklicher Zufall fein miiffen, wenn wir 
die richtige Route getroffen hatten, da fie fo verborgen und 
verwickelt ift.

Das nachfte Bivouak, was ich durchmachte, war ebenfalls 
nach einer Partie, aber diesmal ein mehr freiwiłliges. Ich 
hatte namlich am 2. September 1883 fpat am Nachmittage 
mit meinem Bruder Karl die fchwerften Stellen des Steiges 
iiber die „luckete Wand“ auf der Raxalpe forciert und wollte 
die Bergftocke zu mir heraufziehen, ais fie auf einmal im 
Krummholz ftecken blieben. Es war nur gut, dafs das zweite 
Seilende noch bis zu meinem Bruder hinabreichte. E r feilte 
fich daran und kletterte bis zu der Stelle, wo die Pickel feft-
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gehalten wurden. Ais er den Krummholzaft erfafste, lofte 
fich zu feinem Schrecken erft der eine, dann der zweite Pickel- 
ftock vom Seile los und fie fuhren, ehe er damach greifen 
konnte, jahlings in die Tiefe. Da nun die Stdcke ein grofses 
Pretium affectionis fur mich befafsen, indem fie fo viele Touren 
bereits mitgemacht hatten, und es zu dunkeln begann, befchloffen 
wir, bis zum anderen Morgen auszuharren. Wir liefsen uns 
alfo im Krummholz auf der fehr fteil geneigten Berglehne 
nieder, nachdem wir einige laftige Steine hinweggeraumt hatten. 
Jenfeits lagerte ein dunner Nebelftreif gleich einer Cravate auf 
dem Ameisbiihel, leicht von dem fchwachen Schimmer des 
Mondes durchleuchtet. Es wurde nicht befonders kalt und 
wir konnten wenigftens etwas fchlafen. Nachdem der Tag 
angebrochen, kletterte ich am Seil wieder ein Stiick hinab 
und fand wirklich den einen Stock, der auf einem Rafenfleck- 
chen unter einer fenkrechten Stufe fich eingefpiefst hatte. 
Ein paar Stunden nachher langten wir auf der Pehofer Alpe 
an; die gute Wirthin in derfelben driickte uns in warmen 
Worten ihre Theilnahme aus, ais fie vernahm, dafs wir in den 
Wanden ubernachtet hatten. Nachdem ich ihr aber mitgetheilt 
hatte, dafs dies fchon das achte Mai gewefen fei, dafs ich im 
Freien die Nacht verbracht hatte, rief fie aus: »Ach, da nimm’ 
ich mein Bedauern zuriick!«

Weniger freiwillig war das nachfte Bivouak unter dem 
Nordzacken der Dreifchufterfpitze in einer Hóhe von ungefahr 
2900 m. Wir hatten den hóchften Punkt um 4 Uhr 45 Min. 
Abends erreicht und wurden gar bald beim Abfleigen von 
der Dunkelheit der Nacht iiberrafcht, da die Felswande fo 
briichig und fchwierig waren, dafs wir nur aufserft vorfichtig 
klettern konnten. Plótzlich praffelte es iiber uns und krachte 
neben uns nieder. Ein Steinhagel kam von oben, vielleicht 
durch den tobenden Sturm losgelóft. Jenfeits am Haunold 
ftand eine Gewitterwolke, in der es die ganze Nacht blitzte, 
fo dafs wir flets gewartig fein mufsten, auch ein Gewitter zu 
bekommen. Fur diefen Fali ware unfere Lagę eine fehr bittere 
gewefen, denn die Wand iiber uns war fenkrecht und wir 
waren dem Regen und Hagel fchutzlos preisgegeben gewefen. 
Da bedeutende Kalte zu gewartigen war, fo galt es, befondere
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Schutzmafsregeln zu treffen. Die Kórpertheile, welche uns 
bisher am meiften froren, waren die Fiifse, und dereń Schutz 
ein fehr geringer. Da Prof. Schulz’s Ruckfack aus Seehunds- 
fell war, befchlofs ich ihn ais Fufsfack zu benutzen, nachdem 
ich vorher die Schuhe ausgezogen hatte. Probatum eft! Spater 
fteckten wir alle die Fiifse in die Ruckfacke, welche dann 
unter den Knieen feftgebunden wurden. Das Empfindlichfte 
bei einem Bivouak ift die Abkiihlung der Fiifse; fie wird 
durch diefe Mafsregel ertraglich gemacht. Uber den Hut und 
die Ohren wird dann ein Tuch gebunden. Prof. Schulz zog 
feinen Gummimantel an, der allerdings nachher die Spuren 
naherer Bekanntfchaft mit den Felfen an fich trug, namlich 
jene eckigen Riffe, welche Schenkel eines rechten Winkels 
bilden. Purtfcheller hatte den beften Theil erwahlt, denn er 
lag in einer kleinen Felsnifche, gedeckt vor dem Sturm, dem 
wir in hohem Grade ausgefetzt waren. Am anderen Morgen 
kletterten wir langfam zu Thal, froh dem Gewitter entronnen 
zu fein.

Das folgende Bivouak war wieder ein freiwilliges, auf den 
Felfen des Jagerriickens auf der Oftfeite des Monte-Rofa. Am 
12. Auguft 1884 um 6 Uhr abends waren wir dort, wo die 
Felfen unter den Firn tauchen, und ein heftiges Unwetter 
brach los, Strome von Regen herniederfendend. Wir waren 
in einer Hohe von 3100 m und konnten, fo genau wir uns 
auch umfahen, kein fchiitzendes Obdach entdecken; endlich 
fuchte fich jeder zwifchen den Blocken ein Unterkommen, fo 
gut das gieng. Ich lag unter einer ungeheuern Felsplatte, 
unter welcher wir vorher die Steine ausgeraumt hatten, da 
wir dachten, wir hatten alle drei darunter Platz. Dort war 
ich vor dem Regen zwar ziemlich gedeckt, konnte mich in- 
deffen gar nicht bewegen. Meine Kameraden hatten ein we- 
niger regenficheres Obdach. Ais der Gufs endlich aufgehórt 
hatte, fammelten wir uns wieder und fuchten etwas tiefer nach 
einem geeigneten Lagerplatz. Da entdeckten wir einen Stein- 
mann, dann einen zweiten und einen dritten. Es waren das 
die Steinmanner, von denen uns Herr Lochmatter in Macug- 
naga erzahlt hatte, dafs er fie erbaut habe, um zu erkunden, 
ob die Platze lawinenficher feien, da der italienifche Alpen-
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klub dafelbft eine Schutzhiitte bauen laffen will. Wir fanden 
einen iiberhangenden Błock und darunter einen Platz, der ge- 
rade grofs genug war, uns ais Lagerftatt zu dienen, wenn wir 
nur vorher einen grofsen Stein wegraumen konnten. Purt- 
fcheller und ich ftemmten uns denn an und unfern gemein- 
famen Anftrengungen gelang es bald, den Felsklotz in Bewe- 
gung zu fetzen. Er wankte, noch eine kraftige Anftrengung 
und er polterte in den Abgrund hinab. Diesmal liefsen wir 
es an den Fufsfacken nicht genug fein, fondern umwickelten 
unfere Knie mit dem Gletfcherfeil, welche Neuerung fich ais 
fehr praktifch erwies; ein Schuh mufste ais Kopfpolfter dienen. 
Die Rocke wurden natiirlich nach einer alten Regel ausge- 
zogen und ais Decke benutzt. Es ift dies viel warmer, ais 
wenn man fie anbehalt. Der Riicken warmt bald das Geftein 
und fo ift man allerfeits gefchiitzt, wahrend fonft immer Hande 
und Arme von der Kalte leiden. Die Hande bleiben fo warm, 
dafs man gar keine Handfchuhe anzuziehen nóthig hat. Dies 
ift wohl die befte Art fich vor Kalte zu bewahren, wenn man 
keine Decke, Plaid oder dergleichen mit fich fiihrt. — So 
lagen wir die Nacht, in der es vielfach regnete; erft um fiinf 
Uhr hellte es fich auf und wir entfchloffen uns, um nicht ver- 
geblich fo hoch geftiegen zu fein, doch unfer Gliick zu ver- 
fuchen. Schon um 9 Uhr vormittags ftanden wir an den 
Felfen des Nordend, vor uns ein Lawinenzug, den wir zu 
queren gehabt hatten und hinter uns einer, den wir bereits 
iiberfchritten hatten. Jeden Augenblick donnerten Eis- und 
Steinmaffen durch die Rinnfale herab, dereń Waffer aufgeftaut 
zu beiden Seiten herausfpritzte. Da blieb nichts iibrig, ais am 
Fufse der Felswand bleiben. Den Tag iiber lagen wir zer- 
ftreut, aber in der Nacht fuchten wir uns ein befferes Platzchen, 
wo wir wenigftens zufammenfitzen konnten. Ich lag mit dem 
Riicken in einer Spalte, die Beine auf eine Felsplatte ausge- 
ftreckt, auf meinen Beinen lagerte Otto, an deffen Riicken fich 
Purtfcheller lehnte. Nachdem wir alles wie tags vorher zur 
Nachtruhe hergerichtet hatten, fafsen wir, fo lange wir es aus- 
halten konnten; dann wurden die Platze gewechfelt. Ais um 
Mitternacht der Mond fchon etwas iiber dem Horizonte ftand, 
brachen wir auf und bald begann das monotone Stufenhauen
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iiber die hartgefrorne Eishalde. Nur das Auffchlagen des 
Pickels und das Splittem des Eifes war vernehmbar, fonft 
tiefes Schweigen, ftundenlang war kein Stein auf die Eisflache 
gefallen. —'Das war die zweite Nacht auf den Oftabhangen des 
Monte-Rofa.

Unfer nachftes Bivouak war im Rami im oberften Bietfch- 
thal vor dem gelungenen Sturm auf das Bietfchhorn (i—2. 
Sept. 1884). Prof. Schulz, Purtfcheller, Otto und ich hatten 
einen Trager mit Decken bei uns. Unter einem einfam lie- 
genden, uberhangenden Błock wurde eine formliche Hiitte her- 
gerichtet, indem wir aus den umliegenden Steinen eine Schutz- 
mauer auf der freien Seite auffiihrten. Diefes Bivouak war 
ganz angenehm und fogar mancher Nacht in einer Schweizer 
Schutzhutte vorzuziehen, in denen zuweilen nicht einmal 
Decken fich befinden.

Bivouaks wurden fchon unter aufserft ungtinfligen Um- 
ftanden von Vielen gliicklich beftanden. Aber die Falle find 
auch zahlreiche, wo leichte Erfrierungen von Fingernoder Zehen 
die Folgę waren.

Andererfeits wurde der Einbruch der Nacht manchen auch 
dadurch gefahrlich, dafs fie trotz der Dunkelheit ihren Weg 
fortfetzten. Auf Gletfchern ware in diefem Falle aufserfte 
Vorficht geboten. Von einem Ungliick der A rt wurden auf 
der Sudfeite des Mont-Blanc 1874 ausgezeichnete Bergfteiger 
betroffen, namlich J. A. G. Marfliall und feine Fiihrer Ulrich 
Almer und Johann Fifcher*).

Wenn man vermeiden will, in die Nacht zu kommen, fo 
mufs man recht friihe, wenn es nóthig ift, mit einer Laterne 
aufbrechen, wobei man freilich nur Stellen begehen kann, auf 
welchen eine folche hinreichend Licht gewahrt. Ferner mufs 
man eine Partie rechtzeitig abbrechen. Dies ift allerdings 
fehr fchwer und man kann fich bei der Rechnung leicht irren, 
manchmal fogar dann, wenn man die Verhaltniffe ganz gut 
kennt.

Zwei Touriften beabfichtigten im April 1884 mit zwei 
Fiihrern, von denen der eine fehr beriihmt ift, den Zafenberg

’) Vergl. S. 167.
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uber der Bareggalpe (Berneroberland) zu befteigen. Sie hatten 
ein Hiindchen mit fich, welches, ais ihm der miihfame Auf
ftieg im winterlichen Schnee zu lange dauerte, umkehrte und 
nach Grindelwald zuriicklief. Die Gefellfchaft aber fuchte den 
Aufftieg durchzufetzen, da eines der Mitglieder ein fchlechter 
Steiger war, und man mit ihm uber den fteilen, bereits zuriick- 
gelegten Theil des Weges nicht wieder zuriick wollte. Man 
hatte namlich den im Sommer nicht benutzten Weg von vorne 
eingefchlagen. Endlich kam man an eine Stelle, wo man nicht 
weiter hinauf konnte. Auch ein Traverfieren gelang den 
Fiihrern nicht. Nun mufste doch der Abftieg auf dem glei- 
chen Wege angetreten werden. Man hatte zu wenig Seil mit, 
fo dafs ein Fiihrer unangefeilt bleiben mufste. Er glitt aus 
und verrenkte fich den Arm, mit dem er fich am Seile hielt. 
Nun mufste man fich entfchliefsen die Nacht zu verbringen, 
wo man war. Das Hiindchen aber hatte durch feine Riick- 
kunft Grindelwald alarmiert und in der Nacht brachen Leute 
mit Laternen auf, die Vermifsten zu fuchen. Da man nun im 
Dunkeln den fteilen Weg, den die andere Gefellfchaft gegan- 
gen war, nicht nehmen konnte, fchlug man den gewóhnlichen 
von riickwarts ein, und ais es heli wurde, vermochte ein 
Mann, von den anderen am Seile gehalten, zu der Gefellfchaft 
hin zu traverfieren und nun erft konnte diefelbe fich mit der 
Rettungspartie vereinigen. Das Bivouak ware wohl vermieden 
worden, wenn man mit dem Hiindchen umgekehrt ware.

Ebenfo mufste z. B. Mrs. Burnaby mit Alexander Bur- 
gener den 17. Auguft 1883 auf der Siidfeite des Matterhornes 
bivouakieren, obfchon Burgener den Weg tags zuvor mit 
Prof. Schulz gemacht hatte. Wahrfcheinlich war der unrich- 
tige Faktor, der in die Rechnung aufgenommen war, der 
Kraftezuftand der Damę, welche fich zuviel zugemuthet hatte. 
Ubrigens will ich nicht leugnen, dafs es fehr fchwer ift, eine 
Partie im richtigen Momente zur Vermeidung eines Bivouaks 
abzubrechen.

Nun will ich noch zum Schluffe darauf hinweifen, dafs die 
von mir gefchilderten Bivouaks meift folche waren, die ohne 
irgend andere Hilfsmittel durchgemacht wurden, ais jene, 
welche der Bergfteiger gewóhnlich bei fich tragt; alfo ohne
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Decken u. dgl.; auch fanden fie meift nach der Partie ftatt. 
Von den alten englifchen Bergfteigern ward auch oft bivoua- 
kiert, aber gewóhnlich unter Mitnahme von Decken und Zelt, 
welche durch Trager hinaufgetragen wurden.

Allerdings fmd Falle von Erfrierungen nach Bivouaks 
auch vorgekommen; Mr. Haymann ftarb 1876 infolge folcher 
Erfrierungen. Aber die meiften Falle fmd doch gliicklich ab- 
gelaufen, obfchon manche Bivouaks, wie jenes Mr. Farrar’s 
und Kederbacher’s am Weifshorn (im Jahre 1883) oder das- 
jenige Profeffor Schulz’s mit Mrs. Jackfon und den Fiihrern 
Pollinger und Truffer an der Dent Blanche (im Jahre 1884) 
in einer Hbhe von 4000 m, bei erheblicher Kalte und ohne 
Zelt oder Decken flattfanden. Wenn ich noch fage, dafs zu 
den Unglucksfallen, welche mit Tod durch Erfchópfung aus- 
giengen, Bivouaks auch meift beigetragen haben, fo’glaube ich 
die Gefahr des Ubernachtens fo ziemlich ihrer Wichtigkeit 
nach charakterifiert zu haben.
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VI. Kapitel.

Ausgleiten und Losbrechen von Steinen.

M otto : ,,Hafty climbers oft do fall.“ 
Frefhfield, Italian Alps p. 201.

Glattes Geftein. — Lockeres Geftein. — Ausreifsen der Rafenfchópfe. — Schutz 
vor dera Gleiten. — Vom Bergftock. — Vom Eispickel auf Fels. — Uber die 
Steigeifen auf Fels. — Ausziehen der Schuhe. — Stufenfchlagen. — Steigeifen 
auf Eis. — Arten der Steigeifen. — Der Eispickel ais Sicherungsinftrument auf 
Schnee und Firn. — Das Abfahren. — Meine Erfahrungen im Abfahren. — 

Tabelle der durch Abfturzeijt Verungliickten mit Bemerkungen.

Mancher Bergfteiger, Pflanzenfammler oder Jagerhat durch 
Sturz von einem felfigen Hang den Tod gefunden. Die Ver- 
anlaffung kann Ausgleiten des Fufses auf dem fchliipfrigen 
Fels oder auf Rafen fein, das Auslaffen eines Steines, den man 
ais Griff benutzen wollte, oder das Abrutfchen eines Gras- 
fchopfes, auf welchen man getreten.

Das Ausgleiten auf Fels wird durch alle jene Momente 
begunftigt, welche den Felfen glatt machen. Ausgewafchene 
Felfen werden demgemafs leichter dazu Veranlaffung geben 
ais andere. In Couloirs hat man haufig Gelegenheit, folche 
Felfen zu fehen. Ein anderes Beifpiel dafiir bieten die Karren- 
felder der Kalkalpen. Die Platten des Urgefleines find meifl 
fo rauh, dafs der Fufs feften Halt an ihnen findet. Naffer 
Fels ift viel tiickifcher ais trockner, und mit Neufchnee be- 
deckte Platten find ganz befonders gefahrlich. Gleiches gilt
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von Platten, die zum Theile mit Schutt bedeckt find. Man 
findet folche haufig in den Dolomiten und gewiffe Touren 
find beriichtigt wegen diefes Vorkommniffes.

Das Ausbrechen des Gefteins kommt iiberall dort vor, 
wo das Geftein iiberhaupt locker ift, alfo in allen jenen Fallen, 
welche ich gelegentlich des Steinfalles auseinander gefetzt 
habe. Es gibt Berge, wo das Geftein fo briichig ift, dafs dem 
Bergfteiger daraus eine nicht zu unterfcliatzende Schwierigkeit 
erwachft. Doch ift durchaus nicht in allen Fallen, wo die ob- 
jektive Gefahr des Steinfalles befteht, auch die fubjektive der 
der Briichigkeit des Gefteins, auf welchem man zu klettern 
hat, vorhanden. Im Gegentheil, das Geftein des Couloirs kann 
ganz feft fein und die Gefahr durch Steine hervorgerufen wer- 
den, welche aus einem Gebiet der Briichigkeit von hoch oben 
kommen. Und umgekehrt, es kann die Briichigkeit des Ge- 
fteines eine grofse Schwierigkeit bilden, obwohl die objektive 
Gefahr des Steinfalles nicht befteht. Dies ift zum Beifpiel der 
Fali auf dem lockeren Gefiige eines nicht zu fteil geneigten 
Felsgrates, wo die losgeldften Triimmer ftets rechts oder links 
hinabpoltern, ohne die auf dem Grate befindliche Gefellfchaft 
zu gefahrden.

Es ift begreiflich, dafs zu den Bergen, bei denen lockeres 
Geftein eine Schwierigkeit bildet, wiederum die Dolomiten ein 
hervorragendes Contingent liefern. Speciell will ich hier das 
oberfte Stiick des Haunold, die Dreifchufterfpitze (auch auf 
dem gewóhnlichen Wege), die Croda roffa, das oberfte Stiick 
des iiblichen Weges auf die Civetta, dann unfere Route auf die 
Pala di San Martino erwahnen. Der gewóhnliche Weg auf 
diefen Berg foli feftes Geftein befitzen, der unfrige hielt fich 
durch ein weiter norddftlich gelegenes Couloir. Stellen, wo 
das Geftein befonders locker ift, verrathen fich oft fchon von 
der Ferne durch ihre intenfiv gelbe oder rothe Farbung. Der 
ftark eifenhaltige Kalk ift eben der Verwitterung mehr unter- 
worfen, ais der iibrige.

Von anderen den Dolomiten in der Gefteinsart nahefte- 
henden Bergen, welche mir bekannt find, bildet das lockere 
Geftein eine Schwierigkeit auf der Siidfeite der Thurwieferfpitze,
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auf der Suldner Seite des Konigsjoches, auf dem Wege vom 
Hochjoch zum Ortler.

Verrufen in diefer Beziehung ift auch der Wetterftein- 
Kalk, aus welchem das Karwendel- und Wetterftein-Gebirge, 
die Lechthaler Alpen etc. beftehen. Derfelbe befitzt nicht 
den feftgefugten, compacten Charakter des Dachfteinkalkes 
und leidet viel mehr unter dem Einflufs der Atmofpharilien. 
Wahrend manche Kletterftellen in den Plateaumaffen des 
Steinernen Meeres, Hagen- und Tennen-Gebirges, der Reiter- 
alpe, des Dachfteins fich ais fehr fchwer erweifen, infolge 
des aufserft glatten, ausgewafchenen, abgefchliffenen Gefteines 
find gewiffe Partien im Wetterfteinkalk um fo gefahrlicher und 
unzuverlaffiger wegen des pldtzlichen Losbrechens der Stiitz- 
punkte. Derartige Partien verrathen fich meift durch ein Netz 
von feinen Aderchen und Spriingen, welches das Geftein all- 
feits umzieht und durchdringt.

Von den im Urgebirge anzutreffenden briichigen Stellen 
find ins Befondere die fogenannten „Bratfchenwande“ hervor- 
zuheben. Es find dies Felfen, die aus fehr weichem fchiefrig 
briichigen Geftein beftehen. Solche Wandę finden fich bei- 
fpielsweife am Wiesbachhorn und an der Weftflanke „der 
Rothfpitze“.

Ais wir den Gipfelgrat des Ankogl (1879) direkt von der 
Grofselendfcharte her erftiegen, hatten wir auch fehr mit, dem 
lockeren Gefiige des Gefteines zu kampfen. Nachdem -ich 
beim Einftiege in die Felfen die Bergftócke in Empfang ge- 
nommen hatte und mich eben tiber die nachfte Stufe hinauf- 
fchwingen wollte, gerieth ein riefiger Błock ins Wanken, durch 
eine hierdurch nóthig gewordene fchnelle Bewegung wurde 
einer der Stócke hinabgefchleudert, und es war nur einem 
Zufalle zu danken, dafs er fich gleich am Rande des grofsen 
fteilabfchiefsenden Schneefeldes verfing, das zur Grofselend
fcharte herabreicht, welches wir kurz zuvor muhfam herauf- 
geftiegen. waren. Auch in den Zillerthaler Alpen finden fich 
mehrfach Stellen, welche fich durch hóchft brtichiges Geftein 
auszeichnen. Befonders in diefer Beziehung hervorzuheben 
ift der Anftieg auf den Hochfeiler von der Róthe aus. Be- 
reits die Wand gegen den Grat, der die Róthe von dem Ober-
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bergferner trennt, ift enorm briichig, welche Wahrnehmung 
auch andere Partien machten. Ganz fchauerlich aber ift die 
Briichigkeit diefes Grates felbft, den wir (Purtfcheller, Otto 
und ich, i-o. Auguft 1881) in nicht genauer Kenntnis der Sach- 
lage benutzten. Wir hatten etwas gegen das Oberbergkees 
abfteigen follen, wodurch wir alle grófseren Schwierigkeiten 
vermieden hatten. Ich entfinne mich, dafs damals ein Stofs 
der Hand geniigte, um ganze Zacken des Grates in unzahlige 
Triimmer zerbrockelt, nach einer der beiden Seiten hinabzu- 
befdrdern. Purtfcheller ftieg auf eine fcheinbar fefte Platte, 
welche indeffen abbrach, und vermochte ftch nur mit Aufwand 
aller Kraft von Otto unterftiitzt zu halten.

Ein anderes Beifpiel aus den Zillerthaler Alpen bietet die 
Wand des Fufsftein nach der Alpeiner Seite in ihren oberen 
Theilen, wo fie aus derartig locker aufeinander gefchichteten 
Platten befteht, dafs diefelben, obfchon fie i bis 2 m Lange 
haben, beim Darauffteigen in bedenkliche Bewegung gerathen, 
fo dafs der ganze Berg erdróhnt. Dr. Bóhm, der mit uns den 
Aufftieg iiber diefe Wand am 8. Aug. 1881 forcierte, dachte, 
dafs der luftige Grat, auf den wir gelangten, zufammenbrechen 
kdnnte, was aber zum Gliicke doch nicht gefchah.

Es fragt fich nun, was fur ein Schutz dem Bergfteiger 
gegen das Nachgeben des Gefteines zu Gebote fteht, damit er 
nicht mit den losgebrochenen Triimmern in die Tiefe fturze. 
Das Befte, was fich hier empfehlen lafst, ift, dafs man die 
aufserfte Vorficht anwende. Ein erfahrener Befteiger fteht es 
den Bldcken meift fchon an, ob fie locker find oder nicht. 
Daher kommt es auch, dafs der Kundige viel weniger Steine 
losmacht, ais der Unkundige. Es gefchieht felten, dafs fich die 
Hande des Erfteren erft von dem Zuftande des Blockes iiber- 
zeugen miiffen. Ófters mufs das lofe Geftein erft entfernt 
werden, ehe eine fchwere Kletterftelle in Angriff genommen 
werden kann. Manche an und fur fich durch ihre Schwierig- 
keit ausgezeichnete Kletterftellen konnen durch das lockere 
Geftein faft unmoglich oder doch hóchft gefahrlich werden. 
Der befte Schutz gegen lockeres Geftein ift daher die Erfah- 
rung, wie folches Geftein auszufehen pflegt. Wo der Blick 
nicht ausreicht, mufs die Hand vorfichtig priifend angreifen.
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Nur mit genauer Noth entgiengen Tucker und Frefhfield 

einem Ungluck bei einer im Jahre 1872 ohne Fiihrer ausge- 
fuhrten Befteigung der Cima di Vezzana (Italian Alps p. 302). 
Beim Ubergang von einer fteilen Eispartie in die Felfen hatte 
Tucker fich an einer Felsmaffe feftgehalten, welche unter 
feinen Handen nachgab. Freshfield ftand noch auf dem Firn 
und konnte den Fali des an ihm mit grofser Schnelligkeit 
vorbeigleitenden, mittelft des Seiles mit ihm verbundenen 
Freundes durch Einrammen des Pickels in den Schnee auf- 
halten.

Mit dem Ausreifsen von Rafenfchópfen hatte ich es meift 
in den nórdlichen Kalkalpen zu thun, wo die zu durchklettern- 
den Wandę oft unter der Vegetationsgrenze liegen und doch 
der Pflanzenwuchs fo fparlich ift, dafs er keine zufammen- 
hangende Decke bildet. Ich kenne viele Kletterftellen aut 
der Raxalpe, dereń Schwierigkeiten durch die lofe auffitzen- 
den Rafenfchópfe fehr vermehrt werden. Ein vorheriges Pro- 
bieren und Hinabwerfen des lockeren Zeuges ift dringend ge- 
boten. Mein Bruder Otto fliirzte einmal infolge des Aus- 
reifsens eines Grasfchopfes, auf dem er ftand, eine Hóhe von 
ca. 5 m herab. Es war dies eine Stelle, zu dereń Bewalti- 
gung man aller Krafte benóthigt hatte. In einem folchen Falle 
kann natiirlich das Nachgeben eines Rafenfchopfes, den man 
nicht gepriift hat, fatal werden.

Befondere VorfichterfordertdasBetreten der Rafenfchópfe 
im Frtihjahre, nachdem der Boden wieder aufgethaut ift. Der 
Froft lockert die Erde und das Wurzelwerk, wahrend die 
Hitze die entgegengefetzte Wirkung ausiibt. Sehr haufig 
haftet ein Wurzelftock nur in einer kleinen Gefteinsritze, was 
beim Ergreifen oder Betreten desfelben beriickfichtigt werden 
móge. Auch anhaltender Regen lockert die Rafenftticke, in 
dem er fie unterwafcht und des Humus beraubt.

Es eriibrigt noch einer Gefahr zu gedenken, in welche 
der Bergfteiger gerathen kann, namlich das Umkippen und 
Verriicken von Blócken bei Paffierungen von Felsgraten, Triim- 
merfeldern und Moranen. Selbft grofse Steine befinden fich 
oftmals in einem fo labilen Gleichgewichtszuftande, dafs das 
Auffetzen des Fufses, ja felbft der Hand geniigt, urn fie aus
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ihrer Lagę zu bringen. Hierbei kann es fehr leicht gefchehen, 
dafs man einen gefahrlichen Fali thut oder eine fchwere Ein- 
klemmung erleidet. Bei der Befteigung des Weifshorns, die 
Purtfcheller, Otto und ich i. J. 1884 unternahmen, erkletterte 
erfterer einen auf dem Grate liegenden, wohl 20 Meter-Cent- 
ner fchweren Felsblock, den wir beide bereits iiberftiegen 
hatten. Plotzlich wankte derfelbe und neigte lich gegen Purt
fcheller hin. Nur der Umftand, dafs das Felsfttick fofort einen 
neuen Stiitzpunkt fand und Purtfcheller rafch riickwarts fprang, 
verhinderte, dafs fein Fufs zerąuetfcht wurde.

Nicht nur einzelne Steine, auch ganze Schuttfelder kónnen 
durch den iiber fie wegfchreitenden Touriften in Bewegung 
gefetzt werden. Beachtenswerth ift in diefer Hinficht das felt- 
fame Abenteuer, welches der verflorbene General von Sonklar 
und feine Gefahrten bei einer Befteigung der Nockfpitze er- 
lebten. (Siehe Tourift 1872 S. 449.) Die Gefellfchaft hatte fich 
bei ihrem Abftiege iiber eines der Triimmerfelder nebenein- 
ander in einer Front aufgeftellt, um fich durch abgehende 
Steine nicht gegenfeitig zu gefahrden. Jeder der Gefellfchaft 
fafste feinen Nachbar rechts und links bei der Hand und es 
wurde auf ein gegebenes Zeichen von allen gleichzeitig aus- 
getreten und durch Zahlen fur ein gleiches Marfchtempo ge- 
forgt. Aber kaum waren 15 bis 20 Schritte auf diefe Weife 
zuriickgelegt, ais plotzlich das ganze Triimmerfeld in Bewe
gung gerieth. Die Schuttmaffe konnte bei der Steilheit des 
Hanges dem auf fie einwirkenden ftofsartigen Drucke nicht 
widerftehen und es ereignete fich derfelbe Vorgang, der auch 
bei der Bildung einer Lawinę mafsgebend ift. Es gelang je- 
doch Sonklar und feinen Gefahrten fich rechtzeitig aus der 
Fluth der zur Tiefe raufchenden Gefteinsmaffe zu retten. 
Stud. Engelbrecht aus Konigsberg verungliickte in einem 
folchen Schuttftrom am 28. Aug. 1883 am Monte Moro.

Ich komme nun dazu, den Schutz gegen das eigentliche 
Ausgleiten zu befprechen. Auch dabei ift Ubung die Haupt- 
fache. Je beffer der Bergfteiger, defto feltener wird ein un- 
beabfichtigtes Gleiten bei ihm vorkommen. Gar nie gegen 
feinen Willen zu gleiten, ware das Ideał, welches er anftreben 
follte.
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Um auf glattem Felfen fich vor dem Ausgleiten zu be- 
wahren, kann der Bergfteiger mit den Handen zugreifen, oder 
auf den Bergftock fich in der geeigneten Weife ftiitzen und 
aufserdem den Fufs mit gebiihrender Vorficht auf die glatte 
Stelle fetzen. Das find die Mittel, welche einem Bergfteiger 
perfonlich zu Gebote ftehen. Wenn man feiner Sacbe aber 
nicht fo ficher ift, mufs man zu einem anderen Mittel, dem Seil 
greifen. Da kann ein anderer auf ficherem Standpunkt ftehend 
die gebotene Hilfe ausiiben. Der Gebrauch des Seiles ift fur 
den Bergfteiger fo wichtig, dafs ich ihm ein eigenes Kapitel 
widmen will.

Nun will ich einiges iiber den Gebrauch des Bergftockes, 
refpective Ęispickes, beim Felfenklettern fagen. Diefen lernt 
man nicht in einem, nicht in zwei, nicht in drei Jahren, in 
welchen man das Gebirge befucht. Beim Anfteigen gewahrt 
ein Bergftock beinahe keinen Nutzen. Anders beim Traverfieren 
oder beim Abfteigen. Da ift er fur den Geiibten einenur fchwer 
zu miffende Unterftiitzung zum Behufe der Aufrechterhaltung 
des Gleichgewichtes. Wo man einer Unterftiitzung weiter vorne 
zum Uberlegen des Kórpergewichtes bedarf, da ift es der Berg
ftock, der zur Verlangerung des Armes dient, mittelft deffen 
man Stiitzpunkte benutzen kann, welche fonft weit aufser dem 
Bereiche der Arme gelegen waren. Ebenfo beim Abfteigen. 
Der Stock von der einen Hand gehalten, wird voraus eingefetzt, 
die andere Hand greift auf die Unterlage und es wird móglich, 
fteile Stufen, wo fur den Fufs auf Korperlange kein Halt ift, 
zu iiberwinden. Unter Umftanden kann man fich auch mit 
beiden Handen auf den Stock ftiitzen und fich deffen Lange 
entlang hinablaffen. Doch mufs man dabei felir vorfichtig fein, 
dafs der Stock nicht das Ubergewicht abgrundwarts bekomme. 
Denn dann dreht er fich um feinen Stiitzpunkt und der Tourift 
ftiirzt kopfuber in den Abgrund. Ich bin ein einziges Mai, fo 
viel ich mich erinnren kann, auf Felfen geftiirzt, und dies war 
auf oben. angegebene Weife. Es war in Gefellfchaft meines 
Bruders Richard am 26. Auguft 1882, ais wir bei vollftandigem 
Nebel den Seesvennagletfcher iiberfchritten hatten und nun 
iiber die Felfen abftiegen, von welchen fich die Gletfcherzunge 
wohl vor kurzer Zeit erft zuriickgezogen hatte. Das Geftein ift
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Kalk und ganz glatt gerieben. Doch fmd viele Stufen vor- 
handen, welche meift nicht iiber Manneshohe von einander 
entfernt find, fo dafs das Klettern eigentlich nicht fchwer ift. 
Uber eine diefer Stufen wollte ich mich am Stocke hinablaflen. 
Da bekam mein Stock in der eben befchriebenen Weife das 
Ubergewicht und ich fiel einige Meter bis zur nachften Stufe 
hinab. Doch erlitt ich durch den Sturz bios ein paar ganz 
leichte Quetfchungen. Der Stock war hoher oben hangen ge- 
blieben. Ich mufs bemerken, dafs ich etwas leichtfmnig kletterte 
und die Stelle eben unterfchatzte. An einer wirklich fchweren 
Stelle ware mir fo etwas nie vorgekommen.

Purtfcheller erzahlte uns, dafs die Jager Salzburgs und 
Bayerns eine aufserordentliche Ubung in diefer Art des Stock- 
kletterns haben, fo dafs fie im Stande find, an einer ganz 
fchmalen Felsritze den Stock einzuftemmen, und fich daran 
hinabzulaffen.

Die Bergftbcke diefer Jager (Wildhiiter)befitzen eine Lange 
von 2 bis 3 Metern. JDiefelben werden beim Gebrauche, d. i. 
beim Abftiege, mit der unteren Hand im Kamm-, mit der 
oberen im Riftgriffe erfafst. Der geftufte, ftreng gefchichtete 
Bau der Kalkgebirges bringt es mit fich, dafs das Abwarts- 
gehen meift nichts anderes ift, ais ein fortgefetztes Springen, 
wobei fich der Korper ganz auf den Stock ftiitzt. Man lafst 
fich an dem Stocke herabgleiten, fo dafs die Hauptarbeit der 
Arm- und Schultermuskulatur zufallt, wahrend die Beine den 
Boden nur ganz leicht beriihren. Sprunge von der doppelten 
Lange des Stockes, fowohl in fenkrechter, ais auch in wag- 
rechter Richtung, auf fchmale Vorfpriinge, Gefimfe, fpitze 
Steinblocke, iiber Hohlraume und die Ecken und die zahl- 
lofen fich ewig wiederholenden Unebenheiten, wie fie die 
Oberflache der Kalkplateaus in unendlicher Mannigfaltigkeit 
bietet, find bei diefer A rt von Berggymnaftik etwas gewóhn- 
liches. Die Leute find an die Handhabung des Bergftockes 
fo gewohnt, dafs fie bei zufalligem Mangel desfelben in arge 
Verlegenheitgerathen wiirden. Ihre Bewegungen find fo fchnell, 
dafs ein anderer nicht an ihre Methode Gewbhnter drei- bis 
viermal mehr Zeit benóthigt, um diefelbe Terrainftrecke zu 
durchmeffen. Nur bei R egen, wenn der Stock nafs und
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Eispickel, wie fie in Sulden iiblich find.

fchliipfrig wird, mufs diefe Art feines Gebrauchs eingefchrankt 
werden.

Das vom Bergftock Gefagte gilt mit einigen Modificationen 
auch vom Eispickel. Einige Arten desfelben bilde ich hier ab.

Von den befferen 
Pickelfyftemen hat der 
Suldener Pickel meift eine 
folche Lange, dafs er nahe- 
zu bis zur Achfelhóhe des 
Tragers reicht. Der Stiel 
ift aus Efchenholz, die Ar- 
beit (vom Schloffer Dialer 
in Prąd) vortrefflich. Die 
abgebildete Zermatter Form 
hat auch einen Efchenftock, 
der aber meift bios 120 cm 
lang ift. Die Seitenkante 
der Schaufel ift zugefcharft, 
damit man mit ihr aus dem 
Firn Stufen fchlagen kann, 
was die Schweizer Fiihrer 
fehr oft thun muffen, da
fte iń der Regel keine Steigeifen gebrauchen. Die abfchraubbaren Pickel, welche 
wir friiher benutzten, hatten einen Hjckoryftock, der 2 m lang war und 2 Kilo 
wog. Mein Ampezzaner Pickel
hat einen Eichenftiel und ift 
1 m 30 cm, lang. Er eignet 
lich wegen feiner fich rafch ver- 
dickenden Schaufel ganz treff- 
lich zum Abwartsftufenfchlagen.
Die Stockfpitze diefes Pickels 
ift die' befte, welche ich je ge- 
fehen habe. Letztere ift an den 
Schweizer Pickeln meift fehr ver- 
nachlaffigt.

Dialer macht jetzt auch 
abfchraubbare kurze Pickel, bei 
denen fich ein Stiick des Stockes 
abfchrauben’ lafst, welches dann 
im Ruckfack geborgen wird.
Manchem Bergfteiger find diefe am liebften*).

Eispickel, wie fie in Zermatt iiblich find.

8) Der Eispickel kann in der Hand des Bergfteigers ais eine Art Univer-
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Ein Unterfchied zwifchen Pickel und Bergftock liegt vor Allem 
darin, dafs der Pickel beim Aufwartsklettern nicht ganz fo 
unniitz ifl, wie der Stock. Man kann ihn im Gegentheile in 
einzelnen -Fallen geradezu ais das einzige Mittel des Weiter- 
kommens benutzen. Dies ifl haufiger im Urgebirge ais im 
Kalkę der Fali. Da find oft fteil geftellte Platten, zwifchen 
denen hie und da ein Rifs fich befindet. Der Pickel findet 
nun in folchen Riffen hinreichend Halt, und der Bergfteiger 
vermag fich auf diefe Weife daran an einer Stelle hinauf zu

Abfchraubbarer Eispickel. Ampezzaner Piekę .

arbeiten, welche anders nicht zu bewaltigen gewefen ware. 
Ich erinnere mich oftmals in diefer Lagę gewefen zu fein. 
Selbftverftandlich leiftet in diefemFalle der Pickel umfobeffere 
Dienfle, je langer er ifl. Ein anderer Yortheil des Pickels

falinftrument betrachtet werden. Er lafst fich verwenden ais Pflanzenftecher, 
geologifcher Hammer, zum Holzfpalten, Óffnen von Conferven-Biichfen, ais Kleider- 
haken in Sennhiitten, wenn er in geeigneter Weife zwifchen die Bohlen gefteckt 
wird, zum Ausheben von Gruben fiir Trinkwaffer, zum Ebnen des Bodens bei 
Bivouaks, ais Wafle gegen Stiere etc.
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vor dem Stocke, und zwar ein fehr grofser, ilł derjenige der 
leichteren Vorforgung. Sobald man namlich das Hilfsmittel 
aus der Hand gibt, um diefe zum Klettern zu benutzen, mufs 
man dafiir Sorge tragen, dafs Stock oder Pickel nicht hinab- 
falle. Es ift nun viel leichter, den Pickel irgendwo einzuhangen, 
ais den Stock in einer Weife feftzuftellen, dafs man ihn nicht 
hinabwerfe. Auch dabei wird die Auswahl der Punkte fur 
einen langeren Pickel grofser fein, ais fur einen kiirzeren. 
Manche Bergfteiger lieben es, beim Felsklettern den Pickel an 
einer Schlinge um das Handgelenk zu tragen, und ich gebe 
zu, dafs dies in vielen Fallen ganz praktifch fein kann. Doch 
darf dann die Schlinge nicht aus einer zu dtinnen Schnur fein, 
da fie fonft jammerlich einfchneidet. Dies letztere erlebten 
wir z. B. an unferem Freunde, Prof. Schulz, gelegentlich der 
Traverfierung des Matterhornes. Bisweilen ereignet es fich 
hierbei auch, dafs das Gegengewicht des Pickels, refp. Stockes, 
infolge feiner Grofse die Feftigkeit des Griffes der Hand er- 
heblich alteriert und das Klettern wegen der Behinderung der 
Hand aufserft erfchwert wird. Ich felber kann aus eigener 
Erfahrung iiber die Brauchbarkeit diefes Verfahrens nicht ur- 
theilen. In der letzten Zeit machte ich es fo, dafs ich, fobald 
wir am Seil kletterten und der Transport der Pickel fonft be- 
fonders umftandlich, etwa durch Abfeilen hatte beforgt werden 
miiffen, meinen Pickel riickwarts in die um denLeib gebundene 
Seilfchlinge fteckte. Freilich mufs man dabei darauf achten, 
dafs der Pickel fich nicht an einem Felfen fpiefst und heraus- 
geworfen wird. Dies Verfahren bewahrte fich wiederholt.

Beim Abfteigen ift die Verwendung des Pickels analog 
jener des Stockes, wobei man noch die Annehmlichkeit hat, 
fich auf die Haue fehr bequem ftiitzen zu konnen. Allerdings 
geht beim gewóhnlichen Pickel die Lange des Stockes fehr ab.

Erwahnen will ich fchliefslich noch, dafs auch das Auf- 
feilen eines Pickels fich viel leichter und ficherer bewerk- 
ftelligen lafst, ais jenes eines Stockes.

Wenn ich nun alles zufammenfaffe, komme ich zu dem 
Schluffe, dafs fur Kletterpartien ein fehr langer Pickel das 
praktifchefte Werkzeug ift, da er die Vortheile des Pickels 
mit denen eines Stockes verbindet. Der einzige Nachtheil,

Z sig m o n d y , die Gefahren der Alpen. 2. Aufl. 9



den ein folches Inftrument hat, ift fein grbfseres Gewicht und 
infolge deffen feine fchwierigere Handhabung, welche nur dem 
Geiibten in vollkommener Weife moglich ift.

Wir trugen in friiheren Jahren, wie bereits erwahnt, Hickory- 
ftócke, auf welche Eispicksl aufgefchraubt werden konnten. 
Wegen ihrer geringern Verwendbarkeit auf dem Eife kamen 
wir allerdings in der letzten Zeit davon ab. Doch lafst fich 
nicht leugnen, dafs es oft fehr gut ift, wenn von den drei 
Theilhabern einer Partie einer einen langen Pickel hat. Das
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Steigeifen mit Riemen an den Schuh 
angefchnallt.

Unfere Steigeifen (Kapruner) ohne 
Riemen.

Uberfetzen manches Baches, mancher Kluft wird dadurch fehr 
erleichtert.

Ich will nun noch andere Hilfsmittel erwahnen, dereń fich 
Manche gegen das Ausgleiten auf Felfen bedienen. Da find 
zuerft die Steigeisen zu nennen. Im Algau, im Ampezzo werden 
fie von den einheimifchen Felskletterern allgemein angewendet. 
Auf trockenen, nicht vereiften Felfen (bratfchiges Geftein 
etwa ausgenommen) fcheinen mir Steigeifen jedoch ganz uber- 
fliiffig zu fein. Es ift in diefem Falle eher von dereń Gebrauche 
abzurathen. Man, verwohnt fich nur damit, tritt weniger vor-
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fichtig auf und kann es nie zu einem feinen, eleganten Klet- 
tern bringen*).

Auf vereiftem Fels oder folchem, der mit Neufchnee be- 
deckt ift, find Steigeifen allerdings ein unfchatzbares Hilfs- 
mittel. Dies ift auch derjenige Fali, in dem eine Partie ohne 
Steigeifen abfolut undurchfiihrbar werden kann. Ais wir ge- 
legentlich der Erfteigung der Croda rossa am 21. Juli 1884 an 
total vereifte Felfen kamen, an Felfen, die auch fonft niclit 
ganz leicht find, erklarte Prof. Schulz, dafs unter folchen Um- 
ftanden Schweizer Fiihrer die Partie aufgeben wiirden, da fie 
unmoglich fei. Mit Steigeifen konnten wir aber ganz gut hin- 
aufkommen. Eine Zacke des Steigeifens braucht da blofs Halt 
zu finden und der Fufs fteht feft genug. Der eifige Uberzug 
wird durchtreten undin den unterliegenden Felsritzen fangt fich 
das Steigeifen. Stufen zu hauen ware unmoglich, denn dazu 
ift die Eisdecke viel zu diinn. Andererfeits alles Eis wegzu- 
raumen, wiirde wieder viel zu viel Zeit koften und erft recht 
keine Sicherheit gewahren, da in den Ritzen immer Eis zu- 
rtickbleiben wiirde und der Tritt doch auf fchliipfriges Terrain 
gemacht werden miifste.

In gleicher Weife vortheilhaft erweifen fich die Steigeifen, 
weiln es fich darum handelt mit Neufchnee bedeckte Felfen zu 
begehen. Denn der Neufchnee macht die Felfen fchliipfrig 
und verhiillt fammtliche Vorfprunge und Vertiefungen. Auch 
hier findet das Steigeifen viel leichter Halt, ais der blofs ge- 
nagelte Schuh.

Ahnliches gilt fchliefslich auch von den mit Schutt be- 
deckten Felfen. Der Nagelfchuh tritt auf die kleinen Stein- 
chen und diefe veranlaffen ein Ausgleiten wie Erbfen auf dem 
Fufsboden. Die Steigeifen aber greifen durch den Schutt auf

I3I

*) Wenn man Steigeifen, Scarpetti und alinliche Hilfsmittel beim Felsklet- 
tern nicht anwendet, fo ift freilich ein hiefiir fich eignendes Schuhwerk dringend 
erforderlich. Der Schuh darf nicht zu grofs fein, mufs fich móglichft an den 
Fufs anlegen, die Sohle foli nicht herrorftehen und auch nicht zu dick fein, da 
fonft das Gefuhl verloren geht. Die Sohle ift nur an den Randem, nicht aber 
an der ganzen Oberflache mit kantigen, fcharfen Nageln zu befchlagen, damit 
es dem Fufse móglich wird, felbft die kleinften Ritzen, Vorfprunge und Kanten 
zu erfaffen und diefelben ais Stiitzpunkte zu benutzen.

9
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den ficheren Untergrund und die kleinen Steinchen konnen 
ihre verderbliche Wirkung nicht austiben. Ganz vorziiglich 
mufs man die Verwendbarkeit der Fufseifen aber nennen, wenn 
es fich darum handelt, hart gefrornen oder feft zufammen ge- 
backenen Schutt zu iiberfchreiten. Die Zinken dringen da in 
den Untergrund und man kann auf Hangen von einer Neigung 
ftehen, wo das ohne Steigeifen unmóglich ware.

Zum Schluffe will ich noch auf die Steigeifen ais Hilfs- 
mittel bei fteilen Grashangen hinweifen. Auch da find fie fur 
den Geubten eine Erleichterung, obfchon man vorfichtig fein 
mufs, da man bei dem tiefen Eindringen der Zacken leicht 
hangen bleiben kann. Uberhaupt empfindet der an Steigeifen 
nicht Gewohnte am fchwerften das, dafs er den Fufs fehr hoch 
autheben mufs, um nirgends hangen zu bleiben. Ein wei- 
terer Vorwurf, der gegen die Steigeisen geltend gemacht 
wird, ift, dafs man fich leicht mit den Zacken in der Be- 
kleidung des andern Fufses verfangen und fallen kann. Ich 
mufs geftehen, dafs ich im Anfang ófters hangen blieb, meine 
Striimpfe oder Hofe zerrifs, aber niemals fiel. Mit der Obung 
gewóhnt man fich aber an das vorfichtige Gehen. Jemand, der 
einen engen Gang hat, wie die Gebirgsbewohner meiftens, ift 
obigem Nachtheil mehr ausgefetzt, ais jemand, der breitfpurig 
daher geht, wie die Seeleute. Es ift kein ftichhaltiger Einwand 
gegen ein niitzliches Hilfsmittel, dafs es nur mit Vorficht ge- 
braucht werden kann.

Auf glatten Felsplatten erweift es fich oft vortheilhafter, 
ftatt Steigeifen anzuziehen, fich der Fufsbekleidung zu entle- 
digen. Es gibt Felfenftellen, welche fich uberhaupt nur ohne 
Schuhe oder eventuell in fogenannten Scarpetti*) bewaltigen 
laffen. Es ware auf ganz glatten Platten unmóglich, mit 
Nagelfchuhen auch nur einen Tritt zu thun, ohne auszu- 
gleiten. Die Trittficherheit wird durch Ausziehen der Schuhe 
aufserordentlich vermehrt. Allerdings verletzt man fich den 
Fufs leicht und auf Schutt kann der des Barfufslaufens Unge- 
wóhnte ohne Schuhe nicht gehen. Auch bei Kaminkletterei

*) Leichte Stofffchuhe mit einer Strick- oder Strohfole, wie fie in Italien 
manchmal getragen werden.



Ausziehen der Schuhe. 133
habe ich das Ausziehen der Schuhe oft iiberfliiffig gefunden. 
Unter den Italienern und auf dem Karli, ebenfo in den Pyrenaen 
gibt es viele Leute, welche fich den Fufs mit Fetzen ein- 
hiillen, um ficher auf Felsplatten aufzutreten. Die Bewohner 
Bosniens, der Herzegowina und der Crnagora bedienen fich zu 
gleichem Zwecke der „Opanken",- weicher Schuhe aus Thier- 
hauten, welche mit den Haaren nach auswarts getragen werden. 
Auf glatten Felfen, ferner auf den mit abgefchlififenen runden 
Steinen gepflaflerten W egen, wie diefelben in den Siidalpen 
haufig vorkommen, find genagelte Schuhe nicht vortheilhaft.

Im Echo des Alpes Jahrg. 1885 S. 239 werden Kautfchuk- 
fohlen empfohlen, die man iiber die Schuhe ftiilpen kann. Beim 
Uberwinden von Felsplatten in fitzender Stellung kann bfters eine 
Lederhofe treffliche Dienfte leiflen, da man fich auf die Platten 
fetzen kann, ohne zu gleiten, was bei der glatteren Befchaf- 
fenheit einer Tuchhofe nicht moglich ware. Kletterftellen, 
bei welchen man gezwungen ift, die Schuhe auszuziehen, ge- 
hóren zu den fchwerften, die iiberhaupt gemacht werden. Ich 
brauche nicht erft zu erwahnen, dafs auf vereiltem Felfen die- 
fes Hilfsmittel nicht anwendbar ift.

Die vereiften Felfen leiten mich hiniiber zu den Eis- und 
Firnhangen, wo gleichfalls das Ausgleiten haufige, vielleicht 
iiberhaupt die meiften Opfer gefordert hat. Wahre blankę Eis- 
hange find felten, defto haufiger hart gefrorne Firnhange. Da 
kann es wohl vorkommen, dafs der unerfahrene Bergfteiger 
fchnell iiber eine folche harte Schneerinne fchreiten will, dabei 
ausgleitet und pfeilfchnell dem todbringenden Abgrund zu- 
fahrt. Manchmal wird der Abftiirzende in die zwifchen Fels 
und Schnee befindliche Kluft gefchleudert und verdankt diefem 
Zufall feine Rettung, oft aber . . .  Es ift darum ein Wahnfinn, 
wenn folch’ ein Unerfahrner fich den Tiicken eines ihm un- 
bekannten Terrains anvertraut. Viel leichter erwirbt fich je- 
mand auf Felfen einige Ubung, lange ehe er im Stande ift, 
auf fteilen Firnhangen ficher zu gehen. Der Geiibte wandelt 
rafch an fteilen Schneelehnen hin, ohne fich auf den Stock zu 
ftiitzen, wahrend der Anfanger bei jedem Schritt krampfhaft 
den Pickel einhauen mufs, um nicht das Gleichgewicht zu ver- 
lieren oder auszugleiten.



134 Ausgleiten und Losbrechen von Steinen.

Hier ift es am Platze, von dem Mittel zu fpreclien, das 
der Bergfteiger auf fteilen Firn- und Eishangen anwendet, 
namlich vom Stufenfchlagen. Es wird dabei ein ebenes Platz- 
chen hergeftellt, auf das der Fufs ficher treten kann.

Das Stufenfchlagen wird dann nothwendig, wenn der Fufs 
ohne Stufe keinen Halt mehr findet. Verfiigt man aber iiber 
Steigeifen, fo kann man fich eine grofse Anzahl von Stufen 
erfparen, denn man vermag mit Steigeifen noch dort ficher 
aufzutreten, wo der blofs genagelte Schuh langft abgleiten 
wiirde. Dies ift alfo ein Fali, wo Steigeifen wieder treffliche 
Dienfte leiften konnen. Manche Partien wurden uns einzig 
durch die Steigeifen móglich gemacht, da unter den gege- 
benen Verhaltniffen das Stufenfchlagen fo viel Zeit in Anfpruch 
genommen hatte, dafs wir in die Nacht gekommen waren. 
Man kann vermittelft der Steigeifen auf dem apern Gletfcher 
Stellen mit einer Neigung bis zu 40 und 45° iiberwinden, ohne 
gefchlagener Stufen zu bediirfen. Auf fo hartem Eife, dafs 
die Zinken eben noch eingreifen, kann man auch Steigungen 
von 50° noch ganz gut bewaltigen. Zahllofe Małe waren wir 
in der Lagę, uns durch die Steigeifen viele Stufen zu erfparen. 
Wo aber auch der fteigeifenbewaffnete Fufs keinen Halt mehr 
findet, dort miiffen Stufen hergeftellt werden. Am haufigften 
kommt man in die Lagę, Stufen horizontal einen Eishang ent- 
lang zu hauen oder fchrag einen folchen anfwarts. Direkt 
nach aufwarts fchlagt man meifLkeine Stufen, da diefelben 
viel tiefer hergeftellt werden mtifsten. Man zieht es faft immer 
vor, den Hang in einer Zickzacklinie zu nehmen. Der Pickel 
wird moglichft lang gefafst und dann im kraftigen Schwunge 
auf das Eis gefchmettert. Natiirlich mufs die Stufe an einer 
Stelle hergeftellt werden, wo man nachher hintreten will und 
kann. Oft fchlagt der Anfanger eine Stufe zu weit, fo dafs 
er erft eine Zwifchenftufe herftellen mufs oder fo nahe an einen 
uberhangenden Felfen oder eine Eiswachte, dafs er nachtrag- 
lich nicht hintreten kann. Es kommt weniger darauf an, dafs 
die Stufe fehr tief ift, ais darauf, dafs fie die gehórige Lange 
befitzt. Wenn ich Stufen aufwarts fchlage, laffe ich die Spitze 
der Wafle nicht direkt von oben auf die Stelle fallen, fondern 
haue von der Seite her. Wenn man von oben haut, fpiefst



Stufenfchlagen. 135
fich die Spitze, befonders wenn diefelbe zu fein geformt ift. 
in das Eis ein und man kommt viel langfamer vorwarts. Es 
ift zweckmafsig, immer zwei Stufen im voraus zu fchlagen, da 
eine Stufe in unmittelbarer Nahe viel fchwerer und anftren- 
gender herzuftellen ift, indem man oft genothigt ift, den Pickel 
kurz zu faffen, und dadurch an Schwung fehr viel einbtifst. 
Sehr haufig fteht man blofs auf dem Fufse der Abgrundfeite, 
wahrend man mit dem anderen auf dem anfteigenden Hangę 
kniet, da diefe Stellung zum Hauen fich beffer eignet. Die 
Stufe felbft foli eine etwas gegen die Bergfeite geneigte Flachę 
darftellen. Ihr innerer Rand mufs deshalb tiefer liegen, ais 
ihr aufserer. Ein fchlecht gefiihrter Hieb kann die ganze Stufe 
verderben. Man achte darauf, dafs die Hiebe auf den Innen- 
rand und mbglichft fenkrecht auf den Neigungswinkel des Eis- 
hanges erfolgen. Bei der Wahl des Ortes, wo man die nachfte 
Stufe fchlagt, mufs man darauf Riickficht nehmen, ob derrechte 
oder der linkę Fufs den nachften Schritt zu machen hat. 
Wenn der Abgrund fich rechts befindet, fo darf nur die Stufe 
fiir den linken Fufs etwas weiter aufwarts gehauen werden. 
Fur den rechten mufs man mehr in der gleichen Hóhe bleiben. 
Die Stufen bilden dann, miteinander verbunden gedacht, cor- 
rekter Weife keine gerade, fondern eine Zickzacklinie, ebenfo 
wie die Spuren, welche man in den Schnee tritt, ja niemals 
zu einer geraden Linie fich verbinden laffen, fóndern von oben 
betrachtet fo ausfehen:

Die Stufe fiir den Standfufs, d. i. den der Abgrundfeite, 
mufs immer viel breiter hergeftellt werden ais jene fiir den 
Fufs der Bergfeite. Wenn man eine Eishalde zu queren hat, 
wird man es meiftens leichter finden, die Stufen etwas anftei- 
gend zu hauen und nicht ganz horizontal hiniiberzuftreben.

Das Abwartsftufenhauen ift ganz anders ais das Befpro- 
chene. Nach abwarts kann man die Stufen direkt hauen; man 
thut dabei viel beffer, die Schaufel des Eisbeils zu verwenden, 
fie wird viel fchneller zum Ziele fiihren ais die Spitze desfelben.

Wenn die Richtung der Abftiegslinie z. B. durch eine
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Felskante gegeben ift, fo ift es oft vortheilhaft, Stufen gleich 
doppelt fo grofs, alfo fur beide Fiifse zu hauen, damit man 
immer mit demfelben Fufs weitertreten kann, dies kam mir 
ofter praktifch vor. So beifpielsweife, ais wir auf der Siidfeite 
des Matterhornes das obere Ende des „Linceul" ftreiften, wobei 
ich 3/4 Stunde lang Stufen hieb. Langeres Stufenhauen ais 2 
Stunden in einem fort, ift uns iibrigens auf unferen Expedi- 
tionen niemals vorgekommen, es wechfelten immer weichere 
Schneepartien, wo man wieder mit den Steigeifen allein vor- 
warts kommen konnte, mit den Eisflachen ab.

Bei fehr fteilen Eiswanden kann es fich auch ereignen, 
dafs man genóthigt ift, Griffe fur die Hande in das Eis zu 
hauen. Dies kommt namentlich dann vor, wenn man enge 
Kamine, Wafferrinnen oder das Bett einer Lawinę zu iiber- 
fetzen hat. Derlei Falle erlebten Purtfcheller, Otto und ich 
an der Oftwand des Monte Rofa und bei der Befteigung des 
Bietfchhorńs.

Bófe Zungen behaupten, der Hauptgrund der Schweizer- 
fiihrer, die Steigeifen zu perhorrescieren, fei, dafs fie dann auf 
einer Partie nicht fo viel Stufen zu hauen hatten und fich der 
Zahl nachtraglich nicht fo fehr riihmen kónnten. Es móchte 
das, fo meint man auch, nicht ohne Einflufs auf die exorbi- 
tant hohen Fiihrertaxen bleiben. Ich glaube, dafs die Haupt- 
urfache, warum die Schweizer keine Steigeifen anwenden, ein- 
fach die ift, dafs fie diefelben nicht kennen. Ais fie bei 
unferer Anwefenheit in Zermatt fich unfere Steigeifen befahen, 
gefielen diefe ihnen fehr und Franz Burgener bat auch Herm 
Prof. Schulz ihm folche Steigeifen zu verfchaffen. Sonft ge- 
brauchen die Schweizer auch Steigeifen, aber nur im Winter 
auf der Jagd und Herr Fr. Lochmatter, der Hotelier in Ma- 
cugnaga, zeigte uns feine Steigeifen, welche grób gearbeitete 
Stolleneifen, d. h. ungegliederte Eifen in Form eines Kreuzes 
mit einem Riemen zu befeftigen waren*). Er aufserte die Be- 
fiirchtung, Steigeifen wie die unfrigen waren fur ihn zu fchwach,

*) Die vorziiglichften Steigeifen (Modeli L. Purtfcheller) erzeugt die Firma 
Mich. Pfurtfcheller in Vulpmes (Stubai). Diefelben find dreigliedrig, zehnzinkig, 
und aus beftem Stahle verfertigt.
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fie wiirden unter feinem Gewichte brechen. Da kónnte er fich 
ja  ftarkere machen laffen. Die Stolleneifen find nicht zu em- 
pfehlen. Erftens haben fie nur 4 Zacken, was viel zu wenig 
ift, und zweitens fitzen fie nie feft genug, fo dafs die Sicher- 
heit des Trittes vermindert, ftatt vermehrt wird. Es ift Be- 
dingung, dafs das Steigeifen feft an den Schuh angepafst fei 
und nicht ordentlich fitzende Steigeifen mufs man vom Schmied 
paffend richten laffen. Das oben erwahnte Brechen kommt 
zuweilen vor, befonders bei fchlechteren Eifenąualitaten, wo 
ofters die Hauptfpangen zerfpringen. Bei meinen Kapruner 
Steigeifen gefchah nie etwas anderes, ais dafs ich einen der 
etwas primitiv befeftigten Ringe verlor, an denen die Bander 
zum Feftfchnallen hangen. Zum Feftfchnallen find wohl Leder- 
riemen das dauerhaftefte Materiał, doch haben diefe den Nach- 
theil, dafs fie beim Nafswerden nachlaffen und man fie noch- 
mals anziehen mufs. Wir verwenden in neuerer Zeit fehr fefte 
Hanfbander, die beim Nafswerden fich fefter zufammenziehen 
und mit ftarken Schnallen montiert find. Ich glaube, dafs das 
praktifchfte ift, die beiden vorderen Ringe durch ein fixes Band 
mit einander verbunden zu haben und die beiden riickwartigen 
Paare durch je eine Schnalle zu fchliefsen. Von Wichtigkeit ift 
auch der Biigel, welcher die beiden hinterftenRinge mit einander 
verbindet und das Herausrutfchen des Fufses nach riickwarts 
verhindern foli. Diefer Biigel kann aus Eifen fein oder durch 
ein entfprechend angebrachtesHanfband erfetzt werden. Wenn 
irgend etwas auf einer Partie reifst, kann man leicht mit einer 
Rebfchnur nachhelfen. Das Befeftigen der Steigeifen tiber- 
haupt mit einer Rebfchnur ift wegen der Langfamkeit des 
Anziehens unzweckmafsig, auch driicken die naffen Schniire 
fehr ftark.

Die Englander fchliefsen fich in ihrer Anficht tiber Steig
eifen natiirlich den Schweizer Fiihrern an und Whympers 
Urtheil iiber »Eisfporen« hat bei ihnen noch heutzutage allge- 
meine Geltung*). Whymper erhielt von Kennedy ein Paar 
gefchenkt und bildet in feinem Werke einen derfelben ab.

*) Wahrend eine allgemein anerkannte Autoritat unter den Schweizer Berg- 
fiihrern, der beriihmte Alexander Burgener, bei Gelegenheit der erften Forcierung



Dazu fchreibt er: »Es find die beften, welche ich je ge- 
fehen habe, aber ich trage fie nur an folchen Stellen, wo fie 
nicht den geringften Nutzen gewahren, d. h. alfo da, wo ein 
Ausgleiten unmoglich ift und wiirde fie um keinen Preis auf 
einem Eisfelde anlegen. Man braucht alle diefe Beihilfen 
nicht, wenn man eine gute Eisftufe hat, auf der man feft 
fufeen kann, und hat man die, fo find blofs einige Nagel in 
den Schuhen nothig.«

Es ift iiberfluffig zu erwahnen, dafs die von Whymper 
abgebildeten Steigeifen ebenfo fchTecht find, wie Stolleneifen 
und keinesfalls feft an dem Schuh fitzen kdnnen. Allerdings 
ift ein Nagelfchuh beffer, ais folch ein Steigeifen. Dafs es 
aber Falle gibt, wo man auch ohne Stufen zu hauen doch mit 
guten Steigeifen vorwarts kommen kann, habe ich fchon aus- 
einandergefetzt. Selbftverftandlich i f t , dafs man in einer 
Eisftufe mit Steigeifen ganz unvergleichlich ficherer fteht, ais 
ohne folche. Man braucht daher auch nur viel kleinere Stufen 
zu fchlagen. Auch der Einwand ift nichtig, dafs die Fiihrer 
bei der Anwendung von Steigeifen fchlechtere Stufen fchlagen 
wiirden und dies fich beim Abftieg rachen kónnte. Man be- 
nóthigt mit Steigeifen eben iiberhaupt keine fo tiefen Stufen. 
Ein paar Hiebe zur Nachhilfe reichen ftets aus, die Stufen 
wieder ganz brauchbar zu machen.

Die Italiener benutzen an Stelle der Steigeifen hufeifen- 
fórmige Abfatzeifen, welche baldfix aufdem Abfatz angebracht 
find, bald eingefchraubt werden kónnen. In allen Fallen, wo
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des Oftgrates des Eigers (mit Herrn Moriz von Kuffner im Jahre 1885) Steigeifen 
anlegte und fich ilber die Nutzlichkeit derfelben lobend aufserte, wie 
Herr Kuffner mir erzahlte, wird in einer der neueften Nummern des Alpine 
Journal noch mit echt englifcher Zahigkeit an dem Vorurtheil gegen die Steig
eifen feftgehalten und geradezu behauptet, dafs ein Tourift, welcher Steig
eifen zu gebrauchen gelernt hat, davon den gleichen Vortheil habe, ais wenn er 
gelernt hatte auf Stelzen zu gehen! (S. Alpine Journal Vol. XII S. 474.)

Thatfache ift, dafs alle, die gute, d. h. yollkommen an den Schuh ange- 
pafste Eifen auf Eis gebraucht haben, fur diefes Hilfsmittel fehr eingenommen 
find und fich fchwerlich durch das Urtheil von folchen Gegnern desfelben beein- 
fluffen laffen werden, welchen der Gegenftand, iiber deffen Werth fie fo abfallig 
urtheilen, kaum mehr ais dem Namen nach bekannt ift.



Der Eispickel ais Sicherungsinftrument auf Schnee und Firn.

Steigeifen angezeigt fmd, wird auch diefes Surrogat feine guten 
Dienfte leiften. Ich felbft habe diefe Form nicht verfucht.

In neuerer Zeit fieht man Bergfteigfandalen annonciert, 
welche eine Stahlfohle mit eingefchraubten Spitzen darftellen. 
Auch iiber dereń Zweckmafsigkeit kann ich mich nicht aus- 
fprechen, indem ich niemanden kenne, der fie getragen hatte.

Noch einiges iiber den Werth des Eispickels auf Schnee 
und Firn. So wie man friiher den Bergftock mit beiden Han- 
den horizontal fafste und bergwarts in den Firn driickte, um 
fich vor allfalligem Gleiten zu bewahren, gerade fo fchlagt 
man jetzt auf hartem Firn die Spitze, auf weichem die Schaufel 
des Pickels bergwarts ein, uńd wer den Pickel in fefter Fauft 
halt, kann auf folchem Terrain niemałs gegen feinen Willen 
hinabfahren. Es richtet fich aber ganz nach der Schneebe- 
fchaffenheit, ob man von dem Pickel Gebrauch macht oder 
nicht. Oft empfiehlt es fich, den Pickel ais Stock zu gebrau- 
chen, und zwar immer dann, wenn ihn der Schnee fo tief ein- 
dringen lafst, dafs man daran einen feflen Halt findet. Dies 
ift befonders beim Abfteigen der Fali, wo es oft viel zweck- 
mafsiger und ficherer ift, den Pickel ais Stock zu verwenden. 
Beim Auf- wie beim Abfteigen bietet das Beil dann eine will- 
konamene, briickenartige Handhabe. Wenn die Schneewand 
allzufteil wird, fteigt man dariiber hinab, indem man die Bruft 
der Bergfeite zukehrt und bei jedem Schritte feft den Fufs 
gegen den Firn fchwingt. Der Pickel wird dabei gewóhnlich 
ais Stock verwendet. Diefe A rt abzufteigen, ift zwar langfam, 
aber dafiir defto ficherer.

Es gibt Falle, wo man auf Schnee abfichtlich gleitet und 
diefes Gleiten nennt man Abfahren. Zahllofe Małe fmd Berg- 
fteiger bei diefer gefahrlichen Art des Abfteigens zu Falle ge- 
kommen und oft ift eine Kataftrophe nur durch Zufalle ver- 
liiitet worden. Es gibt zwei Methoden des Abfahrens, nam- 
licli ftehend und fitzend. Letzteres darf man nur an Stellen, 
welche abfolut ungefahrlich find oder wo der Schnee fo weich 
ift, dafs man ftehend nicht mehr abfahren kann, oder wenn 
man ftehend durch eine diinne hartgefrorene Decke durch- 
bricht, iiber die man fitzend weggleitet. Das letztere darf man 
aber auch nur in Fallen, wo unten kein Abfturz kommt; denn
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die gefrorne Decke kónnte ftarker werden und ein Aufhalten 
unmoglich machen.

Das Sitzendabfahren ift fehr angenehm und hat nur den 
einen Nachtheil, dafs man fich ftark dabei durchnafst, befon- 
ders wenn man mit einer Lederhofe bekleidet ift. Aufhalten 
kann man blofs durch Aufftehen und plotzliches Einpreffen 
der Abfatze oder durch Einhauen des Eispickels. Das Sitzend
abfahren hat demgemafs blofs eine aufserft befchrankte An- 
wendung.

Anders das Stehendabfahren. Es gehórt hiezu Muth, 
Kraft und Ubung. Man gleitet dabei auf beiden Fufs- 
fohlen und bremft mit der riickwarts gehaltenen Spitze des 
mbglichft fteil geftellten Stockes. Ein kurzer Stock ift dazu 
viel praktifcher ais ein langer. Ein kurzer Pickel mit feinem 
ftarken, nicht federnden Stil eignet fich am beften zum Brem- 
fen beim Stehendabfahren, ein langer Pickel ift wegen des 
grofsen Gegengewichts am unpaffendften hiezu. Es handelt 
fich, die Reibung móglichft zu vergrófsern, darum ift die volle 
Flachę der nagelbefchlagenen Sohlen dem Abhang zuzukehren. 
Dies kann man erreichen mit geftreckten Knien, durch ftarkes 
Streckender Fufsfpitzenoderdurch theilweifesBeugen der Knie- 
gelenke. Ichziehe das Erftere vor, da es mir am ficherften fcheint, 
obfchon diefe Stellung aufserft anftrengend ift. Je mehr man 
den Kórper vorlegt, defto mehr verringert man die Gefchwin- 
digkeit der Bewegung. Das geringfte Hindernis aber, z. B. ein 
eingefrorener Stein oder eine kleine Spalte, durch welche die 
Ftifse aufgehalten werden, kann den Sturz mit dem Kopfe 
voraus veranlaffen. Wenn man ein folches Hindernis recht- 
zeitig bemerkt, mufs man fich ganz an den Abhang zuriick- 
legen, damit man entweder durch den Anprall das Hindernis 
befeitige oder aber aufgehalten werde, ohne zu ftiirzen. Je 
ftarker man fich auf den Stock aufftiitzt, defto mehr bremft 
man und hemmt die Gefchwindigkeit der Bewegung, defto an- 
ftrengender wird diefelbe aber auch. Die Richtung, in der 
man fahren will, wird durch die Lagerung der Fiifse beftimmt. 
Es ift nicht nothwendig, zu gratfchen; dies vermindert nach 
meiner Anficht die Sicherheit, da man bei gefpreizten Beinen 
die Muskulatur.weniger gut beherrfcht.
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Das Abfahren.

Steigeifen eignen fich im allgemeinen fchlecht zum Ab
fahren, denn ift der Schnee zu hart, fo kommt man damit 
nicht vorwarts, und ift er zu weich, fo ballt er fich zwifchen 
den Zinken und macht die Sache zu unficher. Nur manchmal, 
namentlich dann, wenn die Halde fehr fteil ift, gelingt es, mit 
Steigeifen anftandslos abzufahren.

Ift man einmal vollftandig aus der Stellung gebracht, fo 
bleibt der Eispickel das Einzige, von dem noch ein Aufhalten 
und eine Rettung zu erwarten ift.

Sicher ift, dafs das Abfahren auch fur jenen, der es 
meifterhaft kann, immer eine gefahrliche Sache bleibt, wenn 
er nicht weifs, wie die Schneehalde auslauft. Eigentlich follte 
man es nur an folchen Stellen wagen, wo ein regellofes Hinab- 
kollern nichts fchaden wiirde, wo alfo nichts gefchehen kann. 
Man darf es fonft noch auf Halden riskieren, welche man beim 
Anftieg paffiert hat, alfo genau kennt, denn es kann gefchehen, 
dafs eine ganz geeignete Halde plotzlich vereift wird und es 
auf eine folche Strecke bleibt, dafs ein Aufhalten nicht mehr 
moglich ift. Auf Eis wird die Gefchwindigkeit eine fo grofse, 
dafs alles Bremfen vergeblich ift. Wenn man iiber keinen 
Pickel verfiigt, kann man bios darauf fehen, dafs man die 
befte Richtung einhalte und nicht an vorftehende Felfen auf- 
fahre.

Sehr oft macht der Anfanger Haken mit den Fiifsen und 
gleitet mit den Ferfen anftatt mit der ganzen Sohle gegen 
den Hang. Die Folgę davon ift, dafs er auf hartem Schnee 
zum Sitzen kommt und nun unaufhaltfam hinabrutfcht. Sehr 
gefahrlich ift es auch, wenn dieSchuhe mangelhaft genageltfind.

Der Schnee ift nicht immer gleich hart; im Urgebirge ift 
er meift viel wafsriger und zum Abfahren beffer geeignet, ais 
in den fchmalen Kalkcouloirs, wo haufig vereifte Stellen die 
Bahn unterbrechen. Hier ift auch der Schnee oft mit zahl- 
lofen Buckeln verfehen, welche Vorficht erheifchen und das 
Abfahren wegen der haufigen Stofse, die man beim Dariiber- 
weggleiten erfahrt, griindlich verleiden konnen.

Jeder Bergfteiger macht in feiner Lernzeit eine oder die 
andere tolle Thalfahrt mit und er kann froh fein, wenn es bei 
ein paar Hautabfchiirfungen fein Bewenden hat.

141



142 Ausgleiten und Losbrechen von Steinen.

In den Dolomiten gefchah es mir 1879, ais Dr. Jul- Kugy, 
Otto und ich mit dem Fiihrer Michel Innerkofler ein paar 
Touren machten, dafs ich zu Sturz kam, und diefe Falle will 
ich erzahlen, da fie auch in anderer Beziehung lehrreich find.

Beim Abftiege von der hdchften der drei Zinnen kamen 
wir auf die Schneehalde, die fich zwifchen diefer und der 
kleinften Zinne fiidwarts hinabzieht. Ich wollte iiber diefelbe, 
wie unfer Fiihrer und mein Bruder bereits gethan hatten, ftehend 
herabgleiten. Michel hatte uns erzahlt, dafs ihm fchon man- 
cher Tourilt, der abfahren wollte, an diefer Stelle geftiirzt fei. 
Es ftigte fich, dafs ich die Zahl derfelben vermehren follte. 
Meine Sćhuhe waren namlich etwas defekt, namentlich war 
die Nagelung nicht in der Ordnung und ich den vereiften 
Schnee der Dolomiten nicht gewohnt, aufserdem der lange 
Stock mit feinem fchweren Befchlag behufs Auffchraubens des 
Pickels, zum Abfahren fchlecht geeignet, kurzum ich gerieth 
aus der rechten Pofition, blieb mit einem Fufs an irgend etwas 
hangen und ftiirzte mit dem Kopfe voraus. Es war dies ganz 
am Ende der Schneehalde und ich gerieth nur mit den Handen 
in den unterhalb beńndlichen Schutt, wobei ich mir ein paar 
geringe Abfchtirfungen zuzog.

Am anderen Tage beftiegen wir den Piz Popena, wo eine 
ahnliche nur langere Schneehalde vorkommt, an dereń unteres 
Ende fich ein kurzer Schutthang anfchliefst, der dann in einen 
Abfturz ausgeht. Hier fuhr Innerkofler nun am Rande ab, ftets 
fo, dafs er im Bereiche der links gelegenen Randkluft blieb 
und jeden Augenblick dort hin einlenken konnte. Ich hatte 
meinen Pickel an den Stock gefchraubt und fuhr hinter meinem 
Bruder Otto ab. Aber der fchlechte Zuftand meiner Schuhe 
machte fich wiecfer geltend, ich kam zum Sitzen und fuhr an 
Otto an, der noch einige Schritte mit fortgeriffen wurde, bis 
wir beide in der Randkluft zum Stillftande kamen. Dieser 
Vorfall gab nun Innerkofler reichlich Gelegenheit, fich fpottend 
iiber meine bergfteigerifchen Fahigkeiten zu aufsern, was mich 
aufserordentlich argerte. Ich fprang auf, ftiirzte mich in die 
Mitte der Schneehalde und fuhr im nachflen Moment pfeil- 
fchnell abwarts. Der Schnee war aber hier noch harter, ich 
kam zum Sitzen und naherte mich fchon dem Ende des Schnee-
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feldes. Doch befafs icli Geiftesgegenwart genug, mich umzu- 
drehen und meinen Pickel einzuhauen. Allerdings fchleifte 
diefer ein Stiickchen weit noch im Schnee, dann aber hielt er 
und ich mit ihm. Innerkoflers gerechtfertigter Zorn war nicht 
zu befchreiben. Ich mochte nicht die Namen wiederholen, 
mit denen er mich damals belegte. Spater beruhigte er fich 
wohl, aber im Laufe der Zeiten wurde die Sache aufgebaufcht, 
indem er fie jedem, den er ais Fiihrer begleitete, in allerlei 
Varianten erzahlte, und oft noch wurde ich ein paar Jahre 
fpater gefragt: »Sie waren ja heuer in den Dolomiten? Sind 
Sie nicht am Piz Popena abgeftiirzt?« Kugy, durch einen 
fruheren Fali gewitzigt, war in der Randkluft herabgeklettert, 
fo wie wir hinaufgekommen waren. Damals hat er wohl den 
befferen Theil erwahlt. Aus der Sache geht folgendes her- 
vor: erftens, dafs man mit einem langen Pickel und zerriffenen 
Schuhen nicht abfahren foli; zweitens, dafs man fich durch 
Eitelkeit nicht hinreifsen laffen foli, eine Dummheit zu be- 
gehen.

Nachher bin ich nicht oft beim Abfahren geftiirzt. Ein- 
mal beim Abftieg vom Thurnerkamp unterhalb des Gletfchers, 
dort wo der Schnee fchon zu Ende geht. Hier bedeckt er 
hiiufig kleine Bachlein und fo war es auch in meinem Falle. 
Ich fuhr unachtfam iiber ein folches und brach plotzłich mit 
beiden Fiifsen durch. Einige Auffchiirfungen waren auch hier 
die Folgę des Sturzes. Ein andermal 1882 beim Abfliege 
vom Sorapifs, wo ich in einer kleinen Schneefpalte ftecken 
blieb und fo zum Falle kam. Doch war ich gleich wieder in 
Pofition und konnte ohne Aufenthalt weiterfahren. Wenn ich 
fonft zu Falle kam, war dies nur durch das Seil veranlafst und 
davon werde ich in einem anderen Kapitel erzahlen. Mein 
Bruder Otto fuhr einmal beim Abftieg von der Windleger- 
fcharte wegen des dichten Nebels und befchlagener Gletfcher- 
brille in Schutt hinein, der auf einer Felsplatte gelagert war, 
ftiirzte und verletzte fich feine Hand. Uberhaupt ift das Aus- 
laufen ftets eine fchwere Sache. Man mufs immer vor 
Ende des Schneefeldes aufhalten, da man auf dem anftofsen- 
den Terrain fonft zu Sturze kommen kann. So erinnere ich 
mich, dafs Prof. Schulz, den ich am Seile hatte, beim Abftieg
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vom Antelao etwas unaufmerkfam war und beim Ausfahren 
auf eine Felsplatte kam und fturzte. Otto fprang fofort hin, 
aber das Seil hatte auch gleichzeitig feine Wirkung gethan. 
Die Platte lief nach rechts hin in fchauerliche Abftiirze aus.

Tn manchen Fallen bei fteilem, weichem Schnee ift es 
zweckmafsig, mit der Pickelfpitze zu bremfen, wobei die eine 
Hand die Schaufel des Pickels, die andere den Stiel fafst. 
Wenn man nicht mehr anders ais durch Einhauen des Pickels 
aufhalten kann, fo pflegt man fich dabei gewbhnlich die Hand 
und die Finger an der Aufsenfeite iiber den Knócheln zu 
verletzen.

Durch Abfahren von unrichtiger Stelle fand am 14. Marz 
1880 Herr H. Bayer auf der »breiten Rief« (Schneeberg) feinen 
Tod. Er fuhr iiber den vereiften Schnee ab, fturzte, verlor 
den Stock und ward mit der Stirne wiederholt gegen einge- 
frorene Steine gefchleudert und ihm der Schadel zertriimmert. 
Sein Gefahrte folgte den Stufen, die eine vorhergegangene 
Gefellfchaft gefchlagen hatte, und kam fo gliicklich hinab. 
(Óft. Alpenzeitung 1880. S. 75.)

Manche allzukiihne Alpiniften empfehlen ais ein Verfahren, 
iiber iiberhangende Firnklufte hinab zu gelangen, dafs man ein 
Stiick weit oberhalb abzufahren beginne und fich iiber die 
Kluft hiniiberwerfen laffe*). Ais die Verzweiflungsthat eines 
einfamen Gletfcherwandrers mag ich dies gelten laffen; aber 
im allgemeinen kann man das Verfahren nicht anrathen, da 
man viel ficherere Methoden zur Paffierung von Kliiften kennt. 

Ich reproduciere nun im folgenden einen Auszug aus der
Tabelle des Mr. Mathews (Alpine Journal XI. 87), welche 
deutfch von Carl Diener in der Ó. A. Z. No. 102 veroffentlicht 
und vervollftandigt wurde. Erganzt ift derfelbe aus dem von 
M. R. Guifan im Echo des Alpes 1885 S. 240 mitgetheilten 
Verzeichniffe, fowie durch einige mir anderweitig bekannt 
gewordene Ungliicksfalle. In diefen Auszug find nur jene 
Todesfalle aufgenommen, welche fich mit grofster Wahrfchein- 
lichkeit durch Ausgleiten, eventuell Ausbrechen des Gefteines 
und darauffolgenden Sturz ereigneten.

*) Mittheilungen des D. u. Ó. A.-V. 1884.. 335-
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AnmerkungDatum Touriften Fiihrer Ort des Un- 
falles

>856. Hr. Neilreich 
(Wien)

— Dachftein 
(Gofauer Seite)

Fels

1856. Name unbek. 
(Leipzig)

— Schafbergthórl Fels

1860. 15. Aug. Mr. J. M. Ro- 
chefter

Mr. F. Vavaffour 
Mr. B. Fuller

F. Tairraz Col du Geant Mit einer bieu- 
fchneelawine

1865. 14. Juli Lord F. Douglas 
Rev. C. Hudfon 
Mr. D. Hadow

Michel Croz Matterhorn Auf vereiftem 
Fels

1865. 18. Juli Mr. K. Wilfon — Riffelhorn Fels
1865. 23. Aug. Hr. Iloeppner 

(Dresden)
Eugen Imfin- 

ger
Titlis Eishang

1866. 23. Aug. Mr. B. Young — Mont Blanc Eishang
1868. 27. Juli Colonel Pringle — Creux d’Enfer 

(b. Bex, Waadt)
Fels

1868. 29. Aug. Comte Louis de 
Cambaceres

— Col de Balme

1869. 27. Juli Rev. J. M. 
Elliott

— Schreckhorn Vereifter
Fels

1869. 15. Sept Mr. Chefter — Lyskamm Aut Eis
1871. 20. Aug. 2 Apotheker- 

gehilfen 
aus Thun

Lafenberg
Stockliorn

Gras

1873. Juni Rev. B.Mariott — Bei Pontrefina Vom Fels
1875. 29. Juli Herr II. Marz — Zahmer Kaifer Fels
1875. Aug. — Antille Triftjoch Fels
1878. 29. Juli Hr. Reuter — Saleve (bei Le 

Coin)
Fels

1878. 18. Aug. Dr. C. Sachs 
Hr. 0 . Heinitz

Jof. Reinftadler 
Ziifchg

Monte Ceve- 
dale

Eishang

1879. 29. April Herr C. Morf — Le Blanchard 
Ch ab lais

Fels

1879. Juli Herr Nagel 
(Graz)

— Thorftein Fels

1879- 23. Juli — Jofef Kofer Zugfpitze Eis
1879. 2. Aug. M. Wadding — Schynige Platte Fels
1879. 14, Aug. Dr. W. 0. 

Mofeley
— Matterhorn Fels

1879. 18. Aug. Mr. Forrefter — Diablerets Eis
1879. 18. Aug. Dr. Carl Foltz — Hochtaufing

(Ennsthal)
Fels

1879. 27- Aug. Dr. Greftes Engelberger
W afferfall

Fels

1879. Aug. Ein junger
St. Gallner

— Speer ?

1879. 14. Sept. M. Melley — Ganterift Fels
1879. 17. Sept. — J. Sonnleitner Traunflein Fels

Z s ig m o n d y , die Gefahren der Alpen. 2. Aufl. 10
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Datum Touriften Fuhrer Ort des Un- 
falles Anmerkung

1880. 13. Marz Hr. H. Bayer _ Schneeberg Eis
1880. Juli M. Winkler — Stockhorn ?
1880. 12. Aug. H. Kubik — Dobratfch

(Siidfeite)
Fels

1880. Aug. M. Hawthorn — Seelisberg Fels
1880. Aug. A. Gerhard — Harder ?
1880. 6. Sept. Hr. A. Brauer - Schafbergthórl Fels

1881. 17. Marz Name unbe- _ Jaman Fels
kannt

1881. 6. Aug. Ein junger — La Dole i
Badener

1881. 4. Sept. Mr. H. Latham — Bulsalpe Neufchnee auf
Gras

1882. Juli Ein Schiller aus — Jaman Fels
Mur ten

1882. 3. Aug Prof. F. M. Bal- Tohann Petrus Aiguille Blanche Vereifter Fels
four de Peuteret

1882. 3. Aug. Schenker — Rochers des Fels (Verirrt
Fourchons wegen Nebel)

1882. 12. Aug. Mr. W. E. Gab- J. M. Loch- Dent Blanche Vereifter Fels
bett matter u. Sohn

1882. 15. Aug. Hr. v. Riitte — Diindengrat
(Bliimlisalp)

Fels

1882. Leo Arnftein — Bei Gurgl Fels
1882. Der jungę Wahli — Nie fen Fels

1883. Aug.
(14 Jahre)

Ein franzóf. __ Mt. Thabor. Fels
Tourift

1883. Aug. Th. Keller — Bei Ragatz ?
1883. 13. Sept. Dr. v. Stinzing — Schóllanger Fels

M. Henie

Burg
(Algau)

Schnee1884. 23. Juli — Widderftein
1884. 29. Juli Rev. C. E. B. — Boval Fels

Reed
Mac Innes _ Rocher du Fels1884. 22. Sept.

Vent

J. Redard
(Taveyannaz)

1885. 7. Juni — Credoz Fels
1885. 29. Juni J. Herzmann — Reichenftein Fels

A. Kupfer
1885. Juli Abbe Chiflet 2 Fuhrer 

Devouaffoud
Gl. d’Argentiere Eis

An der vorftehenden Tabelle ift Mehreres bemerkenswerth. 
Erflens ihre Reichhaltigkeit. Man fieht, dafs Ausgleiten eine
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der haufigften Urfachen der alpinen Ungliicksfalle ift. Von 
den 61 in den Mathews-Diener’fchen Tabellen aufgezahlten 
Ungliicksfallen find wohl 28 auf diefe Urfache zuriickzufuhren 
d. h. nicht viel weniger, ais die Halfte fammtlicher Falle.

Von den 80 durch R. Guifan im Echo des Alpes (Jahrg. 
1885 S. 240) aufgezahlten find 45 hierher gehorend.

Es ift ferner zu beriickfichtigen, dafs nur folche Falle auf- 
genommen wurden, bei denen Bergfteigen das Motiv des Aus- 
fluges war. Alle Unfalle, die fich auf Jagden, beim Krauter- 
fammeln u. f. w. ereigneten, find nicht in Betracht gezogen. 
Ebenso wenig jene, die fich in der Nahe grofser Stiidte z. B. 
auf Raxalpe und Schneeberg ereigneten. Dies letztere ift nicht 
ganz gerechtfertigt, hóchftens durch den Umftand, dafs die 
Statiftik diefer Falle nur mangelhaft fein wiirde. Dann find 
nur jene Unfalle aufgezahlt, welche tódtlich ausgiengen, jene, 
wo fchwere Verletzungen vorkamen, find nicht aufgenommen, 
Bei Einbeziehung der Ungliicksfalle auf Rax und Schneeberg 
wiirde wahrfcheinlich der Procentfatz des Ausgleitens noch 
bedeutend fteigen.

Bei den grofsen Kataftrophen, bei denen mehrere Men- 
fchen yerungliickten, ftiirzte wohl meift der fchlechtefte Steiger 
und rifs die anderen mit. Auf diefe Kataftrophen werde ich 
bei Anwendung des Seiles zuriickkommen. Die Falle Balfour 
und Gabbett waren, glaube ich, nicht eingetreten, wenn von 
den Betheiligten Steigeifen benutzt worden waren. Betreffs 
der Falle am Col du Geant (1860) und Latham (1881) auf der 
Bufsalpe mufs ich bemerken, dafs fie in der Lifte Mathews 
mit der Bemerkung Lawinę eingetragen find. Nach Meurer 
(Ó. A. Z. 1880 S. 29) foli fich das erftere Ungliick dadurch zu- 
getragen haben, dafs die Gefellfchaft im Zickzack abftieg und 
eine Lawinę lostrat. Der erfte und letzte Fiihrer hielten das 
Seil nur in der Hand und es entfuhr ihnen felbftverftandlich 
im kritifchen Momente. Tairraz, der unangefeilt mitten unter 
den Englandern ftand, fand mit ihnen feinen Tod. Tyndall, 
der unmittelbar nachher die Stelle der Kataftrophe befuchte, 
fagt, dafs der Sturz durch Ausgleiten auf dem unter dem Neu- 
fchnee befindlichen harten Schnee zu Stande kam, und die

10*
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Lawinę erft durch das Ausgleiten entftand. Tyndałl meint, 
dafs, wenn die Fiihrer regelrecht angefeilt gewefen waren, fie 
durch Einftemmen der Stocke bei der geringen Neigung des 
Schnees (blofs 45°) die Kataftrophe leicht verhindert hatten. 
Ich hatte diefen Fali ebenfogut beim Lostreten der Lawinen 
abhandeln kónnen.

Latham verungliickte durch Ausgleiten auf Gras, das mit 
Schnee bedeckt war.



VII. Kapitel.
N ich t trag fah ig e r Schnee.

Vorficht reuete noch niemand.
J. H. Voss.

Schneewachten. — Sturz eines Freundes am Mófele. — Payers Durchbrechen 
am Piz Trefero. — Lyskammkataftrophe. — Ungliick Jettie Kaim. — FallWaine- 
right am Piz Palii. —Schutz gegen das Durchbrechen durch Wachten; Seil. — 
Einbrechen in den Gletfcherbach. — Ungliick Cordier. — Gletfcherfpalten. — 
Ausweichen. — Schwierigkeiten, wenn der Schnee erweicht ift, und nach Neufchnee- 
fall. — Mein Sturz auf dem Larisgletfcher. — Der Ungliicksfall Welter. — Tabelle 
der in Folgę Durchbrechens durch Firnbriicken Verungltickten. — Naheres iiber den 
Ungliicksfall Marfhall. — Comte de laBaune. — Peter Dangl. — Whympers Anficht.

Das Durchbrechen einer triigerifchen Schneedecke, welche 
einen Abgrund verbarg, hat fchon manchem Bergfteiger das 
Leben gekoftet. Die Schneedecke kann nun ais eine Wachtę 
einen Berggrat kronen, oder in diinner Lagę den Gletfcher
bach maskieren, oder fchliefslich die Schauer einer Gletfcher- 
kluft verhiillen: ftets wird eine verhangnisvolle Gefahr auf den 
Unvorfichtigen lauern.

Die Schneewachten find ais alpine Gefahr fchon langft be- 
kannt. Sie bilden fich meift an beftimmten Punkten, wo fie 
dann ftets, nur mehr oder minder ausgebildet, anzutreffen find. 
Demgemafs gibt es Paffagen, welche wegen Wachtenentwicke- 
lung ganz befonders gefiirchtet find. Manche Bergfpitzen find 
immer von Wachten gekrónt, fo bekanntermafsen der Grofs- 
Venediger. Es ift mir nicht wahrfcheinlich, dafs blofs Wind 
dazu gehort, um auf einem Schneegrat eine Wachtę entftehen 
zu laffen, ich glaube vielmehr, dafs eine folche Bildung nur 
an ganz beftimmten Stellen, z. B. bei Krtimmungen des Grates
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auf der concaven Seite derfelben zu Stande kommt oder auch 
zwifchen zwei felfigen Vorlagern, die feitlich abftehen.

Schneewachten bilden fich ferner naturgemafs nur iiber 
fteilen Berghangen.

Die grófsten Schneewachten, die ich fah, hiengen nach 
meiner Schatzung 5 bis 6 m iiber. Ich glaube nicht, dafs viel 
grofsere iiberhaupt vorkommen. Uns selber gefchah es nicht, 
dafs wir durch Wachten durchbrachen, aber einem meiner 
Freunde, welcher in Gefellfchaft des Herrn Auguft Katzer und 
Stephan Kirchler’s vom Mbfele (Zillerthaler Alpen) zur Ber- 
liner Hiitte abftieg. Der Grat, welcher von der Schulter des 
Mófele nordwarts abzweigt, fenkt fich fteil gegen das Waxeck- 
kees herab. Er fchliefst óftlich ein Schneedreieck ab, welches 
fich zwifchen ihm und dem Hauptkamme befindet und das eine 
Neigung von iiber 6o° (Klin.) hat. Die Gefellfchaft ftand ge- 
rade an der Abzweigung des Seitengrates und betrachtete an- 
gelegentlichft den von der Rofsruckspitze nbrdlich abgehenden 
Grat. Herr Katzer und fein Fiihrer waren durch das Seil ver- 
bunden, mein Freund hingegen war nicht angefeilt. Eben 
wollte er mit der Fland nach dem angefiihrten Grate deuten, 
ais er merkte, dafs der Boden unter ihm nachgebe. Ein Auf- 
ftiitzen auf den Pickel half nichts, und im nachflen Moment 
faufte mein Freund abwarts. Er verfuchte den Pickel einzu- 
hauen, aber der Schwung war fchon fo grofs, dafs die Hande 
an dem Pickelfliele herabglitten und er wehrlos der Tiefe zu- 
fliirzte. Anfangs wufste er nicht, ob es gegen Waxeck oder 
Schlegeifen hinabgehe, fpater aber nahm er wahr, dafs er iiber 
das Schneedreieck falle. Im Beginne der Fahrt waren noch 
die Fiifse nach abwarts gerichtet, dann aber anderte fich mehr- 
mals die Haltung, und in gewaltigem Schwunge, wie ein Bali 
von der Flachę, auf die er geworfen wurde, prallte der Kórper 
bald mit diefem, bald mit jenem Theile gegen die Schneewand, 
welche allmahlich fich in eine Eisflache verwandelte. Jetzt 
kamen zwei felfige Pfeiler; flog der Fallende auf diefe auf, fo 
war er verloren. Ein giinfliges Gefchick liefs ihn iiber die 
dazwifchen liegende Eiswand weiter gleiten. Nun gahnte die 
breite Randkluft, dereń oberer Rand gewaltig iiberhieng. Aber- 
mals ein Satz durch die freie Luft, dann ein wuchtiger Prali
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und — der Abgeftiirzte lag in weichem Schnee. Stephan 
Kirchler beugte fich kreidebleich iiber die Wachtę: »Der ifcht 
hin!« waren feine bebenden Worte. Aber mein Freund lag 
nicht lange. Er raffte fich auf und juchzte nach oben, um die 
Gefahrten zu beruhigen. Dann machte er fich daran, trotzdem 
feine Hande ftark zerfchunden waren und er bedeutende Con- 
tufionen erlitten hatte, feine Sachen zufammenzufuchen. Der 
Ruckfack war namlich beim Auffallen geplatzt und der In- 
halt weit umher geftreut. Das Notizbuch und einige wichtige 
Gegenftande fanden fich jedoch bald wieder. Ein Hemd und 
manches anderewird vielleicht der Waxeckgletfcher nach Jahren 
wieder zu Tage fordem. Ein Bleiftift in Holzfaffung war in 
eine grofse Zahl ganz kleiner Triimmer zerbrochen. Die Hóhe, 
welche mein Freund in wenigen Minuten durchflog, betragt 
250 bis 300 m und Kirchler und fein Herr benóthigten 1 */2 
Stunden, um herunter zu fteigen.

In der Literatur find mehrfach Berichte vom Sturz nach 
Abbrechen der Wachten enthalten. Ich erinnere an Payer’s 
beriihmten Sturz vom Grate zwifchen Punta di San Matteo 
und Piz Trefero. Payer fchildert denfelben fehr eingehend. 
(Erganzungsheft 27 zu Petermann’s Geographifchen Mittheilun- 
gen S. 25?

Sie wanderten — »zum Gliick! unangebunden wie immer« 
— die Hande in der Tafche, rauchend, und den Bergftock 
unter dem Arm, arglos auf einer iiber den Berggrat nach der 
Seite des Fornogletfchers uberhangenden Schneewachte. Da 
brach plótzlich ein Stiick derfelben ab, Pinggera ftiirzte, er- 
hielt fich jedoch noch wunderbar zwifchen Schneebeulen am 
oberften Saume der coloffalen Eiswand und fchwang fich wieder 
die Schneide hinauf. Bald darauf brach, da fie fich wieder 
zu weit rechts hielten, die Wachtę mit einem dumpfen Knall 
ab und beide ftiirzten nach Payer’s Schatzung etwa 800 Fufs 
tief auf den Fornogletfcher ab. Payer kam weiter unten ais 
Pinggera zur Ruhe. Er verlor Hut, Brille und Stock und 
blutete aus Mund und Nafe. Pinggera hatte fich mit dem 
Steigeifen am Oberfchenkel verletzt. Es dauerte langere Zeit, 
bis fie fich wieder zufammenfanden. Bewunderungswiirdig ift
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ihre Energie, dafs fie trotz des Sturzes fogleich nachher die 
Befteigung des Trefero unternahmen.

Ich -brauche nicht erft zu fagen, dafs diefer Sturz eine 
Folgę der Yernachlaffigung der gewóhnlichften Vorfichtsmafs- 
regeln war.

Hierher gehórt auch der grofse Ungliicksfall, welcher am 
6. Sept. 1877 den Herren Lewis und Patterfon und den dreiFiih- 
rern Nikolaus, Peter Jofef und Hans Knubel das Leben koftete, 
indem fie durch die beriichtigte Wachtę des Lyskamm durch- 
brachen. Eine Gefellfchaft, die den folgenden Tag ausgieng, 
um fie zu fuchen, fand die Verungliickten auf der italie- 
nifchen Seite. Sie hatten vora Lysjoch aus den Grat verfolgt, 
etwa 500 Fufs unter dem Gipfel hatte die Schneewachte unter 
dem Gewichte der Gefellfchaft nachgegeben und fo ihren Fali 
auf den 1200 Fufs tiefer gelegenen Gletfcher verurfacht.

Da der Ort, wo die Wachtę abbrach, nicht befucht wurde, 
weifs man nicht, in welche Diftanz von der Hóhe des Grates 
die Verungliickten fich gewagt hatten und wie breit die Schnee- 
maffe war, welche unter ihrer Laft wich. Das Seil, welches 
die Gefellfchaft verband, foli etwas kurz gewefen fein. Nichts- 
deftoweniger ift es wegen der oben angefiihrten Umftande 
nicht móglich, ein Urtheil dartiber abzugeben, ob und in wie 
weit Mangel an Vorficht von Seite der Fiihrer zu diefer be- 
dauernswerthen Kataftrophe Veranlaffung gegeben. Die Fiihrer 
Knubel waren nicht nur Manner »ohne Furcht und Tadel«, 
fondern auch ausnahmslos gefchickte und erfahrene Bergfleiger 
und Mr. W. E. Davidfon fchreibt, dafs er mit ihnen jede Tour 
unternommen hatte. (Alpine Journal Voł. VIII, S. 348.)

Am 5. Dec. 1879 verliefs Jettie Kaim, die Nichte des 
Pachters des Karl-Ludwig-Schutzhaufes auf derRaxalpe, diefen 
Ort, um ins Thal zu gelangen. Kaum war fie fort, ais mit jener 
genugfam bekannten, unheimlichen PlótzlichkeitNebel aufzogen 
und Schneegeftóber einfiel, fodafs das Madchen, obgleich mit 
der Gegend vollftandig vertraut, doch fich verirrte, auf eine 
die coloffale Kdnigsfchufswand (fudlicher Abfturz der Raxalpe) 
machtig iiberragende Schneewachte gerieth, die in Folgę der 
Mehrbelaftung -auf eine lange Strecke abbrach und mit der
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einfamen Wandrerin, die fich nicht mehr retten konnte, zur 
Tiefe gieng. (Ó. A. Z. I. Jahrg. S. 322.)

1865 war Lord Douglas auf dem Gipfel des Obergabel- 
hornes durch eine Wachtę gebrochen und hatte einen feiner 
Fiihrer bereits mit fich hinabgeriffen. Der andere Fiihrer in- 
defs hatte fich etwas vom Gipfel entfernt und hielt beide. 
(Studer, Uber Eis und Schnee, II. 224.) In ahnlicher Weife 
rettete Hans Grafs am 26. Auguft 1878 dem Mr. Wainewright, 
deffen Schwagerin und feinem Bruder Chriftian auf dem Piz 
Palii das Leben dadurch, dafs er das Durchbrechen der Wachtę 
bemerkte, und auf die entgegengefetzte Seite des Grates hin- 
abfprang.

Nach der von Giifsfeldt wiedergegebenen Erzahlung von 
Hans Grafs (Neue Alpenpoft, Bd. 8, S. 102) hatten die Reifen- 
den den hbchften, in der Mitte gelegenen Gipfel bereits ver- 
laffen und befanden fich auf dem Wege zur weftlichen Spitze; 
fie waren in folgender Reihenfolge am Seil befeftigt: zuerft 
gieng Chriftel, dann folgten HerrW., FrauW., zuletzt kam Hans. 
Es foli dichter Nebel geherrfcht haben, und ftatt ein wenig 
unterhalb des Grates auf der Siidfeite zu bleiben, fiihrte Chriftel 
zu nahe an die Schneide heran, ais diefe durchbrach und Chri- 
ftel, Herr und Frau W. mit Einem Schlage verfchwanden. 
»Wie die Vógel find fie geflogen«, erzahlte fpater Hans. In 
demfelben Moment, wo der Sturz eintrat, warf fich Hans Grafs, 
der fich inftinktiv etwas unterhalb der Spuren feiner Vorder- 
leute gehalten hatte, zuriick und hielt die drei Gefahrdeten, die 
— einer unter dem anderen — in der Luft uber dem Abgrund 
fchwebten. Dem Schneegrat zunachft hieng Frau W., die das 
Gewicht ihres Schwagers und des zu unterft befindlichen Chri
ftel mittels des um die Taille zufammengefchniirten Seiles zu 
tragen hatte. Hans zeigte fich der furchtbaren Lagę gewachfen. 
Lange Zeit konnte er dem Gewicht der drei Perfonen, das ge- 
waltig zerrte, nicht widerftehen, auch nicht die Verungliickten 
heraufziehen, fie nicht einmal erblicken, weil die Annaherung 
an die trennende Schneide ihn kopfiiber in den Abgrund ge- 
riffen hatte. Er verlor indefs die Uberlegung nicht und rief 
feinem Bruder zu, er mochte fich eine Stufe in der abfchiif- 
figen Wand fchlagen und daran hinaufzukommen fuchen. Das
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that der óojahrige Mann mit Hilfe des Gletfcherbeils, welches 
Herr W. befonnener Weife beim Fali nicht losgelaffen hatte 
und nun dem Chriftel reichen konnte. Mit diefem Beil ar- 
beitete der letztere fich bis zur Schneide hinauf, nachdem er zu- 
vor noch gezwungen war, fich vom Seile loszumachen, und nun 
zogen beide Fiihrer die noch unten Schwebenden in die Hóhe. 
Nach Gufsfeldt beftand der hier wie in anderen ahnlichen 
Fallen begangene Fehler darin, dafs man fich keine Rechen- 
fchaft von dem Vorhandenfein des Uberhanges gab oder dafs 
man feine von der Witterung beeinflufste Tragfahigkeit fiber- 
fchatzte. Das ift ficherlich richtig, nur ift im vorliegenden Falle 
noch ein anderer Fehler begangen worden, der dem Unfall feine 
verhangnisvolle Ausdehnung gegebenhat: Touriften und Fiihrer 
waren jedenfalls zu nahe aneinander angefeiłt, fonft hatten 
nicht drei Glieder der Partie zugleich durchbrechen konnen.

Was ift es nun, das den Bergfteiger verfiihrt, den ficheren 
Boden des aus feftem Geftein gefugten Grates zu laffen und 
fich auf jene unterhdhlten tiickifchen Schneecornichen zu be- 
geben? Der zufammengewehte und iiber die Hdhe des Grates 
hinaus in die freie Luft ragende Schnee einer Wachtę ift ge- 
wohnlich viel weniger hart ais der meift in Eis verwandelte, 
welcher die unterhalb befindliche Bergflanke iiberkleidet. Hierzu 
tritt noch ein anderer Umftand: die Oberflache einer Wachtę 
ift faft immer horizontal oder nur wenig geneigt, wahrend der 
Berghang, in den fie fich fortfetzt, naturgemafs viel fteiler ift. 
Man wird, wenn man die Wahl hat, fich begreiflicher Weife 
ftets verfucht fehen, jene Partien des Schnees zu bevorzugen, 
wo wegen der geringen Neigung und des weicheren Firns 
die Stufen mit einem kleineren Aufwande von Zeit und Miihe 
liergeftellt werden konnen. Uberdem ift niemand, der auf einem 
wachtengekrontenGratedahin fchreitet, in der Lagę, mitSicher- 
heit anzugeben, ob die Stelle, wo er fich gerade befindet, ge- 
fahrdet fei oder nicht, denn der Ubergang von Wachtę zu 
Bergflanke ift ein fehr allmahlicher und unmerklicher.

Wenn es fich nun darum handelt, was fur ein Schutz dem 
Bergfteiger zu Gebote fteht, fo mufs man fagen, dafs Vorficht 
die erfte Bedingung ift. Man befehe fich einen Grat, ehe man 
ihn betritt. • Tragt er eine W achtę, fo bleibe man ein paar
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Meter von dem Rande entfernt. Man fondiere ferner an fol- 
chen gefahrlichen Stellen ftets mit dem Pickel. Bricht der 
Pickel durch, fo ift die Gefahr eine drohende und darf die 
Stelle nicht betreten werden. Spalten, welche parallel dem 
Wachtenrande verlaufen, verdienen die hóchfte Beachtung; 
denn fie zeigen an, dafs die Wachtę dem Abftiirzen nahe ift. 
Eine folche Wachtę hutę man fich zu betreten. Die Nach- 
folgenden kdnnen in der Regel die Situation des Voranfchrei- 
tenden iiberblicken; es ift ihre Aufgabe, den Leiter der Ge- 
fellfchaft rechtzeitig zu warnen, wenn er fich auf gefahrdetes 
Terrain begeben follte. (S. Erfte Befteigung des Lyskamm 
von Rev. Hardy in Peaks, Paffes and Glaciers. Vol. II. S. 390.) 
Ein nicht wohl zu entrathender Schutz ift das Seil, und zwar 
ein langes Seil. Je grófser namlich die Diftanz zwifchen den 
Theilnehmern der Partie ift, defto geringer ift die Wahrfchein- 
lichkeit, dafs zwei auf einer unterminierten Stelle ftehen. Ais 
wir den Grat von der Punta di San Matteo zum Piz Trefero 
uberfchritten, hatten wir vier Perfonen 40 m Seil, was uns viel 
mehr Sicherheit gewahrte, ais wenn wir blofs iiber 20 hatten 
verfiigen konnen. Wenn dann wirklich ein Mitglied der Ge- 
fellfchaft durchgebrochen ware, hatten die anderen ihn leicht 
halten kdnnen. Man kann, an das Seil gebunden, auch eher 
wagen, eine gefahrliche Stelle zu tiberfchreiten. Wie der Fali 
Hans Grafs beweift, kann eine einzige Perfon, im rechten 
Augenblick auf die entgegengefetzte Seite des Grates hinab- 
fpringend, mehreren Perfonen das Leben retten.

In ahnlicher Weife verhalt es fich dort, wo eine Schnee- 
briicke den Gletfcherbach verdeckt. Mag nun eine Schnee- 
brticke von winterlichem Lawinenfchnee herftammen, oder 
mag man fich noch oben in der eigentlichen Gletfcherregion 
befinden. M. Henry Cordier, ein hervorragender Bergfteiger, 
kam (7. Juni 1877) auf diefe Weife ums Leben. Er hatte mit 
den Fiihrern Jakob Anderegg und Andreas Maurer die erfte 
Befteigung des Plaret gemacht. Nachdem man auf dem Riick- 
wege denRand desGlacierPlaret erreicht hatte,machte man einen 
Halt, um das Seil abzulegen und etwas zu effen. Ais das Mahl 
voriiber war, machte fich M. Cordier auf, ohne auf die Fiihrer 
zu warten, die das Gepack vertheilten. Der Abflufs des Glet-
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fchers (Torrent de la Claufe) hat fich zwifchen den tiefer ge- 
legenen abgerundeten Felfen ein Bett ausgegraben, das damals 
noch. mit Winterfchnee bedeckt war, unter dem die Waffer 
ihren W eg fich gebahnt hatten. M. Cordier beniitzte den 
Schnee, um ftehend abzufahren. Er kam ungliicklicher Weife 
an eine Stelle, wo die Schneedecke nur fehr diinn war, fie gab 
nach und er fiel 12 Fufs tief in den Gletfcherbach. Die Fiihrer 
waren allfogleich zur Stelle und verfuchten den Reifenden zu 
retten; Jakob wurde in die Hóhle hinuntergelaffen, konnte aber 
keine Spur von M. Cordier entdecken, da die Neigung des 
Bettes und die Gewalt des Sturzbaches denfelben 40 Fufs 
weit in dem Kanał abwarts gleiten liefsen, er felbft wurde halb 
ohnmachtig herausgezogen. Erft am nachften Tag gelang es, 
nachdem Leute vom Thale zu Hilfe gekommen waren, eine 
Rinne in den Schnee zu graben und den Leichnam zu finden. 
Der Tod mufs beinahe momentan eingetreten fein.

Das Alpine Journal (Vol. VIII. S. 285) kniipft folgende 
fehr bemerkenswerthe Betrachtungen an diefen Unglucksfall: 
»M. Cordier war, wie viele ausgezeichnete Bergfteiger, fehr 
kurzfichtig und dies mag mit zu feinem Schickfal beigetragen 
haben. Aber das Ungliick war eines, welches dem erfahren- 
ften Touriften hatte begegnen kónnen. Natiirlicher Weife follte 
niemand an Stellen abfahren, wo er nicht gewifs ift, fofort an- 
halten zu kónnen. Aber diefe Regel wird niemals ftreng 
befolgt werden und in neun von zehn Fallen wird ein unge- 
fchicktes Hinkollern (tumbie) die einzige Folgę fiir die Uber- 
fchreitung derfelben fein. M. Cordier kann nicht einer grófseren 
Unvorfichtigkeit befchuldigt werden, ais ein Mann, welcher 
beim Uberfchreiten des „Strand“ ausgleitet und iiberfahren 
wird.«

Hier mufs noch der Gefahr des Durchbrechens in Lócher 
und Gruben auf den Plateaus der Kalkberge gedacht werden, 
welche durch Schnee zum Theil ausgefiillt find. Diefe Gefahr 
ift namentlich im Friihjahre vorhanden, wenn die Schneemaffen 
bereits ftark unterhóhlt find. Die Jager der Salzburger Kalk- 
alpen wiffen von mehreren Ungliicksfallen zu erzahlen, welche 
fich auf diefe Art ereignet haben. Ein gebrochenes Bein kann 
den Yerungliickten an dem Entkommen hindern, da er ftunden-
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weit von jeder Behaufung entfernt ift. ‘ Ein Jager aus dem 
Berchtesgaden’fchen ftieg einmal gegen die »Eiskapelle« hinan, 
worunter man eine Anhaufung von Lawinenfchnee verfteht, 
der fich von den Wanden des Watzmann alljahrlich abloft und 
unter dem Einflufs der Sommerhitze in Eis verwandelt wird. 
Der Rand des Schneefeldes war unterhohlt, brach unter dem 
Gewichte des Mannes zufammen und derfelbe ftiirzte in den 
tiefen Schlund. Er brach fich beim Auffallen den Schenkel, 
dennoch mufste er auf feine Rettung bedacht fein. Mehrmals 
machte er vergebliche Anftrengungen, fich zn befreien, indem 
er mit dem Meffer Ldcher in die Eiswand fchnitt; einmal fiel 
er, bereits oben angelangt, wieder zuriick und befchadigte fich 
wiederum. Endlich gelang es ihm doch, die Oberflache des 
Eisfeldes zu erreichen, auf welcher er zwei Tage liegen blieb. 
Indeffen waren Leute ausgefandt worden ihn zu fuchen, die 
jedoch keine Spur von ihm entdeckten. Nur durch den Um- 
ftand, dafs ein Knabe von St. Bartholomae zufallig mit dem 
Fernrohr nach der Eiskapelle auslugte und dort ein leben- 
des Wefen bemerkte, dankte der Mann feine Rettung von 
dem ficheren Hungertode.

Von einer noch bei weitem grofseren Wichtigkeit, ais die 
eben behandelten Vorkommniffe, ift das Einbrechen in ver- 
borgene Gletfcherkliifte. Es wird wenige unter den erfahrenen 
Alpiniflen geben, welche nicht fchon mindeflens bis an die 
Schultern in eine Gletfcherfpalte eingefunken waren. Wohl 
dem, der in folchen Fallen von dem ąuergetragenen Stock 
oder durch das Seil gehalten wurde. Nur felten ift der bis 
auf den Grund Geftiirzte im Stande, fich durch eigene Kraft 
mittelft des gliicklich bewahrten Pickels herauszuarbeiten und 
begiinftigt durch den Umfland, dafs die Spalte nach einer 
Seite hin fchmaler wird, das Tageslicht wieder zu gewinnen. 
Denn oft ift die Spalte ein paar hundert Fufs tief und keinen 
Laut gibt der mehr von fich, welcher in einen folchen Schlund 
gefallen ift. Gliicklich ift der zu preifen, der im Sturze auf 
eine Eisbank auffallt und fo auf kurzem Wege von weiteren 
Leiden durch den Tod befreit wird. Grauenvoll aber ift das 
Loos desjenigen, der in der engen Spalte feftgeklemmt Stun- 
den lang warten mufs, bis der Hunger oder die Kalte ihn von
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feinen Qualen erlófen. Noch bitterer ift dies, wenn zwar eine 
hilfreiche Hand bereit ware, fich aber fur die Rettung zu 
fchwach erweift.

Die Gletfcher find von zahllofen Spaltennetzen durch- 
brochen, welche ebenfo dem ewigen Wechfel der Dinge unter- 
worfen find, wie das Geftein der zum Ather aufragenden Gipfel 
der Berge felber. Ein einziger Neufchneefall ift im Stande, 
die Phyfiognomie eines Gletfchers vollftandig umzuandern. 
Wenn ich heute einen Gletfcherbruch durchfchreite, fo kann 
ich niemandem gutftehen, ob ich im Stande fein werde, in acht 
Tagen auf demfelben Wege durchzukommen. Oft ift der Ein- 
fturz einer Schneebrticke hinreichend, eine ganze Gletfcher- 
paffage unmoglich zu machen. Auf dem Gletfcher daher, wo 
noch keine Spuren von Vorgangern find, mufs der Bergfteiger 
fich ftets feinen Weg von neuem fuchen.

Aber auch vorhandenen Spuren foli man auf dem Glet
fcher nicht allzu vertrauensvoll folgen. Die Tragfahigkeit einer 
Briicke verandert fich oft in ktirzefter Frift, oder eine Briicke 
hat gerade noch den Letzten einer Partie gehalten, um unter 
den Nachfolgenden zufammenzubrechen. So gieng Ende Auguft 
1881 gegen 3 Uhr nachmittags Herr Amtsrichter K. aus L. mit 
den Fiihrern Rudolf Kaufmann (Nirggen) und Hans Baumann 
jun. aus Grindelwald nach ausgefiihrter Befteigung der Jungfrau 
von der Concordiahiitte nach dem Eggifchhorn. Ais fie den 
Gletfcher unter der Htitte betreten hatten, hielten die Fiihrer 
es fur rathlicher, vom Rand des Gletfchers nach deffen Mitte 
zuzugehen, da man dort weniger Spalten traf. Da der Glet
fcher im Wefentlichen aper war, verzichtete man auf die Be- 
nutzung des Seiles. Die Gefellfchaft kam an eine 2 m breite 
Spalte mit einer dicken Schneebrticke. Uber diefelbe fiih- 
rende Spuren fchienen ihre Haltbarkeit ficher zu ftellen. Trotz- 
dem probierte Kaufmann erft noch ihre Tragfahigkeit mit dem 
Pickel. Dann gieng der ftarke und fchwerbeladene Mann uber 
diefelbe hinweg. Ais der Tourift genau in die Spuren tretend 
folgte, brach die Briicke mit ihm plotzlich zufammen und K. 
ftiirzte Wohl 25 Fufs tief in der machtigen Spalte hinab und 
wurde nur durch tlen mitgefallenen und fich zufammenkeilen- 
den Schnee vor tiefem Sturz bewahrt. Auf Kommando der
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Fiihrer riihrte er fich nicht und vermochte in aufrechter Lagę 
gebłieben das ihm zugeworfene Seil umzubinden, an welchem 
er heraufgezogen werden konnte. (Vergl. auch den Fali Inabnit 
am Roththalfattel S. 48.)

Wenn man lich feinen Weg von Neuem fucht, fo ift manch- 
mal blofs eine Spalte zu iiberfpringen und wenige Schritte 
nur braucht man von der geraden Linie abzuweichen, bis- 
weilen find zahllofe Zickzackwege nothwendig, welche lange 
Stunden in Anfpruch nehmen. Oft find die Spalten regel- 
mafsig, fie laufen parallel und das geiibte Auge erkennt an 
der leichten Depreffion oder einer etwas verfchiedenen Far- 
bung des Schnees fofort die Spalte: mit dem Pickel fondiert 
man vorfichtig. Hier bricht er durch. Hier fteht er wieder 
feft. Ein kurzer Sprung und die Stelle ift hinter uns. Ein 
andermal aber durchkreuzen fich unregelmafsige Spalten- 
syfteme. Wir ftehen vor einer breiten Kluft. Rechts fcheint 
fie fchmaler zu werden. Der fondierende Pickel bricht wieder 
durch. Da geht eine Seitenkluft von der Hauptkluft ab. Erft 
mufs diefe umgangen werden. Endlich ftehen wir an einer 
Stelle, wo man die Hauptkluft iiberfpringen kann. 10 Meter 
weiter ftehen wir wieder vor einem ahnlichen Hinderniss. Auf 
dem apern Gletfcher, wo man alles fieht, wo nur hie und da 
alter Winterfchnee in den Kltiften lagert, da ift man nicht fo 
leicht in Verlegenheit. Aber weiter oben in den Firnbriichen 
um die Mittagszeit, wo der Fufs einen halben Meter tief ein- 
bricht und Schritt auf Schritt fondiert werden mufs, ob nicht 
da oder dort eine unfichtbare Kluft unfern Weg hemmt, da 
rinnen oft die hellen Schweifstropfen von der Stirne. Wenn 
man dann in ein Spaltengewirre gerath, wo uberall die ver- 
borgenen Schliinde drohen und man nicht weifs, nach welcher 
Seite man fich wenden foli, da ift die ganze Energie des Mannes 
am Platze und man preift die Wohlthat des Seiles, ohne 
welches zweifełlos die Nacht den vorfichtig taftenden Gletfcher- 
mann auf dem Eife ereilen wiirde — denn am Seile kann man 
eh er etwas wagen.

Ich kann mich erinnern, am Paffo della Lobbia alta (Ada- 
mellogebiet) mit meinem. Bruder Richard bereits in halber 
Yerzweiflung gewefen zu fein. Bei jedem Schritte — es war
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fpat am Nachmittage — brachen wir bis zu den Knien in den 
erweichten Schnee und uberall, wohin ich fondierte, fank der 
Stock in das Bodenlofe. Schneebriicken von einem Meter 
Dicke befafsen keine Tragfahigkeit mehr. Ich wufste zuletzt 
keinen Ausweg, ais die Pickel quer uber die Spalte vor mir 
zu legen und auf diefer kiinftlichen Briicke hiniiberzurutfchen, 
nachdem ich kurz vorher bis an die Schultern in eine Kluft 
verfunken war. Endlich kamen wir dann auf ein befferes 
Terrain. Ein einzelner Mann hatte fich damals in der aufser- 
ften Lebensgefahr befunden.

Zeitig am Morgen, wenn alles bretthart gefroren ift, 
kann man zuweilen zerkliiftete Gletfcher auch ohne Hilfe des 
Seiles uberfchreiten, da fali jede Schneebriicke, auch die ganz 
dunne, in folchem Zullande tragfahig ift. Man wiirde fich 
jedoch fehr irren, wenn man annehmen wollte, dafs die Feftig- 
keit der Briicke ftets proportional mit der Hartę des Schnees 
wachft. Dunne Briicken aus reinem Eis find gebrechlich wie 
Glas und vertragen nicht die geringfte Belaftung.

Nach einem Neufchneefalle gewinnt die Gletfcherland- 
fchaft ein ganz anderes Geprage. Alles glitzert weifs, die 
Farbenunterfchiede des Schnees fmd verwifcht und die kleinen 
Terrainunebenheiten alle ausgeglichen. Einfchmaler fchwarzer 
Strich zeigt den gahnenden Schlund an. Wie weit feine tiicki- 
fchen Arme reichen, das vermag das Auge in diefem Falle 
nicht zu entdecken. Blofs der fondierende Pickel kann es 
lehren. Mit Schrecken nimmt man wahr, wie breit die von 
dem Neufchnee maskierte Kluft eigentlich ift und in welche 
Gefahr man durch einen unvorfichtigen, weiteren Schritt hatte 
kommen kónnen. Ais einzelner Mann uber einen frifch ver- 
fchneiten Gletfcher zu gehen, mufs ais reiner Wahnfinn be- 
zeichnet werden; jeder erfahrene Bergfteiger wird mir bei- 
ftimmen. Es ift fchon nicht angenehm, in eine Gletfcherfpalte 
zu fallen, wenn man am Seile hangt, aber noch ganz anders 
ift es, wenn man fich allein auf dem Gletfcher befindet.

Ich war in friiherer Zeit der Meinung, dafs bei correcter 
Handhabung des-Seiles es nicht vorkommen konne, dafs man 
tiefer ais bis zu Ben Schultern in eine Kluft einbreche, bis 
ich einmal gelegentlich einer Befteigung des Care alto inne
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ward, dafs dies, wenn die Verhaltniffe befonders verwickelt 
find, doch vorkommen kann. Mein Bruder Richard und ich 
waren von dem im Baue begriffenen Rifugio di Laris iiber den 
Larisgletfcher auf den Gipfel gelangt und wollten nun uber 
die weiten Gletfchergefilde zum Madronhaus hinabwandern *). 
Bis zu dem Schneefattel zwifchen Monte Foletto und Coel 
hielten wir unfere Anftiegsroute ein, dann wendeten wir uns 
weiter links in weitem Bogen gegen das Corno di Cavento 
zu. Bis dahin waren wir durch Gletfcherkliifte nicht fehr 
belaftigt worden. Ais wir aber den Grat erreichten, welcher 
fich von dem genannten Berge zum Larisgletfcher abfenkt, 
ftanden wir auf einmal mitten in einem Gewirre von unregel- 
mafsigen Spalten. Richard, welcher das letzte Stiick bis dahin 
vorausgetreten war, bat mich, dies zu iibernehmen. Mehrere 
Spalten waren bald iiberąuert, ais fich uns eine breitere in 
den Weg ftellte. Nach rechts wurde fie fchmaler und ich 
wollte fie dort an einer paffenden Stelle iiberfetzen. Vorfich- 
tig fondierend fchritt ich dahin, wahrend Richard das Seil flraff 
gefpannt hielt. Allerdings verlief das Seil nun in der Langs- 
richtung der Spalte. Endlich hatte ich eine Stelle gefunden, 
wo bereits eine Schneebriicke die Spalte maskierte und ich 
mit meinem Pickel das jenfeitige Ufer erreichen konnte. Ich 
fetzte alfo zum Sprunge an. Doch kaum hatte ich das Kórper- 
gewicht auf den Vordertheil der Fiifse zum Abfprunge verlegt, 
ais jahlings der Boden unter mir nachgab. Im nachften Mo- 
mente baumelte ich am Seile in der Kluft. Fiir Richard mufs 
jener Augenblick fehr beangftigend gewefen fein, zumal er 
mein Rufen aus der Kluft anfangs nicht hórte. Ich war etwa 
5 m tief hinabgefallen, dann hatte fich das Seil in der Schnee- 
briicke oben verfangen. Meinen Pickel hielt ich natiirlicher 
Weife in den Handen. Er hatte fich nicht an den Kluftwan- 
dungen verfangen, da ich zum Sprunge ausholend ihn nicht 
horizontal trug. Ich fuchte mich nun nach Kaminfegerart vorn 
mit den Fiifsen, hinten mit dem Riicken angeftemmt, wieder 
hinaufzuarbeiten. Dies gelang mir aber nicht; denn das Eis 
der Kluftwande war blank und glatt, nach aufwarts iiber-
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hangend und mein Manover konnte mir ebenfowenig ge- 
lingen, ais es- moglich ware, im Innern einer Flafche hinauf- 
zuklettern.

Es blieb mir alfo nichts iibrig, ais fur die Fiifse eine Stufe 
zu hauen. Dies that ich auch móglichft fchnell. Dann rief 
ich Richard in meinen Stapfen oben naher zu kommen. Mitt- 
lerweile hatte ich Zeit, mich in der Kluft umzufehen. Nach 
links hin erweiterte fie •fich riefig und das Tageslicht fchien 
heli herein, die Eismaffen fchillerten an der Oberflache grtinlich, 
in den tieferen Schichten immer dunkler, der Schlund felbft 
war kohlfchwarz gefarbt. Nach rechts wurde die Kluft enger 
und fchlofs fich vollkommen. Unter mir war fie blofs eben- 
fo tief, ais ich hinabgefallen war. Von einer befonderen Kalte, 
von der gewohnlich jene erzahlen, welche nahere Bekannt- 
fchaft mit einer Eiskluft gemacht haben, verfpiirte ich nichts. 
Ais Richard iiber mir angelangt war, zogen wir das Seil ftrafif 
an, wobei es betrachtliche Schneemaffen loslofte und mir in 
den Kragen herabwarf, was aufserft unangenehm war. Nun 
begann ich eilends Stufen zu hauen, in welchen ich dann mit 
dem Riicken gegen die andere Kluftwand gelehnt hinauf- 
klomm. Jetzt konnte ich den Pickel quer iiber die Spalte 
legen und im nachften Moment lag ich auf der in jenem Au- 
genblick fonnenbefchienenen Gletfcheroberflache. Welch’ ein 
wonniges Gefiihl, dem unheimlichen Schlunde entronnen zu 
fein!

Es war genau die Mittagsftunde und die gąnze Epifode 
hatte viel weniger Zeit in Anfpruch genommen, ais ich dazu 
brauche, um fie zu erzahlen. Es ift dies wiederum ein Beweis, 
dafs man auf Gletfchern nicht vorfichtig genug fein kann. 
Mein fondierender Pickel hatte offenbar blofs die Stelle ge- 
troffen, wo ich dann mit den Ferfen hintrat und ich hatte nicht 
geahnt, dafs ich mit halbem Fufse iiber dem Abgrunde fland. 
Hatte ich im Sturze meinen Pickel verloren, fo ware mir nur 
die einzige Moglichkeit geblieben, an dem Seile frei hinaufzu- 
klettern, denn Richard hatte mich nicht heraufziehen kónnen. 
Wie fchwierig das Herausholen eines in eine Gletfcherkluft 
Geftiirzten ift, foli an fpaterer Stelle erortert werden.
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Ich gebe zu, dafs es Falle gibt, wo man allenfalls auch 

um die Mittagsftundeohne grofseGefahr einenGletfcher unange- 
feilt tiberfchreiten kann. Dies ift zum Beifpiel auf fehr be- 
fuchten Bergen der Fali, wo fich ein formlicher Weg auf dem 
Gletfcher ausgetreten findet. Wenn da Kliifte vorhanden find, 
fo werden fie ftets in folchem Umfange zu Tage gelegt, dafs 
man die Verhaltniffe genau fieht und meift blofs einen grofsen 
Schritt zu machen braucht. Das Breithorn bei Zermatt wurde 
beifpielsweife im Sommer 1884 an jedem fchonen Tage von 
ca. 20 bis 50 Perfonen beftiegen, eine fórmliche Strafse war 
vom Theodulpafs bis auf den Gipfel ausgetreten und man 
paffierte auf dem ganzen Wege blofs zwei oder drei Kliifte von 
etwa einer Hand Breite und x/2 Meter Tiefe. Wir begegneten 
bei unferem Aufftieg Karawanen jodelnder Touriften und Fiihrer, 
die wohl durch das Seil miteinander verbunden waren, jedoch 
dasfelbe nachfchleifend Arm in Arm behaglich einherbum- 
melten. Wir erachteten unter diefen Umftanden es nicht fur • 
geboten, uns anzufeilen. Diefe Zeilen, welche lediglich der 
Vollftandigkeit halber hergefetzt fmd, follen zeigen, wie leicht 
manchmal felbft ein fehr hoher Berg fein kann. Der Verfaffer 
der vorliegenden Schrift verwahrt fich jedoch auf das Ent- 
fchiedenfte dagegen, dafs man daraus folgere, er hatte damit 
fagen wollen, man konne die Befteigung des Breithorns ohne 
Seil machen. Seine Anficht iiber die Nothwendigkeit der An- 
wendung des Seiles auf Gletfchern hat er zu wiederholten 
Malen im Laufe diefes Kapitels betont; auch hier kann er 
nicht umhin namentlich den Anfanger zu erinnern, dafs nie 
Vorficht genug getibt werden kann.

Auf dem apern Gletfcher freilich legt man das Seil mei- 
ftens weg, da es fur die Bewegungen fehr hinderlich ift, aber 
auch dies hat bereits ein Menfchenleben gekoftet.

Ich habe hier den Ungliicksfall W elter (25. Juli 1880) im 
Auge. Zwei Tage vor feinem Tode trafen wir den armen Mann 
in Rofshag (Zillerthaler Alpen). Niemand von uns, die wir fo 
heiter beifammen waren, dachte daran, dafs diefer von Gefund- 
heit ftrotzende Mann fo kurze Zeit nachher zu Grunde gehen 
werde. Er begab fich vom Schlegeifenthale mit feinen beiden
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Fiihrern, noch einem Herrn und einem Trager aus Krimml 
auf den Mofele und man war bereits beim Abftiege auf dem 
apern Theile des Neveferferners angelangt, ais Welter, viel- 
leicht durch das langfame Tempo argerlich gemacht, fich vom 
Seile losbinden lłefs und iiber den noch iibrigen Theil des 
Gletfchers unangebunden hinabbummelte. Stabeler gieng vor- 
aus. Dabei blickte fich Welter eifrig nach dem Thurnerkamp 
urn, den er am nachften Tage befteigen wollte. Da trat er 
auf einmal in Schnee und brach etwas ein, dennoch machte 
er noch einen zweiten Schritt und einen dritten, beftandig 
nach dem Berge umgewendet. Plótzlich brach er vollftandig 
durch und ftiirzte mehrere Klafter tief. Der nachfallende 
Schnee bedeckte ihn zum grófsten Theile. Er fcheint feitlich 
gefallen zu fein, fo dafs er mit einem Arme und einem Beine 
tiefer lag, ais mit dem anderen. Ais die Genoffen das Ge- 
fchehene erfafst hatten, band fich Stabeler, der erfte Fiihrer,

• fofort an ein Seil und liefs fich in den Schlund hinab. Er 
fprach noch mit Welter, der auf feinen Tod gefafst war. Dann 
arbeitete er fo lange mit dem Pickel, um den Herrn frei zu 
machen, bis er nicht mehr konnte. Nun wollte er fich hin- 
aufziehen laffen, damit ihn ein anderes Mitglied der Gefell- 
fchaft ablofe. Die Leute oben, welche am Seil zogen, hatten 
fich aber nicht in Gratfchftellung iiber die Spalte geftellt, wo- 
bei fie frei hatten ziehen konnen, fondern fie fchleiften das 
Seil iiber die Eiskante. Da es nun ohnedies ein altes, fchlechtes 
Seil war, rifs es und Stabeler ftiirzte in die Tiefe. Nun erft 
ward Welters Seidenfeil hervorgeholt und Stabeler endlich 
gliicklich heraufgebracht. Es mag fein, dafs das Seidenfeil 
nicht gleich in Anwendung gezogen ward, weil es fehr diinn 
(nur 5 mm dick) war, und ein folches Seil fich zu energifchem 
Ziehen fehr fchlecht eignet. Da nun keiner der iibrigen Ge- 
fahrten fich dazu verftand, fich hinabzulaffen, vermuthlich, weil 
fie ihre eignen Krafte richtig abfchatzten, lief Stabeler zu der 
nachften Alpe hinab, um Hilfe zu holen. Durch feinen Sturz 
betaubt und an den Hiinden verletzt, war er zu anderem nicht 
mehr fahig. Die Ubrigen blieben noch eine Zeit lang bei der 
Spalte. Ais aber Welter auf ihre Rufę nicht mehr antwortete, 
nahmen fie an, er fei todt, und da es zu regnen begann, ftiegen



fie auch zur Nevefer Alpe ab. Die fpater anlangende Hilfe 
fand die Spalte nicht*).

Tags darauf wurde die Leiche Welters von einer grofsen 
Anzahl von Leuten zu Tage gefdrdert. Der auf einer impro- 
vifierten Tragbahre iiber der Spalte ftehende Kirchler diri- 
gierte das Ganze.

Aus diefem traurigen Falle kann man Vieles lernen. 
Erftens, dafs man auch auf dem aperen Gletfcher, und wenn 
er noch fo zahm ift, nicht gehen foli, ohne zu fehen, wohin 
man tritt. Dann foli man nicht vergeffen, dafs Schnee auf 
aperem Gletfcher eine Spalte bedeutet; ferner, dafs esoft beffer 
ift, mit wenigen und ttichtigen Gefahrten zu gehen, da man 
fonfl glaubt, mehr Krafte im Bedarfsfalle zu haben und un- 
vorfichtig wird. Wenn ein einziger von ihnen auf W elter ge- 
achtet hatte, wurde er ihn rechtzeitig haben warnen kdnnen. 
Ware Welter mit Stabeler allein gewefen, fo wtirde er wohl 
keine Veranlaffung gehabt haben, fich vom Seile loszubinden, 
und die ganze Kataflrophe hatte fich nicht ereignet. Ein 
fchlechtes Seil nehme man iiberhaupt nicht mit und auch ein 
gutes fchleife man nicht iiber ęine fcharfe Eiskante. Man kann 
noch andere Schlufsfolgerungen ziehen, welche ich aber lieber 
dem Lefer felber iiberlaffe.

Das Alpine Journal (Vol. X. 177) enthalt eine fcharfe 
Kritik diefes Unglticksfalles. Darin wird Stabeler fehr getadelt 
dafs er Hilfe holen gieng, ftatt an Ort und Stelle zu bleiben. 
Nach feiner perfónlichen Vertheidigung aber war er nach dem 
Sturz zu etwas anderem unfahig, was fich nicht allein durch 
eine moralifche, fondern auch durch die kórperliche Erfchiit- 
terung erklaren lafst. Jedenfalls hat er fich unter den An- 
wefenden noch bei weitem am tiichtigften benommen.

Ich reproduciere nun im folgenden jene Ungliicksfalle, 
welche fich nach der Tabelle von Mathews und Diener feit 
dem Jahre 1845 durch Sturz in Gletfcherfpalten ereignet haben,

*) Nach einer anderen, wohl genaueren Verfion (Circular d. D. O, A. V. 
u. Ó. A. Z. 1880. 225) holte der Trager einen Lappacher Senner zu Hilfe, der 
in die Spalte hinabgelaffen wurde und Welters Tod conftatieren zu kónnen 
glaubte, worauf die anderen den Gletfcher verliefsen. Die obige Verfion ift die 
der deutfchen Alpenzeitung XI. S. 38.
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wobei in Bezug auf diefe ftatiftifchen Daten Ahnliches zu be- 
merken ift, was ich betreffs jener des Ausgleitens und Ab- 
ftiirzens bereits fagte.

Es ftarben durch Sturz in Gletfcherfpalten:

- I )atum Touriften Fiihrer Ort des Un- 
falles Anmerkung

1845- 11. Juli Dr. C. Biirften- 
binder

— Gurgler Ferner Unangefeilt

1849. Aug. Gebr. Leonard 
(Paris)

Dr. Wolffrath 
(F rankfurt)

Gries-Gletfcher i

1856. Juli Ed. de la 
Grotte

Findelen-Glet-
fcber

Partie in un- 
geniigender 
Weife ange- 

feilt.
1860. Mr. W. G. 

Watfon
— Windacher

Ferner
Unangefeilt.

1863. Ein Trager
(Name unbe- 

kannt) mit W. 
Jacomb und

Chater

Fletfchjoch
(Weftfeite)

Partie un- 
geniigend an- 

gefeilt

1864. 9- Aug. Ambroife 
Couttet (mit 
zwei ófterr. 

Touriften, Erz- 
herzog Rainer 
u. Graf Wurm-

* Mont-Blanc 
(Grand Pla-

teau)

Unangefeilt.

1864. brandt) Forft- 
wart Hartler

Schwarzen-
fteingletfcher

Unangefeilt.
Unangefeilt.

1865. 31. Aug Herr Hinfch — Grofs-Vene-
diger

1870. 2. Aug. Mrs. G. Markę Oliver Gay Mont-Blanc Unangefeilt.
1870. Aug. — Jofeph Sigen Lótfchenglet- Unangefeilt.

1870. Ingenieur
Tonini

— Gl. del Agnello i

1871. Hr. F. Bodmer — Piz Tfchierva Allein
1874- 3i- Aug. Mr. J. A. G. 

Marfhall
Johann Fifcher Mont-Blanc

(Brouillard-
Gletfcher)

Um Mitter- 
nacht.

1879. 5. Sept. Joffi — Grindelwald-
gletfcher

?

?i88o 18. Juli- Dr. A. Haller Peter Rubi
F. Roth

Lauteraarjoch Details un- 
bekannt.

1880. 23. Juli Hr. O. Welter — Nevefer Ferner Unangefeilt.
1883. 25. Aug Comte de la 

Baune
Crefta Agiuzza Die beiden 

Fiihrer ret- 
teten fich aus 

der Spalte.



Naheres uber den Unglucksfall Marfhall.

Von den ungefahr 100 Ungliicksfallen der Jahre 1845 bis 
1885 find daher 16 bis 17 durch Sturz in Gletfcherfpalten ver- 
anlafst worden; das ift alfo ungefahr der fechfte Theil fammt- 
licher Falle. Es kann nicht mit Gewifsheit gefagt werden, 
ob das Verfchwinden Dr. A. Hallers mit feinen beiden Ftihrern 
ebenfalls hierher zu zahlen ift. Diefe verliefsen am 18. Juli 1880 
die Grimfel, um uber das Lauteraarjoch nach der Gleckftein- 
hiitte zu gehen, und niemand hat je wieder etwas von ihnen 
vernommen.

Ein Uberblick geniigt, um zu fehen, dafs die grofste Mehr- 
zahl der Falle Leute betraf, welche nicht oder in ungeniigender 
Weife angefeilt waren. Man kann ferner nicht verkennen, 
dafs die Mehrzahl der Unglucksfalle fich zu einer Zeit ereig- 
nete, wo das Bergfteigen noch in den Kinderfchuhen lag. Jetzt 
ift man vorfichtiger und die Allerwenigften getrauen fich, einen 
Gletfcher unangefeilt zu iiberfchreiten. So kommt es, dafs die 
Unglucksfalle diefer Art trotz der gefteigerten Freąuenz iiber- 
haupt fich im Laufe der Zeit vermindert haben.

Ungliicksfalle, wo eine ganze angefeilte Gefellfchaft ver- 
ungltickte, find nur zwei zu verzeichen, wenn man von dem 
unaufgeklarten Fali Haller abfieht. Mr. J. A. G. Marfhall 
hatte es verfucht, mit feinen Fiihrern Johann Fifcher und Ul
rich Almer den Mont-Blanc de Courmayeur direkt uber die 
fiidlichen Steilwande zu erfteigen. Dabei waren fie um 4 Uhr 
Nachmittag zur Umkehr gezwungen worden. Meurer*) fchreibt 
dariiber: »Um Mitternacht kamen fie auf den Felskamm zuriick, 
warteten dort noch einige Stunden auf den Aufgang des Mon- 
des und fetzten alsdann ihren Abftieg genau auf dem Wege, 
auf dem der Anftieg erfolgt war, vorfichtig fort. So waren fie 
ohneUnfall den Felskamm herabgekommen, hatten die Strecke 
auf dem Brouillardgletfcher zurtickgelegt und fchickten fich 
gerade an, denfelben wieder zu verlaffen, um auf ihren erften 
Bivouakplatz zuriickzukehren, ais plótzlich alle drei in einer 
mit Schnee leicht bedeckten Gletfcherfpalte verfanken. Mar
fhall und Fifcher ftiirzten direkt 30 Fufs tief auf das blankę 
Eis, fo dafs ihr Tod augenblicklich eingetreten fein mufste.
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Almer fcheint zuerft auf eine Art Bank oder Gefimfe, welches 
fich auf der einen Seite der Eiswand entlang zog, aufgefallen 
und erft damach durch das Seil von den anderen tiefer hinab- 
geriffen worden zu fein. Eine lange Bewufstlofigkeit Almers 
folgte dem Sturze, und ais er endlich erwachte, konnte er, 
Dank dem erwahnten Gefimfe, auf diefem zu Tage klettern 
und eilte laufenden Schrittes nach Courmayeur. Sofort wurde 
eine Rettungsexpedition aufgeboten, die Almer, bis zu den 
Fresnayhtitten reitend, begleitete und zur Ungliicksftatte fiihrte. 
Die beiden Leichen wurden noch am felben Abende (i. Sept.) 
heraufbefbrdert und die Expedition campierte bei einer fehr 
kalten Nacht auf der Morane. Marfhall und Fifcher wurden 
beide in Courmayeur begraben. Die Herren Leslie Stephen und 
Gabriel Loppe, die von Chamonix aus alsbald die Ungliicks- 
ftatte befuchten, fagen, dafs die Spalte fo verdeckt gewefen 
fei, dafs man kaum ein Anzeichen ihrer Anwefenheit bemerkt 
habe. Die Spalte war oben ca. 20 Fufs, unten kaum 5 Fufs 
breit.«

Der zweite Fali betrifft den ungliicklichen Comte de la 
Baune. In der ofterreichifchen Alpenzeitung 1883 S. 257 ift 
der Ungliicksfall von Meurer folgendermafsen befchrieben:

»Am 24. Aug. 1883 war die Bovalhiitte am Morteratfch- 
gletfcher von drei Partien bewohnt. Die eine derfelben be- 
ftand aus zwei Englandern mit ihren Fiihrern, darunter 
der tiichtige Fiihrer Hans Grofs (nicht zu verwechfeln mit 
Hans Grafs), ferner einem Herrn aus Deutfchland mit feinen 
Fiihrern und endlich aus Comte de la Baune aus Frankreich 
mit den Fiihrern Arpagaus und Schocher aus dem Engadin.

Friihzeitig am Morgen des 25. Aug. brachen alle drei 
Partien von der Bovalhiitte auf, fammtlich mit der Abficht, 
den Piz Bernina zu erfteigen; voraus die beiden Englander, 
dann Comte de la Baune, fchliefslich der Deutfche. Der Auf- 
flieg durch das Labyrinth war nicht ausfiihrbar, es mufste der 
langwierige Weg iiber die Feftung eingefchlagen werden. Hans 
Grofs gieng mit feinen englifchen Herren voran, Comte Baune 
riickte ihnen naher, folgte ihnen auf den Ferfen und forderte 
Grofs fchliefslich auf, fchneller zu gehen. Diefer weigerte fich 
im wohlverffandenen Intereffe feiner Herren, ein fo iiberftiir-



Comte de la Baune.

zendes Tempo einzufchlagen, und fagte dem Grafen, er móge 
nur vorangehen, was diefer fofort auch bereitwillig zur Aus- 
fiihrung brachte. Eine geraume Zeit gieng die Karawanę nun 
in diefer Ordnung fort. Comte Baune, anfangs weit voraus 
mochte endlich verfpiiren, dafs ein haftendes, uberftiirzendes 
Tempo beim Bergfteigen auf die Lange nicht einzuhalten ift. 
Die Diftanz zwifchen ihm und der Partie der Englander ver- 
minderte fich zufehends mehr und mehr, und der Graf ge- 
wahrte fchliefslich, dafs Hans Grofs ihn mit feinen Herren 
iiberholen werde, da er feine Krafte zu friih durch zu haftiges 
Tempo ausgegeben hatte. Er fagte zu feinen Fiihrern, dafs, 
bevor er fich von den Englandern iiberholen laffe und diefen 
ais Nachganger folgę, er lieber auf den Piz Bernina verzichten 
und dafiir auf den Piz Zupo gehen wolle. Ais diefe Front- 
veranderung anbefohlen wurde, war die Stelle bereits paffiert, 
wo man gewohnlich zum Zupo links abfchwenkt, und die 
Fiihrer mufsten, um auf den Zupoweg zu kommen, fchrag 
hiniiberfteuern. Es gefchah dies am Crefla Agiuzza-Sattel in 
unmittelbarer Nahe der bekannten machtigen Spalte dort. Die 
Configuration des Gletfchers in der Richtung, wo die Baune- 
fche Partie zum Zupoweg abfchragte, war, weil gewohnlich 
nicht begangen, auch minder bekannt und das Verhangnis 
fiigte es, dafs alle drei, ohne es zu ahnen, auf einer total ver- 
fchneiten Spalte fich in der Langsrichtung bewegten. (In 
einer Anmerkung weift Meurer die unwahrfcheinliche Verfion 
zuriick, dafs das Ungliick beim ąueren Uberfetzen einer Spalte 
gefchehen fei.) Plotzlich gibt der Schnee unter der Laft dreier 
Perfonen nach, die dem Piz Bernina zufleuernden Partien fehen, 
wie die drei Ungliicklichen verfinken und der Schnee von 
beiden Seiten in grofsen Maffen nachbricht. Sie eilen der 
Unglucksftatte zu, die Entfernung ift jedoch fchon ziemlich 
betrachtlich. Wahrenddeffen ereignete fich am Ort der Kata- 
ltrophe folgendes: Der zufammenbrechende Schnee hatte fich 
fofort wieder in die Spalte eingekeilt, fo dafs die drei Opfer 
nicht tief hinabfanken. Der eine der Fiihrer war nur bis iiber 
die Bruft im Schnee und arbeitete fich fogleich wieder an die 
Oberflache des in der Spalte feft verrammelten Schnees. E r 
machte fich nun unverziiglich daran, feine Leidensgenoffen aus
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dem Schnee auszugraben. Bald war ihm dies auch mit feinem 
Kameraden gelungen, beide vereint arbeiteten mit Anfpan- 
nung aller ihrer Krafte, um ihren Herrn aus feiner entfetz- 
lichen Lagę zu befreien. Comte Baune war fo ungliicklich 
geftiirzt, dafs er mit dem Kopfe nach unten zu liegen ge- 
kommen war, und ais fie ihn an das Tageslicht befdrderten 
war er fchon leblos. Die beiden der Ungliicksftatte zueilenden 
Parteien fanden den Korper des Unglucklichen bereits auf dem 
Gletfcher g eb e tte t.-------—«

Wahrfcheinlich waren in diefem Falle die Fiihrer ihrer 
Aufgabe nicht gewachfen, und wenn fie ordnungsgemafs fon- 
diert hatten , wiirden fie fich von der Lagę der Spalte gewifs 
iiberzeugt haben. Ich glaube nicht, dafs es Schneebriicken 
gibt, wo der Pickel nicht, der Korper aber wohl durchbricht. 
Die pfychologifche Lagę, in der fich die Partie befand, erklart 
aber ein zu oberflachliches Vorgehen fehr wohl. Es ift fehr 
wahrfcheinlich, dafs dieFiihrerwie derH err fich in der gleichen 
Aufregung befanden und daher gar nicht fahig waren, ihre 
Aufmerkfamkeit auf die drohenden Gefahren ihres Weges zu 
richten. Ich werde auf diefes pfychologifche Moment in dem 
Kapitel iiber dieEignung zum Bergfteigen noch zuriickkommen.

Dafs das Seil im Allgemeinen auf Gletfchern einen guten 
und ausreichenden Schutz gewahrt, beweift fchlagend die ge- 
ringe Anzahl von Ungliicksfallen, welche ganzen angefeilten 
Partien auf Gletfchern begegneten, im Vergleiche zu der 
grofsen Anzahl von Gletfchertouren, die unternommen wurden 
und den haufigen Fallen, dafs einzelne Mitglieder der Gefell- 
fchaft in Spalten einbrachen, aber mit Hilfe des Seiles her- 
aus befórdert wurden. Das Seil mufs jedoch, um dies zu er- 
moglichen, correct gehandhabt, d. h. zwifchen den einzelnen 
Perfonen ftets gefpannt erhalten werden, damit derjenige, der 
einbricht, nicht zu tief in die Spalte verfinke.

Dafs zwei Leute oder gar nur Einer oft nicht im Stande, 
einen in die Spalte Gefallenen wieder herauszuziehen, be- 
weifen noch aufser dem oben befprochenen Welterfchen Falle 
zwei Unfalle, die - bei recht kritifcher Lagę doch gliicklich 
ausgiengen.
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Im Auguft 1877 hat Herr Carl Oftertag aus Ztirich mit 
den Fiihrern U. Lauener und Brunner das Lawinenthor vom 
Roththal aus nach dem Jungfraufirn und Aletfchgletfcher iiber- 
fchritten*). Auf dem oberen Jungfraufirn bemerkte O., dafs 
fie feiner Anficht nach zu kurz zufammengebunden feien, in
dem er bei dem Zufammenbrechen der oft fehr breiten Briicken 
iiber die Gletfcherfpalten kaum im Stande fein wiirde, den 
vorausgehenden Lauener zu halten. Lauener berief fich zunachft 
auf feine Erfahrung, und dafs er es fchon beurtheilen konne, 
wo gefahrlos durchzukommen fei. Ais nach einiger Zeit die 
Briicken neben gahnenden Spalten noch zahlreicher wurden, 
befland O. darauf, dafs Lauener fein um die Schultern han- 
gendes 30 Fufs langes Hanffeil mit dem feidenen, welches fie 
friiher verbunden h a tte , verkniipfte und daher die Diflanz 
zwifchen ihnen auf 30 Fufs verlangert wiirde. Den Reft des 
eigenen Seiles band Lauener um fich. Die Partie war in der 
Gegend zwifchen Trugberg und Kranzberg, die auf der Dufour- 
karte mit Punkt 2993 bezeichnet ift, ais Lauener plótzlich 
wankte und verfchwand. Herr Oftertag erhielt einen entfetz- 
lichen Ruck, ais follte das um ihn gebundene Seil feinen Korper 
zerfchneiden. Von dem Gewichte des weiter in die Spalte 
hinabfinkenden Lauener wurde O. dann eine ganze Strecke 
bis vier Schritt vor dem Abgrund nach der Spalte zugefchleift, 
bis der zweite Fiihrer endlich das Seil anfpannte. Die Briicke 
war nicht eingeftiirzt, es war nur ein circa vier Fufs grofses 
Loch durch den Schnee gebrochen. Die Spalte war aber un- 
abfehbar tief und erweiterte fich nach unten, fo dafs Lauener 
frei in der Luft hieng. Brunner beugte fich iiber die Kluft, 
um zu fehen, wie es mit L. ftehe; O. hielt den Gefallenen 
eine Zeit lang allein am Seile, bis feine Hande in Folgę der 
grofsen Abkiihlung im Schnee und durch das krampfhafte 
Fefthalten des diinnen Seiles anfieńgen fteif zu werden. Brunner 
befeftigte das Seil dann an den eingerammten Eispickeln und 
Oftertag ftemmte fich mit der Schulter dagegen. Dann fiengen 
beide an mit voller Kraft und in ficherer und guter Pofition

Vorkommnis auf dem Jungfraufirn. j y j

*) Neue Alpenpoft Bd. 8 (1878) S. 49 u. folg. u. Mitth. D. Ó. A. V. 
1885 Nr. 5.
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am Seile zu.ziehen, konnten Lauener aber wider Erwarten 
nur zollweife-in die Hóhe bringen. Dann gab das Seil trotz 
aller verzweifelten Anftrengungen nicht mehr nach und blieb 
wie feftgebunden in der Spalte. Der grofse Knoten, der 
Laueners Seil mit dem Oflertags vereinigte, war innerhalb der 
Spalte und liefs lich in die vom diinnen Seil in den Schnee 
eingefchnittene Rinne nicht bringen. Der Verfuch, die Rinne 
in der das Seil lief, auszuhauen, fruchtete nichts, die Briicke 
war viel zu breit. Lauener erklarte erfticken zu miiffen, fo 
prefste ihm das Seil die Bruft. Wieder und wieder zogen die 
zwei, fo dafs das feidene Seil fich fichtlich dehnte und zu 
brechen drohte, — es war vergebens. Sie mufsten Lauener ge- 
mafs feinem eigenen Vorfchlag noch 30 bis 40 Fufs tief in 
der Spalte hinunterlaffen, wo er auf einem Vorfprung ftehen 
konnte, und nach dem Eggifchhorn um Hilfe eilen. Ein gliick- 
licher Zufall liefs fie noch auf dem Aletfchgletfcher eine an- 
dere Partie treffen, von der zwei Fiihrer fich ihnen anfchloffen, 
um zur UnglLicksflelle zuriickzueilen. Vorfichtiger Weife liefs 
man jetzt zwei Seile zu Lauener hinunter, und acht kraftige 
Mannerarme zogen ihn fchnell heraus.

Ein zweiter Fali ereignete fich am u .  Auguft 1870 am 
Trefero-Gletfcher. Ftirfprech Eduard Meyer aus Ziirich hatte 
mit Johann Pinggera ais einzigem Fiihrer den Piz Trefero von 
St. Catarina aus beftiegen. NachPinggera’s Erzahlung befanden 
fie fich auf dem Riickweg und hatten den oberen Gletfcher 
betreten. Sie waren durch das Seil verbunden, Meyer gieng 
dem von ihm geiiufserten Wunfche entfprechend zuletzt, Ping- 
gera ais erfter. Nach kurzem Marfche bemerkte der letztere 
eine tiberfchneite Schneefpalte und ftellte fich an, fie mit dem 
Bergftock auf ihreTragfahigkeit zu priifen. Wahrend deffen gieng 
Meyer an ihm vorbei und trat mitten in die Spalte hinein. 
Wohl gegen 20 Fufs tief ftiirzte er in diefelbe hinab. Ping
gera fafste das Seil mit beiden Handen, warf fich riicklings 
auf den Gletfcherboden nieder und flemmte die Fiifse mit 
feinen gut benagelten Schuhen fo viel ais móglich ins Glet- 
fchereis ein. Trotzdem wurde er durch das grofse Gewicht 
des Herrn Meyer 'nahe bis zur Spalte hingefchleift, bis er 
durch eine verzweifelte Anftrengung feinen Herrn endlich vor-
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laufig fo halten konnte, dafs er nicht mehr tiefer fiel. Ein 
Heraufziehen des wohl 180 Pfund fchweren Touriften war dem 
braven Fiihrer nicht móglich. Herr Meyer rief dem letzteren 
zu, er mogę Hilfe holen, aber wie! —

Da nimmt Pinggera den gliicklicher Weife dicht neben ihm 
liegen gebliebenen Bergftock feines Herrn und legt ihn nebft 
dem feinigen, die beide lang und ftark waren, quer iiber die 
Spalte. Dann fchneidet er das Seil dicht an dem Knoten 
auf feiner Bruft mit dem Tafchenmeffer ab und befeftigt das- 
fełbe mit dem daranhangenden Touriften an den beiden Berg- 
ftócken, fo dafs Meyer in der Spalte in freier Luft fchwebt. 
Pinggera lauft dann eilends auf die Malga Trefera, findet dort 
zwei ftarke Seile und drei italienifche Hirten und kehrt mit 
ihnen zu der verhangnisvollen Spalte zuriick. Dort wird der 
Fiihrer an einem der Seile, welches die Hirten halten, in die 
Spalte hinabgelaffen, befeftigt das andere Seil dem Verun- 
gliickten um den Leib und lafst fich von den Hirten wieder auf- 
ziehen. Dann zogen alle vier an beiden Seilen den vólligBewufst. 
lofen und halb Erftarrten ruckweife, jedoch fachte und nach und 
nach aus der Spalte. Pinggera und einer der Hirten fchleppten 
Meyer 2 bis 3 Stunden weit iiber Gletfcher und Felfen. 
Dann hatte fich der Geftiirzte foweit erholt, dafs er mit feinem 
Fiihrer den Weg allein fortfetzen konnte. Herr Meyer erzahlte 
dann, dafs er in der Spalte mit feinen Fiifsen keinen Stand 
gewinnen konnte und dafs ihn das Seil wiihrend der vollen 
drei Stunden, die er auf Erlofung warten mufste, tief in den 
Leib gefchnitten habe. Von den Schmerzen diefer Lagę ge- 
peinigt und an feinerRettung verzweifelnd, habe er nach feinem 
Tafchenmeffer gegriffen und das Seil durchfchneiden wollen, 
um vollends in die Tiefe zu ftiirzen und weitere Qualen zu 
beendigen. Gerade wie er fchneiden wollte, fei ihm jedoch 
das Meffer aus der Hand geglitten und er mufste gegen feinen 
Willen am Seil hangen bleiben bis zur Ankunft feiner Retter. 
(Vergl. Jahrb. S. A. C. 7- S. 542-)

Beide Falle find fehr lehrreich und zeigen, wie man fich 
in ahnlichen Lagen zu verhalten hatte.

Ein zweites Mittel, fich vor dem Verfinken zu bewahren, 
ift der ąuergetragene Bergftock. In friiheren Jahren kannte
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man noch kein anderes Mittel, ais dies. Auch jetzt noch 
gehen alte Bergfteiger (z. B. der Fiihrer Póll, wie er mir ver- 
ficherte) lieber mit einem langen Stock, ais mit einem Pickel 
iiber ein grofses Firnfeld. Auch Póll vertraut dem Seile nicht 
zu fehr. Er erzahlte mir, wie Herr Specht ihm und noch 
einem Fiihrer in eine Spalte gefallen fei, und fie nicht im 
Stande waren, ihn herauszuziehen. Zum Gliicke hatte Herr 
Specht genug Kraft, fich felbftandig an dem Seile in die 
Hóhe zu turnen.

Ais wir 1884 im Herbfte mit Peter Dangl iiber den Arl- 
berg fuhren, erzahlte er uns, weshalb er nicht mehr allein iiber 
einen Gletfcher gehe. Er war vor vielen Jahren, damals ais 
man noch keine Eispickel hatte, iiber den Cevedale mit meh- 
reren Herren nach St. Caterina gegangen und wollte den Um- 
weg iiber Bormio nicht machen, fchon um mehr von dem 
erhaltenen Lohn zu erfparen. Es war ihm zwar etwas grufelig 
zu M uthe, die lange Gletfcherwanderung allein auszufiihren, 
aber er nahm fich vor, recht vorfichtig zu fein. Der Tag war 
ganz prachtvoll und er hatte bereits mit hóchfler Vorficht 
einen grofsen Theil des Weges zuriickgelegt, ais fich auf ein- 
mal diiftere Wolken am Himmel zufammen zogen. Gerade 
dachte er dariiber nach, ob er nicht ein fchnelleres Tempo 
einfchlagen follte, und fah fich bedachtig nach den Wolken 
um, ais er plótzlich auf eine Schneebriicke trat, welche eine 
Spalte deckte. Er brach hindurch und fliirzte tief hinab. An- 
fangs war er rathlos und dachte fchon, dafs fein junges Leben 
enden miiffe. Da erinnerte er fich feines kurzeń Beiles, das 
man ftets zum Stufenfchlagen bei fich trug, ehe man den Eis
pickel kannte. Dies gab ihm die Móglichkeit nach grofser, 
Stunden lang fortgefetzter Arbeit die rettende Oberflache 
wieder zu gewinnen. Nun nahm er fich feft vor, nie mehr 
allein einen Gletfcher zu betreten.

Dafs man dies thun kann und auch fchwerere Touren 
móglicher Weife gelingen kónnen, ift ja feftftehend. Ob aber 
die Gefahr dabei in einem Verhaltniffe fteht zu demjenigen, 
was man erreicht, bleibt dahingeftellt. Neunundneunzig Mai 
wird nichts gefche"hen und das hundertfte Mai ftiirzt man in 
eine Spalte, um lebend nicht wieder an das Tageslicht zu
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kommen. Eine Ablenkung der Aufmerfamkeit, wie fie nicht 
in der Macht des Menfchen liegt, fondern durch aufsereVer- 
haltniffe gegeben ift, kann hinreichen, ihn in eine Spalte ftiirzen 
zu laffen. Den meiften wird es unverftandlich bleiben, wie fur 
jemanden der psychifche Reiz, fich in eine aufserordentliche 
Gefahr zu ftiirzen, grbfser werden kann, ais die Liebe zum 
eigenen Leben. Ubrigens wird auch fiir diefe wenigen die 
Zeit kommen, in der fie fich zu der Anficht bekehren, welche 
ich im Vorftehenden ausgefprochen habe. Die bei weitem 
grofste Anzahl der Bergfteiger ift ohnehin derfelben Meinung.

Ich kann diefes Kapitel nicht beffer befchliefsen, ais indem 
ich Whympers kernige Worte citiere, welche er iiber das 
Gehen auf Firnfeldern ohne Seil ausfpricht *): »Wer iiber die 
oberen Theile von Gletfchern geht, ohne fich an das Seil feft- 
zubinden, braucht gerade nicht beim erften Małe Schaden zu 
nehmen, wird aber, wenn er fo fortfahrt, friiher oder fpater 
gewifs verungliicken. Bleibt er eine kurze Zeit unverletzt oder 
findet er gleich anfangs den Tod, fo wie fo ift er dum m - 
d re if t, weil er fich einer Gefahr ausfetzt, die nicht vorkommen 
kann, wenn man nicht die einfachfte Vorficht verabfaumt.«

♦) Whympers Berg- und Gletfcherfahrten. 5. Kap. S. 138. der deutfchen 
Uberfetzung.



VIII. Kapitel.

Anw endung des Seiles.

M o tto : „Einer fur Alle, Alle fur Einen.“

Manilafeile die praktifch beften. Tragfahigkeit derfelben. — Reifsen des 
Seiles, von uns beobachtet am Olperer, am Bietfchhorn. Arten der Anfeilung. — 
Vortheile und Nachtheile der Gletfchergurte. — Die Gefahr der Carabiner. — 
Andere Nachtheile derfelben. — Lange und Anzahl der Seile. — Anzahl der 
Theilnehmer einer Partie. — Specielles iiber Anfeilung. — Uber das Halten mit- 
telft des Seiles. — Ich halte meinen Gefahrten auf der Angelusfpitze, am Hoch- 
ferner, am Odftein, auf der Marmarole, am Bietfchhorn. — Seil beim Aufwarts- 
klettern. Auffeilen der Menfchen und der Bergutenfilien. — Das Seil beim 
Traverfieren auf Fels. — Seil zum Abwartsklettern. — Verfchiedene Arten des 
Abfeilens. — Das Seil auf Eis und Firn. — Hinabgeriffenwerden durch das Seil.
— Dadurch, dafs man das Seil blofs in die Hand nahm, find fchon mehrere 
Unglucksfalle mit veranlafst worden. — Das Seil auf fchweren Eispaffagen, 
z. B. am Kaftor, auf dem Cevedale. — Beim Abftiege auf Eis. — Wechfeln 
der Stellung der Theilnehmer, welche angefeilt find. — Abfahren mit dem Seile.
— Die Matterhornkataftrophe. — Ungliick am Cevedale, auf der Aiguille Blanche

de Peuteret, Dent Blanche. — Elliott und Mofeley.

Beinahe móchte ich dem Seil unter allen Ausriiftungs- 
gegenftanden des Touriften die grófste Wichtigkeit beimeffen. 
Man kann vieles eher ohne Pickel, ais ohne Seil unternehmen.

Die erfte Frage, die fich dabei ergibt, ift: welches Seil ift 
fiir den Touriften am beften? Diefe Frage ift fchon nach ver- 
fchiedenen Richtungen erwogen und behandelt worden und 
im praktifchen Leben eigentlich langft entfchieden. Man wendet 
jetztallgemein Seila aus dem weifsen, feidenglanzenden Manila- 
hanfe an. Yorziige derfelben find: fehr grofse Feftigkeit und
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Dauerhaftigkeit, geringes Gewicht und nicht zu hoher Preis. 
In den erften drei Punkten werden die Manilafeile von den 
Seidenfeilen iibertroffen, im Preife jedoch ift ein ganz aufser- 
ordentlicher Unterfchied, da ein feidenesSeil von viel geringerer 
Dicke, aber gleicher Lange das 8- bis iofache eines Manila- 
feiles koftet.

Zu dicke fowohl, ais zu diinne Seile find nicht gut auf 
Bergtouren zu verwenden; erftere find zu fchwer und ungefiige, 
letztere fchneiden zu ftark ein und geftatten keinen feften Griff, 
was namentlich beim Herabturnen an denfelben, fowie beim 
Aufziehen von etwa in Gletfcherfpalten geftiirzten Genoffen etc. 
fich geltend machen kann. (S. Mittheilungen D. Ó. A. V. 1885 
Nr. 5 S. 63.)

Die Dicke der gewóhnlich verwendeten Manilafeile betragt 
iom m  und ift dies das Mafs des englifchen Clubfeiles*), fowie 
der Seile, welche der deutfche und ófterreichifche Alpen- 
verein* **) an die Fiihrer vertheilt.

Ein derartig dickes Seil zu befitzen, ift in zahlreichen Fallen 
von fehr grofsem Vorzug. Die Seile aus gewohnlichem Hanf 
haben den Nachtheil eines viel grófseren Gewichts, fowie — 
und dies ift fehr wichtig — den Nachtheil, dafs fie faulen, 
wenn fie in feuchtem Zuflande liegen bleiben.

Eine Zeit lang waren geflochteneSeile aus Manilahanf inMode. 
Sie bewahrten fich aber gar nicht, indem die ftarker vorftehen- 
den Strahne fich in kiirzefter Zeit durchwetzten, wenn das Seil 
nur ein paar Mai iiber einen Felfenvorfprung herabgefchleift 
wurde.

Die Tragfahigkeit eines Seiles, wie wir es verwenden, ift 
beilaufig 200 kg, welche man frei daran hangen kann.

Eine Zeit lang dachten wir, ein folches Seil fei beim 
gewóhnlichen Touriften-Gebrauche unabreifsbar, bis wir des 
Gegentheils belehrt wurden. Durch grofse Felsblócke, welche 
in Bewegung gerathen, kann namlich auch ein Manilafeil ab- 
gefchnitten werden.

Es war im Jahre 1880, ais mein Bruder Otto und ich in

♦) Mit rothem Faden im Innem.
**) Mit grtinem Faden.

Z sig m o n d y , die Gefahren der Alpen. 2. Aufl. 12
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Gefellfchaft des Herrn A. v. Worafka den Olperer (Duxer 
Ferner) beftiegen. Wir waren im Abftiege begriffen und wollten 
von dem Kamme, der aus iibereinanderliegenden Blocken be- 
fteht, gerade auf den fogenannten Schneegupf(ein Schneekamm, 
aus dem fich der oberfte Felsgrat erhebt) iibertreten. Otto war 
voraus, ich in der Mitte und Worafka der ietzte. Da der 
Schneekamm bedeutend iiberwachtet war, hatten wir uns an 
das Seil gebunden. Zwifchen Otto und mir war das Seil be- 
reits gefpannt und ich wollte mich eben in Bewegung fetzen, 
ais Worafka fich riihrte und einen gerade hinter mir befind- 
lichen, mehrere Centner fchweren Błock ins Rollen brachte. 
Das Seil lag zwifchen uns beiden auf den Blocken. Ich wich 
fchnell dem fallenden Blocke aus. Ais er aber gegen Schram
mach hinabgepoltert war, bemerkten wir zu unferem Staunen, 
dafs unfer neues Seil beinahe ganz durchfchnitten war. Offen- 
bar hatte es aneiner Felskante gelegen und der dariiber fallende 
Stein hatte es mit einer feiner Kanten abgefchnitten. Wir 
banden uns an das zweite Seil, das wir mit uns fuhrten, indem 
wir uns vornahmen, ein andermal mehr Acht zu geben. Es 
war gerade noch ein halber Strahn undurchtrennt geblieben. 
Ein Herr aus Berlin, der uns angab, 2 Centner fchwer zu fein, 
wollte das ganz gebliebene Sttick zerreifsen. Er legte es tiber 
eine Thiirkante und liefs fein Gewicht fchnell mehrere Małe 
hintereinander darauf einwirken. Aber der Reft des Seiles 
hielt und er war nicht im Stande ihn abzureifsen. Wir liefsen 
in Wien beim Seiler das Seil anftijcken und konnten es fpater 
noch ganz gut verwenden.

Ein andermal machten wir eine ahnliche Erfahrung, ais 
wir namlich im Rami, fiidlich des Bietfchorns, einen Platz unter 
einem Błock ais Lagerplatz herrichteten. Ein ungeheurer, wohl 
mehrere Centner fchwerer Błock follte befeitigt werden. Zu 
diefem Cyclopenwerke legten wir das Seil in geeigneter Weife 
um den Błock, da er fich von zwei Leuten gefafst auch nicht 
im geringften bewegen wollte. Drei Mann zogen und zwei 
ftemmten fich riickwarts mit den Fiifsen daran. Endlich wankte 
der Błock und machte eine Bewegung. Aber im nachften 
Moment war das Seil zerriffen und die drei Ziehenden taumelten 
zuriick. Es war eben zwifchen zwei Blocke gerathen und durch

178
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die Bewegung des einen durchfchnitten worden. Die Blócke 
wirkten dabei gerade fo wie die Blatter einer Scheere*). 
So feft daher ein Manilafeil gegen Zug ift, fo leicht lafst es 
fich durchfchneiden. Es kann nicht ganz in Abrede geflellt 
werden, dafs vielleicht eine einzelne fcharfe Felskante ebenfo 
wirken kónnte, aber ein derartiger Fali ift uns noch nicht vor- 
gekommen. Man mufs natiirlich daraufachten,jemanden nichtauf- 
zufeilen, wahrend das Seil iiber eine zu fcharfe Felskante lauft.

Ich komme nun dazu, die Art des Anfeilens zu befprechen. 
Lange Zeit trugen wir Gletfchergiirtel und dem entfprechend 
an den Seilenden Carabiner, wie fie bei den Feuerwehren zum 
Einhaken in den Ring des Gurtes iiblich find. Unfere Glet- 
fchergurte waren aus fehr ftarkem Leder, 8 cm breit, und der 
eiferne Ring fo angebracht, dafs er nicht vom Gurt getrennt 
werden konnte, ohne dafs diefer geriffen ware. Die Feftigkeit 
liefs daher nichts zu wiinfchen iibrig. Die Breite ift eine fo 
betrachtliche, damit bei einem eventuellen Falle oder beim 
Auffeilen der Gurt nicht fo einfchneide, was wir oft ais eine 
nicht zu unterfchatzende Annehmlichkeit empfanden. Die 
Vortheile eines folchen Gurtes beftehen in dem eben ange== 
fiihrten ais Hauptfache, dann in dem der fchnellen Anfeilung, 
da man blofs den Carabiner einzuhaken braucht und darin, dafs 
der Gurt recht warm halt; ein Nachtheil ift, dafs man ein 
Ausriiftungsftiick mehr hat, welches gegen Kilo wiegt; ferner 
dafs das Verfahren nicht ganz ficher ift. Letzteres trifft wohl 
nicht den Gurt, wohl aber den Carabiner. So lange der Cara
biner neu ift, offnet er fich fchwer, denn die Feder, welche er 
enthalt, ift hinreichend ftark. Sobald er aber alter wird, offnet 
er fich leicht, durch irgend einen Zufall kann dies herbeige- 
fiihrt werden und — der Angefeilte ift nicht mehr angefeilt. 
Im Augenblicke, wo man am Seil zieht, kann dies fich nicht 
ereignen, aber in einem Momente des Nachlaffens fehr wohl. So 
gefchah es uns 1884 auf der Nordfeite der Dreifchufterfpitze. 
Ich hielt Herrn Prof. Schulz am Seil an einer ziemlich fchwe- 
ren Stelle. Er hatte meinen Gletfchergurt umgefchnallt und

*) Ahnliches gefchah 1884 einer grófseren Gefellfchaft anlafslich einer Er- 
fteigung des Feldkopf (Zillerthaler Alpen).
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war mittelft des Carabiners angefeilt. Es ift nicht gut durch- 
fiihrbar, in jedem Augenblick das Seil abfolut gefpannt zu 
erhalten, und fo war auch hier ein Moment vorangegangen, 
wo das Seil etwas lofe hieng. Auf einmal rief Schulz: »An- 
ziehen!« Ich rifs an und zu meinem Schrecken fchnellte mir 
der Carabiner entgegen. Gliicklicher Weife hielt fich unfer 
Freund felber fo lange, bis er das Seil wieder hatte und es 
nun unter Vermeidung der Benutzung des Carabiners griind- 
licher ankniipfen konnte. Das Gleiche war uns fchon im Jahre 
1881 mit Herrn Gfaller auf dem Tribulaun gefchehen und 1884 
noch ein zweitesmal auf der kleinften Zinne mit Kóchlin und 
zwar gerade an der allerfchwierigften Stelle. Daher haben wir 
iiber das Anfeilen durch den Carabiner den Stab gebrochen. 
Auch bei den Feuerwehren follen fich Stimmen gegen den 
Carabiner erhoben haben, indem Leute durch Auslaffen des- 
felben verungliickten. Wahrfcheinlich gefchieht das Offnen 
durch den Saum des Rockes, oder durch ein geeignetes An- 
ftemmen des Carabiners an den* Ring des Gletfchergtirtels in 
gewiffen Stellungen. Es kommt demnach gelegentlich ein 
Offnen der Carabiner vor, daher ihr Gebrauch zum direkten 
Anfeilen bei Gefahr einer Kataftrophe zu meiden ift.

Der Carabiner hat auch noch andere Nachtheile. Er macht 
die Ausriiftung um einige Dekagramm fchwerer. Dann kann 
er beim Aufziehen des Seiles irgendwo ftecken bleiben, eben- 
fo beim Abfchleifen des leeren Seiles von dem Felsvorfprung, 
an dem es befeftigt war.

Das erftere begegnete uns u. A. auf dem Thurnerkamp*), 
nachdem unfer Verfuch iiber den Sudgrat fehlgefchlagen war. 
Ais Otto iiber einen Plattenrifs hinunter war, follten die Pickel 
nach. Otto machte den Carabiner los und ich zog ihn her- 
auf; da plótzlich merkte ich, dafs er fich irgendwo verfangen 
haben miiffe. Ich zog ftarker an, weil man dadurch in folchen 
Fallen das Seil meifl wieder freimachen kann. Ich liefs nach, 
zog wieder an. Es half nichts; der Carabiner war in der Fels- 
ritze eingeklemmt. Was war zu thun? Ohne Pickel konnte 
Otto von unten nichts helfen. Ich befreite alfo meinen Cara-

*) Ófterr. Alpenzeitung Nr. 88. S. 130.
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biner vom Gletfchergurt, fteckte die Pickel in die Seilfchlinge 
und verfuchte fie abzufeilen, ohne das zweite Seilende in der 
Hand zu haben. Und fiehe da, das Seil reichte noch fo weit, 
dafs Otto, wenn er etwas entgegenkletterte, die Pickel erreichen 
und nach einiger Anftrengung auch losmachen konnte. Ich 
feilte mich nun felber ab und an dem herabgefchleuderten 
Seil zogen wir nun beide aus Leibeskraften, da alle Verfuche 
mit dem Pickel, den Carabiner herauszubringen, nichts halfen. 
Auch dies war umfonft. Das Seil dehnte fich wohl um Deci- 
meter. Endlich ftieg Otto nochmals hinauf, doch auch er konnte 
den Ring nicht herausbringen. Soblieb nichts anderes ubrig, ais 
das Seilmoglichftknapp am Carabiner abzufchneiden. Einfolcher 
Vorfall ware noch viel fataler, wenn er beim Abfchleifen des 
Seiles gefchehen wiirde, da man, wenn die Zeit drangte, móg- 
licherweife einen grofsen Theil des Seiles verlieren wtirde.

Dennoch móchte ich den Carabiner nicht vóllig miffen. 
Erftens kann man mittelft desfelben manche Gegenftande, z. B. 
Rucksacke fehr fchnell und ficher anfeilen, zweitens ift er ein 
Gewicht am Ende des Seiles, was beim Werfen desfelben von 
grófstem Vortheile ift, drittens erfetzt er den Whymperfchen 
Seilring, worauf ich noch zuriickkommen werde.

In ahnlicher Weife, wie ein Carabiner, kann fich auch ein 
Knoten am Ende oder in der Mitte des Seiles in Felsfpalten 
feft klemmen und zum Verluft eines Seilftuckes Veranlaffung 
geben. Dies ereignete fich z. B. bei Forcierung des Oftgrates 
der Meidje. (S. Zeitfchrift D. Ó. A. V. 1885 S. 414.) Welche 
Fatalitaten ein Knoten im Seil beim Herausbefdrdern von 
Menfchen aus Gletfcherfpalten mitunter verurfacht, beweift der 
auf S. 171 diefes Buches mitgetheilte Lauener’fche Fali.

Man vermeide demnach, wenn es irgend thunlich, Knoten 
im Seile und lofe Verfchlingungen desfelben fofort auf, falls 
fich folche gelegentlich bilden follten, was namentlich dann 
haufig gefchieht, wenn durch Wechfel des Terrains ein wieder- 
holtes An- und Abfeilen der Gefellfchaft nothig wird.

Die Lange des Seiles richtet fich natiirlich nach der Zahl 
der an einer Partie theilnehmenden Perfonen. Uber den 
Zwifchenraum, der zwifchen ihnen gelaffen werden foli, kann
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bei Felstouren keine beftimmte Regel aufgeftellt werden. Auf 
Gletfchern foll-jedoch, wie ziemlich allgemein angenommen 
wird, die Diftanz 6 bis 8 Meter betragen. Ift fie zu gering, 
fo ift Gefahr vorhanden, dafs zwei Menfchen gleichzeitig eine 
Schneebriicke betreten miiffen, ift fie grofser ais 8 Meter, fo 
ift das ordnungsmafsige Spannen des Seiles fehr erfchwert. 
Auch kommen Spalten, die da, wo man fie uberfchreitet, breiter 
find ais 8 Meter, nur felten vor.

Nachdem bei Gletfcherpartien, wie unten ausgefuhrt wer
den foli, meift drei bis vier Perfonen betheiligt find, fo ergibt 
fich, dafs die gewóhnlich verwendeten Seile eine Lange von 
20 Meter befitzen. Das Gewicht eines fo langen und io mm 
dicken Seiles aus Manilahanf betragt gegen 2 Kilogramm. Fiir 
manche befonders fchwierige Klettertouren ift es angezeigt, 
zwei Seile mit fich zu ftihren. Ebenfo ftets, wenn die Gefell- 
fchaft iiber fiinf Theilnehmer zahlt. Auf Gletfchern kann allen- 
falls eine folche Zahl an e in e m  Seile gehen, auf anderem 
Terrain wird aber das Tempo viel zu fehr verzogert, wenn 
fiinf Mann an e inem  Seile find; denn jeden kleinften Auf- 
enthalt miiffen alle fiinf mitmachen. Selbft auf Gletfchern 
binden wir uns in folcher Anzahl mit Vorliebe an zwei Seile, 
was ftets den Vorzug grdfserer Beweglichkeit gewahrt. Auf 
fchweren Partien find 4 Perfonen die hóchfte Anzahl, welche 
an einem Seile gehen follen. Je mehr Perfonen, defto ge- 
ringer ift die Wahrfcheinlichkeit, dafs der letzte fie im Falle 
eines Sturzes zu halten im Stande fein werde. Die Sicherheit 
wird alfo nicht erhóht durch die Zahl der angefeilten Perfonen-

Es ift hier am Platze, etwas iiber die Anzahl der Per
fonen zu fagen, welche an einer Partie theilnehmen follen. Je 
beffer die Bergfteiger, defto mehr kónnen gleichzeitig einen 
fchweren Berg befteigen, ohne fich gegenfeitig zu gefahrden. 
Freilich thun fie gut, fich mit fo vielen Seilen zu verfehen, 
ais ihrer Zahl nach nothwendig find. Gewóhnlich lautet die 
Frage fo Wie viele gute Bergfteiger (Fiihrer) foli fich ein 
fchlechter oder mittelmafsiger Bergfteiger (Tourift) mitnehmen, 
damit er móglichft ftcher fei? Die Antwort darauf ift: zwei, 
wenn es fich um eineEistour, und einen oder zwei, wenn es fich
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um eine Felstour handelt*). Wahrend namlich der erfte Fiihrer 
die Stufen fchlagt, hat der zweite Fiihrer den Touriften feft 
am Seile zu halten. Mehr gute Bergfteiger mitzunehmen, ift 
ganzlich zwecklos. In Riickficht auf die Zeiterfparnis und die 
Gefahr des Steinfalles ift es im Gegentheile bei fehr fchwie- 
rigen Touren wichtig, die Theilnehmer auf die allergeringfte 
zulaffige Anzahl zu befchranken. Dafs in Chamonix fiir jeden

Anfeilung eines Gletfchergurtes in der Mitte des Seiles.

Mont-Blanc-Touriften zwei Fiihrer und ein Trager gefordert 
werden, ift nur dadurch zu erklaren, dafs der Mont-Blanc ein 
leichter Berg ift, bei dem auch keine Gefahr von fallenden 
Steinen droht. Ware er fchwierig oder fteingefahrlich, wiirde 
diefe Forderung, welche nur den Zweck hat, aus dem Tou
riften moglichft viel Geld herauszupreffen, von felber fallen.

Wennfich zwei fchlechte Touriften zufammengethan haben, 
fchwierige Bergpartien zu machen, fo follte man ihnen rathen, 
lieber auseinander zu gehen. Wenn fie fchon durchaus zu- 
fammengehen wollen, fo diirften drei Fiihrer fiir fie die befte 
Anzahl fein. Schwere Touren aber follen fie lieber unterlaffen. 
Zwei gute Touriften, die fich ihr Gepack felber tragen, haben

*) Ich nrnfs hier die gegentheilige Anficht Dr. Giifsfeldts bemerken, wel- 
cher (Zeitfchr. D. Ó. A. V. 18S1 S. 90) die Meinung ausfpricht, dafs drei Fiihrer 
und ein Tourift die ficherfte Combination darftellen.
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oft, befonders auf Felstouren, mit einem Fiihrer genug. Tragen 
fie nichts, fo miiffcn fie fich zwei Fiihrer nehmen. Fur Fels
touren halte ich zwei gute Bergfteiger fur die befte Anzahl, 
fur Gletfchertouren mochte ich die Anzahl drei vorziehen. 
Einmal fchon wegen des haufigeren Abwechfelns beim Schnee- 
treten, dann weil, wenn jemand zufallig in eine Spalte fiele, 
ein einzelner meift n ic h t  d ie  n o th w e n d ig e  Hilfe leiften kann.

Jetzt noch einige Worte iiber das Anfeilen. Wenn man 
einen Gletfchergurt in der Mitte des Seiles befefligen will, fo 
gefchieht dies in der Weife, wie es S. 183 dargeftellt ift. Man 
nimmt eine Schlinge, fleckt fie durch den Ring des Gurtes 
und fleckt dann den Gurt felber durch die Schlinge. Ifl man 
aber kein Freund der Gurte, fo verfahrt man am beften in 
der folgenden Art. Man nimmt das Seil doppelt und kniipft 
einen Knoten darein, fo dafs man eine abgekniipfte Seil- 
fchlinge erhalt. Nachtraglich kann man die Grdfse nach Be- 
darf regeln. Am Ende des Seiles kann man fich mittelft eines 
gewohnlichen mehrfachen Knotens anbinden.

Im Band I des Alpine Journal (S. 321) werden die Knoten 
befprochen, welche man zum Anfeilen verwenden foli und 
zwar auf Grund von Experimenten. Je ieichter ein Knoten 
gefchiirzt wird, heifst es dort, delto beffer ift es. Je fefter, 
delto eher wird das Seil durch feine eigenen Fafern an der 
Stelle des Knotens durchfchnitten. Die dort abgebildeten 
Knoten find folgende.

Nr. 1.

Nr. 1 zum Yerkniipfen zweier Seilenden.

Nr. 2.

Nr. 2 zum Anbinden am Seilende.
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Nr. 3 zum Anbinden in der Mitte des Seiles (nach meiner Meinung fchlecht).
Nr. 4 der nach dem Alpine Journal verwerfliche Knoten, den wir gewohnlich anwendeten.

Der Knoten Nr. 4 wird ais einer bezeichnet, welchen man 
nie machen follte, gerade fo wenig wie den gewohnlichen 
Knoten. Ich kann mich diefer Meinung nicht anfchliefsen, 
obfchon ich keine Experimente in diefer Richtung gemacht 
habe. Ich weifs nicht, in wie weit fich die englischen Knoten in 
der Schweiz eingebiirgert haben. Wir haben gerade immer den 
perhorrescierten angewendet. Die Experimente werden wohl 
nicht ganz den realen Verhaltniffen entfprochen haben. Man 
hat wahrfcheinlich Gewichte und nicht Menfchen angehangt. 
Jemand der mit dem Knoten Nr. 3 angebunden ift und der 
in eine Gletfcherfpalte fallt, wird zwar nicht das Seil zerreifsen, 
aber wenn er hoch fallt, wird die fich zuziehende Seilfchlinge 
ihm mindeftens einige Rippen brechen oder ihn vielleicht er- 
driicken. Auch wurde nicht verfucht, ob ein Menfch das eine 
Ende eines Seiles halten konne, wahrend an dem anderen der 
nach Nr. 4 gefchiirzte Knoten zerreifst. Meine Meinung ift 
daher kurz zufammengefafst, das theoretifch ficherlich der im 
Alpine Journal empfohlene Knoten der ftarkfte ift, dafs aber 
in der Praxis noch nie ein Ungliick dadurch hervorgerufen 
wurde, dafs man einen Knoten anders fchiirzte. Gegen Knoten 
Nr. I lafst fich nichts einwenden, wenn es fich darum handelt, 
ein zerriffenes Seil zu verkniipfen. Der Knoten Nr. 2 hat den 
Nachtheil, dafs er fehr leicht mit einem ahnlich zu fchiirzen-
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den verwechfelt werden kann, der wieder eine Zugfchlinge 
ergibt. Den Knoten Nr. 3 aber halte ich direkt fur verwerflich.

Im grofsen Publikum ift die Meinung verbreitet, dafs es 
unmoglich fei, jemanden, der fturzt, am Seile zu halten, und 
die Laien find immer hochft erftaunt, wenn man ihnen aus- 
einanderfetzt, wie fich dies machen lafst. »Werden Sie denn 
nicht vom Seile,gleich umgeriffen?« wird da meiftens gefragt.

Wenn das Seil ftraff gefpannt ift, und man daher keinen 
Ruck erhalt, braucht man dasfelbe blofs in der Hand zu halten 
und wird leicht im Stande fein, das durch die Reibung be- 
deutend verminderte Gewicht des Gefahrten zu halten; felbft, 
wenn diefer frei iiber eine Wand herabhangt, vermag man 
dies. Anders freilich, wenn er von einer gewiffen Hóhe herab- 
ftiirzt und man einen Ruck auszuhalten hat; da wird es im 
allgemeinen nothwendig fein, dafs das Seil auch dem Halten- 
den um den Leib gebunden fei. Auf Felfen pflegt man an 
fchwierigen Stellen das Seil iiber einen Felsvorfprung zu legen, 
iiber den es nicht hinabgeriffen werden kann. Selbftverftand- 
lich mufs derfelbe vorher in Bezug auf feine Feftigkeit einer 
genauen Priifung unterzogen worden fein und diefelbe beflanden 
haben. Der Vorfprung befindet fich hoher ais die Perfon, 
welche das Seil halt. Erfolgt nun wirklich ein Sturz, fo trifft 
der Ruck in der Richtung nach aufwarts und kann auf diefe 
Weife paralyfiert werden. Auf Grasbiifcheln wird in den 
gleichen Fallen die Pickelfpitze eingehauen und die Pickel- 
fchaufel erfetzt den fehlenden Vorfprung. Ebenfo gefchieht 
dies auf hartem Firn, wahrend auf weichem Schnee der Pickel 
mit feinem Stiel eingeftofsen und das Seil darum gelegt wird. 
Peter Dangl nennt diefe Vorrichtung den Flafchenzug. Er hat 
fchon ófters feine Touriften mittelft desfelben gehalten.

Es ift eine wichtige Eigenfchaft des firft climbers, dafs er 
weifs, wann feine Touriften fallen konnten. In folchen kriti- 
fchen Momenten mufs er dann darauf gefafst fein, fie zu halten. 
In jeder Lagę ift das naturlich nicht móglich. Das ift auch 
die wichtigfte Aufgabe der Fiihrer.

Ich habe fchon ófters meine Gefahrten mittelft des Seiles 
im Sturze aufgefangen an Stellen, wo der Sturz harmlos ver-
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laufen ware, aber auch an folchen, wo er wohl tódtlich geendet 
hatte. Einige von diefen Fallen will ich hier erzahlen.

Am 1. Auguft 1881 ftiegen Otto und ich von der hohen 
Angelus-Spitze (Ortleralpen) zum Laaferferner ab. Wir wollten 
durch eine vereifte Schneerinne zum Ofenwandferner gelangen 
und hatten eben das Seil angelegt. Ich hatte meinen Pickel 
bei Seite geftellt und ftand am rechten Rande der Rinne und 
war, glaube ich, im Begriffe, wir etwas an den Schuhen zu 
ordnen, ais Otto, der das nicht bemerkt hatte, plótzlich ab- 
zufahren begann. Wenn ich mitgeriffen worden ware, fo blieb 
mein Pickel oben. Ich umfafste daher mit beiden Armen die 
dicke Eiskante, welche den oberen Rand des Schneefeldes 
bildete, und erwartete den Ruck, der aber nicht befonders 
ftark ausfiel. Meines Bruders Fahrt nach abwarts war mo- 
mentan zum Stillftand gebracht.

Der zweite Fali ereignete fich auf der fleilen Eiswand, 
welche der Hochferner gegen das óftliche Oberbergkees herab- 
fendet. Im Nebel rannten wir diefelbe an, ohne zu wiffen, 
dafs es weiter links ganz leicht gehe. Otto war voran. Er 
iiberfchritt auf einer fchmalen Eisbriicke den Bergfchrund nach 
rechts hin und hieb jenfeits Stufen in die aufserfl fteile Eis
wand. Nun kam Purtfcheller. Ais er aber das unfichere 
Terrain hatte betreten miiffen, damit das Seil reiche, band er 
fich los. Ich blieb nun allein angefeilt und hatte demnach 
noch einen guten Theil des Seiles zur Dispofition, den ich 
langfam nachlaffen konnte. Unterhalb der Randkluft flachte 
fich das Kees mehr aus, etwa bis auf eine Neigung von 30°; 
weiter unten ward es ganz eben. Ich fafs am Rande des an 
jener Stelle fehr fchmalen Bergfchrundes, die Fiifse auf die jen- 
feitige Kluftwand angeftemmt, wofelbft an geeigneter Stelle 
auch der Pickel eingehauen war. Um die rechte Hand hatte 
ich das Seil gewunden. Otto fleuerte nach rechts hinauf, fo 
dafs er iiber eine uberhangende Stelle der Randkluft kam. Die 
Eiswand wurde dort fo fteil, dafs er mit feinem langen Pickel 
nicht mehr Stufen hauen konnte, was er nun durch Ausgraben 
von folchen mit feinem Meffer erfetzen wollte. Endlich konnte 
er nicht weiter und wollte zuriick, aber die gemachten Stufen 
waren zu klein. Er traf die nachfte nicht. und einen Moment
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nachher fah ich ihn iiber die iiberhangende Stelle der Rand- 
kluft herabfliegen. Purtfcheller hatte das iibrige Stiick des 
Seiles gefafst. Einen Augenblick fpater bekam ich den Ruck, 
der diesmal fehr heftig war. Er ftreifte mir die Rechte vom 
Pickel herab und verletzte fie am kleinen Finger. Purtfcheller 
fiihlte keinen Ruck mehr. Es ift zweckmafsiger, das Seil um 
den Arm zu winden, da man dort nicht verletzt wird. Die 
Hóhe des Sturzes betrug diesmal ficher 30 Meter und den- 
noch wurde ich nicht einmal aus derStellung gebracht. Hierbei 
ift aber nicht zu vergeffen, dafs die geringe Neigung des unten 
befindlichen Hanges die Gewalt fehr abfchwachte. Otto’s 
Hut war etwas weiter hinabgefallen und mufste erft geholt 
werden. —

Verhangnisvoller ais diefe beiden hatte der folgende Fali 
ausgehen kónnen. Ich ftieg mit Herrn Karl Diener vom kleinen 
Odftein herunter (im April 1882). Es dunkelte bereits und das 
W etter war fehr fchlecht. Diener gieng voraus und follte auf 
den vom Neufchnee bedeckten und zum Theile vereiften Fels- 
platten nach links traverfieren. Ich hatte meinen Pickel in 
einen vereiften Rafenfchopf gefchlagen und das Seil darum 
gelegt. Mein Genoffe war eben im Begriffe, aus einer Rinne 
herauszutreten, ais er ausglitt. Er wollte fich durch Einfchlagen 
des Pickels halten, derfelbe entfchliipfte jedoch feinen Handen 
und er fuhr hinab iiber die Platten der Tiefe zu. Doch nicht 
lange, denn das Seil that feine Schuldigkeit und der Fallende 
ward aufgehalten. Da er fchief herabpendelte, war der Ruck 
auch diesmal kein fehr bedeutender. Die Diftanz zwifchen uns 
betrug etwa 8 Meter. Das iibrige Seil war bei mir, ich hatte 
nur foviel iiber den Pickel laufen laffen, ais gerade noth- 
wendig war.

Ein vierter Fali ereignete fich gelegentlich unferes Ver- 
fuches auf den hochften Gipfel der Marmarole (27. Juli 1884).

Wir waren an jener beriichtigten Stelle des Oftgrates der 
Marmarole angelangt, wo eine iiberhangende Felswand erftiegen 
werden mufs. Das ganze Bergmaffiv hat einen aufserordent- 
lich plattigen Bau und die Platten brechen an ihren Randem 
ftets in der W eife ab, dafs fie iiberhangen; auf eine fteile 
Plattenlage folgt immer ein iiberhangender Abfturz. Zwei
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Tage vorher war viel Neufchnee gefałlen und reichlich lagen 
noch die Refte deffelben auf den Platten, mit einer Eiskrufte 
iiberzogen.

Nach links fturzen lothrechte Wandę ab, der Grat felber 
ift durch eine iiberhangende Stelle unterbrochen, an welche 
unten eine 10 m hohe, 50° geneigte Plattenlage, die aufserft 
glatt ift, gegen uns zu fich anfchliefst. Das ftxe Seil, welches 
die erlten Bergfteiger hangen gelaffen hatten, um ihren Nach- 
folgern die Uberwindung zu erleichtern, war geriffen; der eine 
Theil lag auf der Platte, den obern hatte der Wind nach links 
uber den iiberhangenden Abfturz hinausgeweht. So wollten 
wir denn verfuchen, ob wir die Stelle nicht doch zu bewal- 
tigen im Stande waren. Einer von uns erklomm, auf den 
Knien rutfchend, die Platte, welche beinahe gar keinen Halt 
darbot. Er hatte Steigeifen an, da oben Vereifung zu be- 
merken war und man vielleicht mit denfelben Halt finden 
konnte. Endlich war er an der iiberhangenden Stelle ange- 
kommen. Ein rechter Stand bot fich auch dort nicht, aber 
doch wenigftens Griffe fur die Hande, um fich halbwegs zu 
fichern. Anfangs verfuchte er, die iiberhangende Stelle allein 
zu bewaltigen. Aber es waren weiter oben keine rechten 
Griffe und iiberall lag in den Ritzen Eis. Unfer Freund rief 
herab, dafs es mit Unterftiitznng vielleicht gehen werde. Ich 
klettfi 'e alfo, am Seile mich haltend, deffen eines Ende unfer 
Freund um den Korper gebunden hatte, hinauf, wobei ich 
gleich einen Pickel mitnahm, um mit demfelben Unterftiitzung 
geben /u  kónnen. Die Stelle, wo mein Freund verfuchen 
wollte, war eine kleine Depreffion in der Wand, etwas rechts 
von meiner Stellung. Mir gefiel fie nicht und ich hatte es 
lieber weiter links verfucht, wogegen meine Gefahrten prote- 
ftierten, da ich im Falle eines Sturzes uber die lothrechte 
Wand gefałlen ware. Ich fah mich nun nach einem Felsvor- 
fprung um, um den ich das Seil zur Sicherung des Voran- 
fteigenden legen konnte. Es fand fich einer gerade uber mir, 
ganz feft, aber fo, dafs man das Seil hineinhalten mufste, da 
es fonft hinabgeglitten ware. Ich fixierte mit der linken Hand 
das Seil an dem Vorfprung, wahrend die beiden anderen Ge
fahrten, welche auf der Gratfcharte ganz gefichert ftanden, das
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untere Ende desfelben hielten. Mit der rechten Hand wollte 
ich meinen .Freund unterftiitzen. Diefer bat aber, ihm den 
Pickel zu iiberlaffen. So mufste mir mein anderer Freund 
vorher meinen langen Stock heraufbringen, dann konnte die 
Sache angehen. Ich ftiitzte den Vorankletternden mit der 
Rechten, bis er beilaufig in der Hóhe meines Kopfes ftand. 
Nun war er von dem oben angebrachten Seil blofs etwa 3 m 
entfernt. Doch direkt hinauf gieng’s nicht. Er riickte etwas 
nach rechts. Dort konnte ich ihn nicht weiter fttitzen, ohne 
die Fixierung des Seiles aufzugeben. Ich bat ihn, zuriickzu- 
kehren. Das war aber nicht mehr moglich, da feine Hande 
wegen der Kalte der vereiften Felfen ganz erftarrt waren. Der 
Sturz war unvermeidlich. Alle waren darauf gefafst, jeder 
wufste, was er zu thun hatte. Ich griff mit beiden Handen 
nach dem Seile und fixierte es moglichft ficher, wobei ich den 
Stock, der fonii abgefallen ware, in die Linke nahm. Unfer 
Freund rief: »Ich kann nicht mehr halten«, und flog im nach- 
ften Augenblick an mir voriiber. Etwa 4 Meter tiefer wurde 
fein Sturz durch das fich fpannende Seil gehemmt, eben ais 
die Fiifse unferes Freundes die Platte beriihrten. Das Seil 
hielt an dem Vorfprung, ich jedoch wurde durch den plótz- 
lichen Zug aus meiner Stellung gebracht und herumgedreht, 
fo dafs ich den Riicken der Platte zukehrte. Blofs mit der 
Rechten hielt ich mich am Seil, in der Linken den Stock. »Es 
ift nichts gefcheheno, rief der Gefturzte, uns beruhigend. Die 
beiden unten ftehenden Gefahrten liefsen nun langfam das 
Seil nach, bis der am Seil Hangende bei ihnen angelangt war. 
Ich holte noch den oben baumelnden Pickel und liefs mich 
dann auch zu den anderen hinab. Vielleicht hatten wir die 
Stelle ohne Vereifung bewaltigen konnen. Wir hatten Un- 
mdgliches versucht, darum waren wir abgefchlagen worden.

Noch einmal hatten wir im Jahre 1884 Gelegenheit zu 
fehen, dafs es nicht allzu fchwierig fei, jemanden am Seile zu 
halten, und dies anlafslich der Erfleigung des Bietfchhorn von 
Siiden. Ich hatte eben tiber einen fleilen Eishang langs einer 
ganz glatten Felswand etwas nach abwarts Stufen gefchlagen und 
wollte jenfeits einen fchmalen Rifs hinanklimmen, ais Prof. 
Schulz mir zurief, ich móchte ihm doch das Seil zuwerfen,
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welches fich in meinem Ruckfack befand. Anfangs argerte ich 
mich iiber den Zeitverlufł, dann aber nahm ich es heraus und 
warf es hiniiber. Es wurde aber nicht gefangen. Noch ein 
zweites Mai. Wieder glitt es die Eiswand hinab. Schon wollte 
ich es einpacken, ais ich mich bewogen fand, doch noch einen 
dritten Verfuch zu machen. Jetzt fieng es der Profeffor, band 
fich an und trat gleich darauf den bbfen Gang an. Die Stufen 
waren etwas klein, vielleicht mit Eisfplittem bedeckt. Zur 
grófseren Sicherheit war ich ein paar Meter in das Couloir hin- 
aufgeklettert und hielt mich mit der Rechten an einem Fels- 
vorfprung, wahrend ich das Seil mit der Linken fafste und mich 
auch mit den Beinen fo feft ais móglich verftemmte. Jetzt 
fah ich, wie der Profeffor flatt in die nachfte Stufe, dariiber 
hinaustrat. Im nachften Moment glitt er iiber die Eiswand. 
Aber er pendelte, durch das Seil gehalten, nach meiner Seite 
hertiber und gelangte an den Felfen, welche die Eiswand unter 
mir einfaumten, zur Ruhe. Wie froh war ich, das Seil noch 
ein drittes Mai geworfen zu haben! (Vergl. Jahrb. des S. A. C. 
20. Jahrg. S. 82.)

Im Allgemeinen verwendeten wir das Seil beim Aufwarts
klettern in den Felfen nicht. Bei guten Bergfteigern ift dies 
auch nicht nóthig. Anders freilich, wenn ein guter Steiger 
einen fchlechten fiihrt, welch’ letzterer beftandig des Seiles 
bedarf. Diefes aber hat in den Felfen und befonders in den 
Dolomiten den Nachtheil, dafs das Seil fehr leicht Steine los- 
macht, welche den unten Befindlichen ernftlichverletzenkónnen. 
Wir beniitzen das Seil nur bei Bewaltigung der allerfchwie- 
rigften Stellen. Einestheils, um dem Vorankletternden eine, 
wenn auch geringe Sicherung zu gewahren, anderntheils um 
den Nachfolgenden ein leichtes Hinaufkommęn zu ermóglichen. 
Der Vorankletternde kann manchmal eine Seilfchlinge nehmen 
und fie voraus auf einen Vorfprung legen, jedoch nur dann, 
wenn er denfelben aufs Sorgfaltigfte gepriift hat, fowolil in 
Ruckficht auf feine Feftigkeit, ais auch in Bezug darauf, dafs 
die Rinne hinter dem Vorfprung tief genug fei, um ein Aus- 
gleiten des Seiles zu verhindern. Die unten Befindlichen 
ziehen leicht an, nun hangt er an dem Yorfprung, durch das
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Seil gehalten. In diefer Lagę kann man fich eine Weile lang 
ausraften.

An folchen fchweren Stellen werden dann die Gerath- 
fchaften, namentlich die Eispickel, und an fehr fchweren Stellen 
auch die Ruckfacke aufgefeilt. Alle diefe Gegenftande kónnen 
wahrend des Aufhiffens leicht an Felsvorfprtingen hangen 
bleiben. Doch kann man fie durch Nachlaffen und Wiederan- 
ziehen meift freimachen. Schlimmer fteht es, wenn fie fich 
o feft verfangen haben, dafs fie beim Nachlaffen nicht wieder 

hinab wollen. Da bleibt manchmal nichts anderes iibrig, ais 
das Seilende, welches man noch hat, hinabzuwerfen, wenn es 
noch langt, damit die nachkommende Perfon die Dinge 
losmachen helfe. Pickel mufs man mehrfach feflbinden, denn 
aus der einfachen Schlinge kónnten fie leicht herausfchltipfen. 
Ein Bergftock mufs noch griindlicher befeftigt werden. Beim 
Auffeilen der Ruckfacke mufs man darauf Riickficht nehmen, 
ob fie nicht etwa zerbrechliche Dinge enthalten, in welchem 
Falle lieber einer der Bergfleiger mit dem Ruckfack klettern 
foli. Zerbrechliche Waffergefafse giengen uns auf diefe Weife 
fchon zu Grunde.

Man kann nun beim Aufwartsbefordern der Perfonen das 
Seil fo beniitzen, dafs der unten Befindliche es um den Leib 
bindet und der Obere immer ruckweife, fo wie der andere 
klettert, anzieht, indem er bei gutem Stande das Seil frei mit 
beiden Handen halten kann, bei fchlechtem aber es um eine 
vorfpringende Felseęke legt, welches Verfahren das viel 
ficherere ift.

Es wurde manchmal die Frage aufgeworfen, ob es fiireinen 
einzelnen Mann móglichifl, einen anderen frei iiber eine Fels- 
wand aufzuziehen. Ich glaube, dafs es dabei fehr auf die Rei- 
bungsverhaltniffe ankommt. Ich gehóre nicht zu den hervor- 
ragend flarken Leuten und habe auf kurze Strecken meinen 
Gefahrten fchon an fenkrechter Wand heraufgezogen, ohne dafs 
er felber zu feiner Befórderung etwas that. W’enn dann jemand 
nur etwas felber klettert, ift das Hilfegeben mit dem Seile ver- 
haltnismafsig leicht, denn einen Menfchen frei zu halten ift, 
wie ich erwahnte, gar nicht fchwer.

Die zweite Art das Seil zu benutzen ift die, dafs der Obere
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das Seil blofs fixiert, derUntere daran aber hinaufklettert, ohne 
dafs er es um den Leib gebunden hatte. Diefe A rt ift natiir- 
lich fur den Oberen viel weniger anftrengend, aber der Untere 
mufs auch ein befferer Kletterer fein.

Beim Traverfieren, alfo beimKlettern in horizontaler Richt- 
ung, ift die Befefligung des Seiles in der angegebenen Weife an 
einem Felsvorfprung das befle Sicherungsverfahren. Derzweite 
von den drei Theilhabern einerGefellfchaft vermag dann an dem 
gefpannten Seile, fich wie an einem Gelander haltend, hintiber- 
gehen. Dies kann dort nothwendig werden, wo man dem 
zurtickgebliebenen Dritten das Seil wegen der zu grofsen 
Diftanz, wegen vorftehender Felfen, oder wegen zu fchlechten 
Standes nicht mehr wiirde zuwerfen kónnen, und diefer fonft 
ohne Seil nachkommen mufste.

Auch beim Traverfieren verwendeten wir das Seil nur an 
den fchwerflen Stellen oder dort, wo Stellen wegen des drohen- 
den Steinfalles fchneller paffiert werden miiffen, ais dies im 
Intereffe ficheren Kletterns geboten erfcheint. Wichtiger ift 
der Gebrauch des Seiles beim Abwartsklettern.

Diefes ift weniger anftrengend ais das Hinaufklettern, aber 
es erfordert einen ficheren Steiger. Stets fiirchtet fich der An- 
fanger vor dem Abwartsgehen, da es ja fo viel fchwieriger fei 
ais das Anfteigen. Erfteres ftrengt die Gelenkbander mehr an, 
letzteres die Muskeln. Es gibt viele gute Kletterer, fobald es 
bergauf geht. Hinab find fie langfam und trauen fich fehr 
wenig. Darum mufs man mit fchwacheren Steigern oft hinab 
das Seil anwenden, wo man es aufwarts nicht benóthigte. Es 
mag hiezu der im Kapitel vom Nebel erwahnte Umftand bei- 
tragen, dafs die Kletterftellen fich hinabzu oft viel fchauerlicher 
ausnehmen, ais in umgekehrter Richtung. Ich will jedoch nicht 
leugnen, dafs es in der That aufserordentlich fchwere Kletter
ftellen gibt, welche man hinauf bewaltigen kann, weil man Alles 
fieht, iiber die man aber ohne Seil nicht hinab kommen konnte. 
Uber folche Stellen klettern die Erften meift am Seile gehalten 
mit der Bruft gegen den Felfen hinab. Der Letzte mufs fich 
abfeilen. Dies ift jedoch ftets eine fehr gefahrliche Sache und 
darf man zu diefem letzten Mittel nur dann greifen, wenn auf 
andere Weife hinunterzukommen keine Ausficht vorhanden

Z sig m o n d y , die Gefahren der Alpen. 2. Aufl. 13
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jft. Man thut jedenfalls beffer, wenn man Partien, bei welchen 
derartige Stellen iiberwunden werden miiffen, einfach nicht 
unternimmt.

Fur das Abfeilen gibt es mehrere Methoden. Die gewóhn- 
lichfte ift die mit dem doppelt gelegten Seil. Das Seil wird 
dabei um einen Felsvorfprung gelegt, und der Letzte klettert 
an dem doppelt hinablaufenden Seile frei hinunter. Man lafst 
beide Enden des Seiles von dem untenftehenden Gefahrten feft 
anziehen, wodurch die Lagerung des Seiles eine wefentlich 
ficherere wird. Es kann vorkommen, dafs der Błock, um den 
das Seil gelegt wurde, fo breit ift, dafs man nur an einem 
Seilftiicke fich zu halten vermag, da man zu dem andern nicht 
hinubergreifen kann. Natiirlich mufs man da von dem Ge
fahrten das andere Seilende feft anziehen laffen, um dort ein 
Gegengewicht zu bieten. Der Vorfprung, welchem man das 
Seil anvertraut, braucht nicht gerade grofs zu fein; von aller- 
hóchfter Wichtigkeit ift jedoch, dafs fich hinter ihm eine aus- 
gefprocheńe Rinne fur das Seil befinde.

Er mufs natiirlich abfolut feft fein, was man vorher durch 
mehrmaliges kraftiges Riitteln erprobt. Halt er dies aus, fo 
kann man fich unter Beobachtung der allergrófsten Vorficht 
am Seile hinablaffen; freilich mufs jeder plótzliche Ruck 
forgfaltigft vermieden werden. Es ift ficherer, felbft wenn die 
Felfen Griffe bieten, fich blofs am Seile und nicht auch an den 
Felfen zu halten, da das Seil gerade, wenn man es brauchen 
wurde, durch den Ruck aus feiner Lagę gebracht und herab- 
gefchleudert werden kónnte, was eine Kataftrophe zur Folgę 
hatte.

Ift man nun unten, fo handelt es fich darum, das Seil herab- 
zubringen. Man kann es entweder durch Schnellen, welches 
eine iiber das Seil fortlaufende Welle erzeugt, herabwerfen, 
oder das eine Ende anfaffen und anziehen, wodurch das andere 
Stiick dann nach oben gezogen und endlich durchgefchleift wird.

Ich ziehe die Methode des Abfchnellens der andern weit 
vor, denn erftens wird das Seil dabei gefchont, zweitens geht 
es viel fchneller und ficherer. Allerdings mufs man dann zum 
Abfeilen, wenn man die Wahl hat, unter zwei Vorfpriingen 
fich meiftens den kleinern wahlen. Beim Abfchleifen wird das
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Seil fehr ftark mitgenommen, fo dafs ein neues gleich ganz 
abgeniitzt ausfieht; dann kann es, wenn die Ritze enge ift, in 
der es lauft, fehr leicht ftecken bleiben, was befonders haufig 
bei dem dickeren Ende gefchieht. Der dadurch verurfachte 
Aufenthalt kann, wenn die Zeit drangt, fehr bitter werden. 
Ein auf folche Weife feftgeklemmtes Seil vermag aufserordent- 
lich viel Verlegenheiten und Arger zu bereiten. Es kommt 
vor, dafs man dann ein grofses Stiick opfern und abfchneiden 
mufs. Man fchnellt vorher mit dem Stticke, das man in der 
Hand hat, man reifst an, und wenn alles nichts fruchtet, mufs 
man es kappen.

Ein bekannter Bergfteiger, Herr Georg Geyer hat, um 
diefe Eventualitat hintanzuhalten, ein Verfahren erfunden, das 
zwar umftandlich ift, aber in vielen Fallen ganz vortreffliche 
Dienfte leiften kann. Man nimmt ein Stiick dicker Schnur, 
oder ein Tuch und bindet dies zu einem Ring zufammen, den 
ich fekundaren Ring nennen will. Derfelbe wird nun in die 
Felsfpalte eingeklemmt und eventuell mit Steinen verkeilt. 
Durch diefen Ring legt man das gedoppelte Seil und lafst fich 
daran hinab. Nun kann man beruhigt das Seil durchziehen, 
was fich, wenn der fekundare Ring einigermafsen dick ift, ganz 
leicht ausfiihren lafst. Natiirlich bleibt der fekundare Ring oben 
hangen. Mittelft diefes Verfahrens vermag man fich auch z.B. 
an Krummholzaften abzufeilen, an denen man dann den fekun
daren Ring anbindet. Schwieriger ift das Abfeilen fchon, wenn 
die Stelle fo hoch ift, dafs das doppelt genommene Seil nicht 
ausreicht, und man das Seil einfach nehmen mufs. Ift an dem 
einen Ende desfelben ein Metallring oder Carabiner angebracht, 
fo wird das Seil durch denfelben gefteckt, eine diinnere Schnur, 
die fo lang ift ais das Seil, an den Ring angebunden und, 
nachdem alle Theilnehmer der Gefellfchaft gliicklich unten 
angelangt find, die Schnur angezogen und das Seil herab- 
gefchleift. Bedingung ift es hier jedoch, dafs an dem 
andern Ende des Seiles kein Knoten, Ring oder Carabiner an
gebracht fei. Eine Strecke von zwanzig Metern, wo nicht ein 
Platzchen zum Stehenbleiben und abermaligen Abfeilen fich 
fande, gehort jedoch zu den Seltenheiten. Der oberfte Kamin 
auf der kleinften Zinne (Dolomiten) ift eine folche Stelle. Wir
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machten oben einen fekundaren Ring und wollten, ais Purt- 
fcheller, der letzte, unten war, das Seil in der angegebenen 
Weife herabfchleifen. Vorher hatten wir die Sache probiert 
und die Vorrichtung hatte prompt funktioniert. Beim Ab- 
feilen verwickelte fich jedoch die Rebfchnur mit dem Seile 
und wir vermochten das Seil nicht frei zu bekommen. Ais 
wir nun ftarker an der Rebfchnur zogen, rifs diefe hoch 
oben ab. Jetzt hatten wir entweder das Seil hangen laffen, 
oder nochmals hinaufklettern und die Vorrichtung erneuern 
miiffen, wenn nicht der fekundare Seilring vorhanden gewefen 
ware. Diefer beftand aus einer doppelten Rebfchnur. Wir 
fafsten unfrer vier das Seil und zogen auf Commando alle heftig 
daran. Bei dem zweiten Ruck rifs der Seilring oben, und wir 
hatten unfer Seil wieder.

Es gibt noch eine Methode des Abfeilens, welche indefs 
nur in einzelnen Fallen anwendbar ift. Man befindet fich da- 
bei am Seile feftgebunden, das Seil lauft iiber einen Vorfprung 
und man lafst den Gefahrten das andere Ende nachlaffen.

Diefe Methode ift gar nicht anftrengend und erfordert gar 
keine Muskelkraft, oder fehr geringe dann, wenn man fich das 
Seil felber nachlafst. Es mufs aber fur diefe Methode ein fehr 
geeigneter Vorfprung fein, da fonft das Seil ftecken bleiben 
und der fich Abfeilende mitten in der Wand hangen bleiben 
konnte. Wenn kiinftliche Hilfsmittel, z. B. eiferne Stifte, ein- 
gefchlagen find, kann man diefe Methode anwenden. Ich be- 
nutzte fie blofs einmal, ais mich die Kalte zu jeder energifchen 
Muskelaction unfahig gemacht hatte, gelegentlich eines Ab- 
ftieges von der Reichenfpitze (Zillerthaler Alpen 16. Sept. 1882).

Ich mufs nun noch einiges iiber die Anwendung des Seiles 
auf Eishalden fagen. Wenn es direkt auf- oder abwarts geht, 
kann der Obenflehende den unteren, da er keinen Ruck erhalt, 
ganz gut halten. In einem folchen Falle ift die einzig zweck- 
mafsige Reihenfolge beim Aufflieg die: erfter Fiihrer fchlagt 
Stufen, zweiter Fiihrer halt den Herrn, zuletzt kommt diefer 
felbft. Auch aut fchweren Felspartien erweift fich diefe Reihen
folge viel paffender ais irgend eine andere. Wenn die beiden 
Voranfleigenden gute Kletterer find, ift es auch zweckmafsig, 
dafs der zweite von ihnen gar nicht angefeilt fei. Auf diefe
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Weife erfpart man fehr viel Zeit. Der letzte, welcher der 
Annahme nach am fchlechteften klettert, kann dann beftandig 
in Bewegung fein. Zuerft fteigt namlich der erfte fein Stiick 
hinauf, dann zieht er langfam das Seil ein, fowie der letzte 
lich ihm nahert; wahrend diefer Zeit ift der zweite fchon heran- 
gekommen. Nun tibernimmt diefer das Halten des Seiles. 
Mittlerweile hat der erfte Zeit, ein Stiick aufwarts zu klettern, 
dann tibernimmt er wieder das Seilhalten und fo fort. Dies 
fetzt natiirlich voraus, dafs der letzte erheblich fchlechter 
klettert, ais die anderen*). Die Zermatter Fiihrer gehen auf 
das Matterhorn auch beide voraus. Im Falle des Sturzes wiirde 
der zuletztgehende Fiihrer wahrfcheinlich nichts mehr niitzen. 
Ein Ausgleiten kommt ja doch nur von Seite des Touriften 
vor. Geht er.zuletzt, fo wird er fofort gehalten. Beim Ab- 
ftiege geht allerdings der eine Fiihrer voraus, wohl um den 
Weg zu zeigen. Da hat aber der andere Fiihrer den Touriften 
vor fich und kann beftandig auf ihn achten, denn er ift der 
Aufgabe des Stufenfchlagens enthoben. Auf hartem Firn ift 
es moglich, in einer Stufe ftehend und mit verhauenem Pickel 
auch .einen ziemlichen Ruck auszuhalten, wenn z. B. beim 
Traverfieren jemand ftiirzen follte.

Auf eigentlichem Eis hingegen ift dies wohl kaum mog
lich**). Da ift alfo der Schutz des Seiles ganz illuforifch. In 
folchen Fallen ware es am Platze, das Seil abzulegen. Das 
gleiche gilt von ganzlich vereiften Felfen. Wenn man das 
Seil dennoch behalt, fo gefchieht dies meift darum, weil doch 
einer gewóhnlich bald einen beffern Stand gewinnt, wo er den

*) In den Mittheilungen des D. u. Ó. A.-V. 1883 S. 300 ift eine Methode 
der Anfeilung befprocben, welche der Fiihrer Ch. Zudrell anwendet. Der vor- 
dere und der letzte Mann find reguliir angebunden, der mittlere hat einen Gletfcher- 
gurt, durch deffen Eifenring das Seil frei lauft. Bei Traverfierungen, fowie bei 
Gletfchermarfchen kann diefe Methode des Anfeilens ihre Vortheile haben, wenn 
jedoch direct aufwarts oder abwarts geftiegen wird, diirfte fie fich nicht ais 
praktifch erweifen, indem namlich dem Touriften (der in der Mitte geht) bei 
diefer Art des Anbindens durch das Seil keine wefentliche Unterftiitzung geboten 
werden kann.

**) Auch Leslie Stephen vertritt in feinem Buche Playground of Europę 
(S. 308) diefe Anficht.
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anderen dann Sicherung gewahren kann und das Seil in jenem 
Moment feine Wichtigkeit wiedererhalt. Solche Partien, bei 
denen das Ausgleiten eines das Verderben aller nach fich 
ziehen wurde, find felten, aber fie komraen doch vor. Es fmd 
jene Expeditionen, welche die Fiihrer fich zu unternehmen 
weigern und dies mit Recht. Sie follen in jedem Augenblick 
fur das Leben ihrer Begleiter biirgen, und das konnen fie an 
den in Rede ftehenden Stellen nicht, da das Ausgleiten der 
Touriften fie auch in die Tiefe reifsen wiirde. Derartige 
Partien diirfen nur Steiger unternehmen, welche ficher find, 
dafs fie an folchen verhangnisvollen Stellen nicht gleiten.

Man nimmt auf Firnhalden das Seil auch dort, wo Rin- 
nen zu paffieren find, in welchen man Steinfall befiirchtet. 
Da mufs man oft fchneller hiniiber, ais man es thun wiirde, 
wenn man nicht am Seile ware. Auch der erfte wird, wenn 
er Stufen haut, an das Seil genommen, welches ihn halten 
foli, falls er durch einen Stein oder ein Eishiick getroffen 
wiirde.

Wenn man auf den durch den Fali eines Gefahrten ver- 
anlafsten Ruck nicht gefafst ift, wird man auf hartem Firn 
ofters umgeriffen und eine Strecke weit hinabgefchleift. Ich 
habe dies mehrmals, allerdings an Stellen erfahren, wo es 
nicht gefahrlich war, und zwar meift dadurch, dafs mein Ka- 
merad abfuhr, ohne dafs ich fein entfprechendes Avifo horte. 
So gefchah es mir am Feldkopf (1879) mit Otto; dann auf 
der Prefanella mit Richard (1882), in welchem Falle ich fogar 
an Richard vorbei fuhr und erft unter ihm mich aufhalten 
konnte.

Einmal wurde ich auch auf Eis hinabgefchleift und das 
war zwifchen Kryftallkopf und Rainerhorn (Venedigergruppe) 
gegen das Schlattenkees. Wir hatten eine Weile lang ab- 
warts Stufen gehauen, dann machte ich Otto den Vorfchlag, 
ich wiirde ihn iiber den Reft der Eiswand hinablaffen, er folie 
fich nur auf das Eis fetzen. Nun war diefes aufserordentlich 
hart, fo dafs es dem Pickel keinen rechten Halt bot. Auch 
mit den Steigeifen fland man nicht feft in den Stufen. An- 
fangs gieng’s gut. Bald aber brach mir mein Pickel aus, ich 
konnte das Seil nicht mehr halten und Otto fuhr blitzfchnell
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hinab. Nun hatte ich gerechnet, dafs das Seil bis unter den 
Bergfchrund reiche, wo Otto in weichen ebenen Schnee fallen 
mufste. Das war aber nicht der Fali. Ais er mitten durch die 
Luft iiber den iiberhangenden Rand der Kluft flog, erhielt ich 
den jahen Ruck des Seils. Mein nochmals eingehauener Pickel 
hielt nicht, alles Bremfen half nichts und einige Sekunden fpa- 
ter lag auch ich im weichen Schnee. Die Hande hatte ich 
an dem Eife in recht unangenehmer Weife zerfchunden.

Von dem Schutze, weichen das Seil auf von Wachten ge- 
krbnten Graten, fowie auf den weiten Firnfeldern mit ihren 
drohenden Kliiften gewahrt, habe ich fchon im vorigen Ka
pitel gefprochen. Man bindet fich dabei in regularer Weife 
an, eventuell mittelft Gletfchergurtels, um die Mitte des Leibes, 
fo dafs eine moglichft gleiche Diftanz zwifchen den einzelnen 
Mitgliedern der Gefellfchaft befteht. Es ift natiirlich falfch, 
das Seil blofs in die Hand zu nehmen und dann zu glauben, 
alles fei ficher, denn beim forglofen Gehen iiber flachę Glet- 
fcher lafst die Hand leicht gerade in einem Momente los, wo 
fie am fefleften halten follte. Dies war im Anfange, ais man 
den Gebrauch des Seiles noch nicht gehorig ausgebildet hatte, 
Grund mehrerer Ungliicksfalle; fo hatte der Ungliicksfall vom 
Col du Geant (15. Aug. 1860) vielleicht hintangehalten werden 
konnen, wenn die Fiihrer regelrecht angefeilt gewefen waren. 
Ebenfo wiirde Herr de la Grotte, der 1856 auf dem Findelen- 
gletfcher verungliickte, von feinen Fiihrern gehalten worden 
fein, wenn diefe das Seil um den Leib gebunden gehabt hatten.

Moglicher Weife gehort auch hierher der Ungliicksfall 
Chefter am Lyskamm (15. Juli 1869, Alpine Journal IV. S. 375), 
der an einer verhaltnismafsig leichten Eisflelle fich ereignete, 
ais Chefter einen Hund retten wollte, welcher fich bei ihm be- 
fand und der ausgeglitten war. Trotz zweier Fiihrer, die er mit 
fich hatte, ftiirzte er hinab und fand feinen Tod.

Das Śeil ift in gleicher Weife wichtig bei der Paffierung 
von gefahrlichen Fels- wie Schneegraten, wobei immer ein 
Mitglied der Gefellfchaft einen fichern Stand einnehmen mufs. 
Ferner bei fchweren Eis- oder Firnpaffagen, wo ein Mitglied 
ficher fteht und langfam das Seil nachlafst, wahrend das an- 
dere vorfichtig die bofe Stelle paffiert. Man kann fo Dinge



wagen, die man ohne Seil niemals ungefahrdet unternehmen 
konnte.

Die iiberhangenden Kliifte kónnen manchmal Schwierig- 
keiten bieten, welche eine ahnliche Anwendung des Seiles er- 
heifchen, wie es fonft nur auf Felfen gefchieht. So mufsten 
wir (am 19. Juli 1881) die Randkluft des Cevedale durch den 
fogenannten „menfchlichen Steigbaum" bewaltigen. Otto ftieg 
namlich auf die Schultern unferes Freundes Wachter und auf 
die weiter oben eingefleckten Pickel. Darauf gelang es ihm, 
in tiefen Stufen ganz hinauf zu kommen. Nun folgte Wachter, 
von mir geftiitzt, von Otto am Seil gehalten. Ais beide oben 
waren, follte ich nachkommen. Kaum hatte ich mich iiber die 
Kluft gefchwungen, ais ich trotz meines Proteflierens von dem 
Seile einfach iiber die iiberhangende Stelle hinaufgefchleift 
wurde. Otto und Wachter ftanden namlich jenfeits wieder in 
einer kleinen Depreffion und die Schneemauer zwifchen uns 
fieng jeden Laut auf. Sie dachten, ich wollte gezogen werden. 
Endlich kam ich in Hórweite und fie liefsen mit dem Anziehen 
nach. Ich ware namlich lieber am Seile hinaufgeklettert und 
hatte damach gegriffen. Meine Hand war durch das Seil an 
das Eis gedriickt und unnóthiger Weife aufgefchiirft worden.

Beim Herabfteigen kónnen folche Kliifte noch unange- 
nehmer werden. Der letzte mufs fpringen. Beim Springen 
follte der Betreffende immer an das Seil gebunden fein, fonft 
konnte fich das ereignen, was ich mit O. Fifcher und L. Fried- 
mann gelegentlich des Uberganges vom Ódftein auf das Hoch- 
thor (Ennsthaler Alpen) erlebte. Wir wollten iiber einen 3 
Meter hohen fenkrechten Felsabfturz auf eine fteile Schneerinne 
gelangen. Friedmann fprang ais erfler, nun follte Fifcher nach. 
Ich bat ihn, am doppelten Seile hinabzuklettern. Das wollte 
er nicht mit Riickficht auf eine Hand, die er verletzt hatte. 
Er werde fpringen. Ich legte das Seil um einen Vorfprung, 
Friedmann fafste in der Mitte des Couloirs ftehend die beiden 
Enden und Fifcher fprang, indem er das Seil durch feineHiinde 
gleiten liefs. Ais er unten auf den Firn gelangte, rutfchte 
er aus und erhielt fich nur mit ein paar Fingern am Seile. 
Sein Hut war ihm-herabgefallen und fieng fich zwifchen 
feinem Riicken und der Schneehalde. Hatte er losgelaffen,
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ware er in die grauenvolle Tiefe gefahren. Ich nahm mir vor, 
nie mehr jemanden an fo bofer Stelle fpringen zu laffen, der 
das Seil nicht um den Leib gebunden hatte. Ich felber klet- 
terte am doppelten Seile hinab.

Wenn man nicht fpringen will, bleibt bei tiberhangigen 
Kliiften noch ein Verfahren, das Stabelermit Diener zur tJber- 
windung des Bergfchrundes unter der Rofsruckfcharte an- 
wandte. Er fchlug den Pickel feft in den Firn und feilte fich 
daran herab, nachdem Diener vorher heruntergelaffen war. 
Unten angelangt, wurde fo lange gezerrt, bis der Pickel fich 
oben lockerte und herabfiel. Allerdings wurde der Stock da- 
bei zur Halfte zerfprengt.

Auf Gletfchern ift es haufig nóthig, die Reihenfolge zu 
wechfeln, behufs Ablófung beim Schneetreten oder Stufenhauen. 
Der erfte und letzte konnen natiirlich leicht wechfeln. Wenn 
aber der Mittlere an die Spitze treten foli, fo miiffen er und 
derjenige, mit dem er wechfelt, fich vom Seile losmachen. 
Piat man Gletfchergtirtel, fo geht dies fchnell; etwas langfamer, 
wenn man die Seilfchlingen erft lockern mufs. Wenn zwei 
Fuhrer mit einem Touriften gehen, wird diefer Fali allerdings 
nicht leicht eintreten.

Ich brauche kaum erft zu erwahnen, dafs man am Glet- 
fcher das. Seil gefpannt halten foli, womdglich ohne dafs es 
durch den Schnee fchleift. Daraus ergeben fich oft Unan- 
nehmlichkeiten, denn leicht halt man das Seil zu feft, fo dafs 
der Vorangehende ziehen mufs, oder man halt es locker, er 
macht ein paar fchnelle Schritte und bekommt unverfehens 
einen Ruck. Es ift daher Regel, immer etwas vom Seile in 
der Hand zu halten, um dasfelbe im Bedarfsfalle dann nach- 
laffen zu konnen.

Beim Abfahren am Seile, befonders beim Sitzendabfahren, 
kommt dasfelbe fehr leicht in Unordnung und feine Wirkung 
wird fodann ganz illuforifch. Es mufs fehr fcharf gebremft 
werden und zwar vom letzten am ftarkften, damit diefer Fali 
nicht eintrete. Man kann ófters auf Gletfchern mit fehr viel 
Zeiterfparnis abfahren, aber hiebei mufs streng darauf ge- 
fehen werden, dafs das Seil in Ordnung bleibe.

Dafs das Seil eine Gefahr bilden kann, wenn die Gefell-
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fchaft fich auf folchetn Terrain bewegt, wo das Ausgleiten 
eines Theilnehmers fur alle mit ihm durch das Seil Verbun- 
denen verderblich werden mufs, wurdefchon oben erwahnt. Eą 
ware ferner denkbar, dafs ein Błock im Falle das ąuergefpannte 
Seil ftreifend die Mitglieder der Partie in die Tiefe fchleudert. 
Dafs Bldcke von gewaltiger Grdfse neben unferem gefpannten 
Seile vorbeiflogen, habe ich mehrmals erlebt. Ein folcher 
Moment fleht mir befonders lebhaft vor Augen. Wir be- 
gannen eben den Abltieg von der Spitze des nórdlichen Drei- 
fchufterzackens. Profeffor Schulz kletterte zuerft auf dem 
fchmalen Grat, der von aufserordentlich lofem Geftein tiber- 
lagert war. Ich war nicht angefeilt, doch hielt ich das Seil 
in der Mitte und Purtfcheller fchickte fichgerade an, den hóch- 
ften Punkt zu verlaffen. Zwifchen uns beiden war das Seil in 
Folgę einer Kriimmung des Grates in der Luft gefpannt. Da 
lofte Purtfcheller einen riefigen Błock, der fich knapp am s 
Seile vorbei bewegte und dann an den Wanden zur Rechten 
auffchlagend in unzahlige Trummer zerborften der Tiefe zu- 
ftiirzte. In jenem Augenblicke waren wir ficherer gewefen, 
wenn das Seil uns nicht verbunden hatte.

Herrn Coolidge paffierte ein ahnlicher Fali, der in der 
That leicht einen verhangnifsvollen Ausgang genommen hatte, 
bei der Befteigung des nicht gerade fchwierigen Piz St. Michel 
in Graubtinden. Nach dem Alpine Journal IV S. 51 lófte fich 
gegen 8 Uhr vormittags, beim Aufftieg ein Stein von bei- 
łaufig einem Fufs im Quadrat von den Felfen iiber der Partie 
los und fiel auf das Seil zwifchen dem Fiihrer F. Devouaf- 
foud und Coolidge, die nur zu zweien waren, fodafs erfterer 
aus feiner Stellung geriffen wurde. In feinem Falle zog er 
Coolidge hinunter und fie rollten einige Secunden, bis De- 
vouafsoud fie am Rande eines tiefen Abgrundes noch gliick- 
lich aufzuhalten vermochte. Der bei der Partie anwefende 
zweite Fiihrer hatte fich behufs einer Recognoscierung mo- 
mentan etwas entfernt.

Ich will nun auf einige Ungliicksfalle naher eingehen, wo 
Fehler in der Anwendung des Seiles gemacht wurden, und das 
war in erfter Linie bei der Matterhornkataftrophe (1865) der Fali.

Zunachft nahmen an der erften Erfteigung des Matter-
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hornes fieben Perfonen Theil. Nach den Grundfatzen, die ich 
fchon mehrmals betont habe, war dies ein Fehler. Je mehr 
Theilnehmer, defto langfamer bewegt fich eine Gefellfchaft. 
Dann banden fich alle zufammen. Das Seil erfuhr allerdings 
Trennung zwifchen dem alten Peter und Lord Douglas, wo- 
durch das Verhaltnis fich fo ftellte, ais ob die Partie an zwei 
Seilen gegangen ware. Ware dies nicht gefchehen, fo hatten 
leicht alle fieben Perfonen zu Grunde gehen kónnen.

Auch die Reihenfolge war, foviel fich beurtheilen lafst, 
nicht gut gewahlt.

Croz war der befte Steiger und diefen ftellte man voran. 
Sein richtiger Poften ware hinter dem fchlechteften Steiger, 
das ift hinter Hadow, gewefen. Da hatte er diefen iiberwachen 
und bei einem Sturze an dem gefpannten Seile aufhalten 
kónnen. Rev. Hudfon, ein fo guter Bergfleiger er fonft auch 
gewefen fein mag, fcheint fich diefer Aufgabe nicht im rich- 
tigen Mafse bewufst gewefen zu fein, da zwifchen den vier 
erften Perfonen nirgends das Seil gefpannt war, wie Whym- 
pers Schilderung ergibt. Wenn Hudfon an einem ficheren 
Punkte ftehen geblieben ware, fo hatte er, fobald zwifchen 
ihm und Hadow das Seil gefpannt war, den Sturz Hadow’s 
und auch jenen Croz’s vielleicht verhindert. St> wie das Seil 
in diefem Falle angewendet wurde, hat es allerdings den Tod 
von mindeftens zwei Perfonen mehr veranlafst. Denn hatte 
man kein Seil gehabt, fo waren blofs Hadow und Croz, auf 
den erfterer ftiirzte, verungltickt.

Diefe Kataftrophe ist fehr lehrreich und man hat aus ihr 
auch fogleich die richtigen Schliiffe gezogen.

Die zweite Kataftrophe, welche hier in Betracht kommt, 
ift jene vom Cevedale (1878). Auch da waren fiinf Perfonen 
an ein Seil gebunden und dabei das Verhaltnifs noch fchlech- 
ter ais am Matterhorn, da fich unter ihnen eigentlich nur ein 
einziger guter Bergfleiger, namlich der Fiihrer Reinftadler be- 
fand. Allerdings ift der Cevedale ein Berg, auf den man 
manchmal eine Kuh hinauftreiben kónnte. Aber bisweilen ift 
die 40" geneigte Schneehalde, welche fich zur Randkluft 
hinaufzieht, vereift. Unterhalb diefer Halde befinden fich 
mehrere fehr grofse Kliifte. Der vorausgehende Fiihrer hieb
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Stufen. Glitt einer aus, fo konnte nattirlich niemand halten. 
Ein verhangtusvoller Fehltritt — und die ganze Gefellfchaft 
ftiirzte in die darunter befindlichen Kliifte. Dies ift ein Beweis, 
dafs felbft bei Expeditionen auf fo harmlofe Berge, wie auf den 
Cevedale, fur jeden minder geiibten Tourifien wenigftens ein 
Fiihrer mitgenommen werden follte.

Die Kataftrophen von 1882, namlich Balfour (Aiguille 
Blanche de Peuteret) und Gabbett (Dent Blanche), haben wahr- 
fcheinlich auf einem Terrain ftattgefunden, wo es nicht móg- 
lich war, den Gleitenden mit dem Seile aufzuhalten. Ob in 
dem Falle Balfour eine dritte Perfon den Sturz verhindert 
hatte, ift zum mindeften fraglich. Faft alle ubrigen Falle von 
Ausgleiten, die ich aufzahlte, find einzelnen Perfonen zuge- 
ftofsen. Von einigen diefer Ungliicksfalle kann man behaup- 
ten, dafs fie wahrfcheinlich verhindert worden waren, wenn 
die betreffenden das Seil benutzt hatten. Ais Beifpiele hier- 
fiir find insbefondere der Sturz Elliott’s auf dem Schreckhorn 
und der Mofeley’s auf dem Matterhorn anzufiihren. Die 
anderen Mitglieder der Gefellfchaft follen in beiden Fallen 
einen guten Stand gehabt haben und waren fo im Stande ge- 
wefen, den Ausgleitenden zu halten.

Man fieht, wie wichtig das Seil fur den Bergfteiger ift, 
wie es ihn oft rettend vor dem Sturze bewahrt. Man kann 
auch erkennen, was an einer richtigen Anwendung des Seiles 
hangt, und ich habe diefen Gegenftand nicht umfonft fo aus- 
fiihrlich befprochen.



XI. Kapitel.

Uber die Eignung zum Bergsteigen.

„Eines fchickt fich nicht fiir Alle.“ G oethe.

Kórperliche Gefundheit. — Ausdauer. — Meine grófste Einzelleiftung. — Kraft 
im Verhaltnis zu Ausdauer. — Kraft ais Erfordernis zum Bergfteigen. — Gute 
Augen. — , Schwindelfreiheit. — Geiftige1 Eigenfchaften. — Orientierungstalent; 
Ortsgedachtnis. — Gebrauch der Landkarte. — „Schneid.“ — Uber das Trai- 
ning. — Wintertouren; Vortheile und Gefahren derfelben. — Kletterfchulen.— 
Uberanftrengung. — Mangel an Nahrung. — Wahl des Proviantes. — Getranke. 
— Gefahren des Alkoholgenuffes. — Bergkrankheit. — Unpaffende Schuhe. — 
Schneebrand und Schneeblindheit. — Tabelle der durćh Erfchópfung verurfach- 
ten Unglucksfalle. — Pfychifche Einfluffe auf die Leiftungsfahigkeit des Berg- 
fteigers. — Intereffe an der Lófung des Problems. — Scheu vor Zufchauern. — 
Uberftiirzung. — Leichtfinn nach Uberwindung fchwerer Stellen. — Verhaltnis

zwifchen Tourift und Fiihrer.

Wenn ich mich bisher mit den Gegenftanden befchaftigte, 
mit denen der Bergfteiger zu thun hat, mit den Situationen, 
in welche er fich begibt, fo will ich in diefem Kapitel von 
ihm felbft fprechen, denn die Eignung des Bergsteigers fpielt 
im Gebirge eine eben fo grofse Rolle, ais die Situationen, um 
die es fich handelt. „Was fiir den einen ein Spafs ift, das ift 
fiir den anderen der Tod.“

Ich will die Eigenfchaften, die man von einem Bergfteiger 
fordem foli, in kórperliche und geiftige theilen. Dann in folche,



welche er von Haus aus mitbringen foli, und folche, welche 
er fich mit der Zeit aneignen kann.

Die erde Forderung id volle korperliche Gefundheit und 
die Fahigkeit, Strapazen bis zu dem aufserden Mafse zu er- 
tragen. Eine grofse Anzahl von Krankheiten verbietet ja jede 
Andrengung von felbft.

Fur manche chronifche Krankheiten jedoch id das Berg- 
deigen fogar anzuempfehlen. Menfchen, welche in geringem 
Grade an Lungentuberkulofe, folchen, die an Fettleibigkeit 
leiden, wird mafsiges Steigen auf Berge, wo gebahnte Wege 
hinaufftihren, werden manche Gletfchertouren bei hartem 
Schnee viel Genufs und nur Nutzen fur ihre Gefundheit ein- 
tragen. Aber fur eigentliche Hochgebirgstouren werden de 
die nóthige Kraft nicht aufzubringen im Stande fein*). 
Darum priife fich jeder vorher, ob feine Gefundheit fur die 
Strapazen, denen er fich unterziehen will, auch geniigend 
feft fei.

Es lafst fich dartiber dreiten, ob die Ausdauer eine an- 
geborne, oder eine erworbene Eigenfchaft fei. Wenn es nun 
auch keinem Zweifel unterliegt, dafs die Ausdauer in Muskel- 
arbeit fich vergrófsern lafst durch eine rationelle und lang- 
fame Schulung, fo mufs doch vorher, meine ich, ein gewiffer 
Fonds davon vorhanden gewefen fein. Wenn man mitunter 
Leute trifft, die beifpielsweife nie in ihrem Leben im Stande 
find, zwei Stunden hintereinander zu gehen, fo mag es fur 
einen jeden eine gewiffe obere Grenze geben, bis zu welcher 
er feine Ausdauer auszubilden fahig id. Es id wahr, dafs 
die Ausdauer mit der Anforderung wachd, und in aufserordent- 
lichen Zeiten vermag man Aufserordentliches zu leiden.

Leute, welche wohl einer exorbitanten Leidung gewachfen 
find, es dann jedoch nóthig haben, fich wieder eine Woche lang 
auszuraden, nenne ich nicht ausdauernd. Sie haben ihre gan- 
zen Krafte auf die e ine  Leidung ausgegeben und darum fur 
eine neue nichts mehr tibrig behalten.

Ein guter Bergdeiger foli jeden Tag zu gehen im Stande
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*) Der Fiłhrer Brintfchen ftarb am 15. Aug. 1879 auf der italienifchen 
Matterhornhiitte, da er in krankem Zuftande eine fo fchwere Tour untemahm.
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fein, auch durch mehrere Wochen hindurch. Eine Leiftung, 
mit der man alles bisher Dagewefene im Gebirge vollfuhren 
kann, find 8 bis 10 Marfchftunden im Durchfchnitt per Tag, 
wobei man eine durchfchnittliche Horizontaldiflanz von 20 km 
und eine Vertikaldiftanz bis 1700 m zuriicklegt*).

Purtfcheller, mein Bruder Otto und ich hatten im Jahre 
1882, ais wir in der Zeit vom 24. Juli bis 6. Auguft Zwdlfer- 
kofel, Marmarole, Sorapifs, Pelmo, Rofetta, Pala di San Mar- 
tino, Cimon della Pala, Pianettapafs, Marmolada da Rocca, 
Marmolada, Thierferjoch beftiegen, eine durchfchnittliche 
Marfchdauer von beinahe 9 Stunden, eine tagliche Hóhen- 
differenz von ca. 1100 m, eine durchfchnittliche Horizontal
diflanz von 16 km aufzuweifen.

Ais ichmitmeinem Bruder Richard vom 12. bis 23. Auguft 
desfelben Jahres Cima Tofa, Care alto, Adamello, Prefanella, 
Gabbiol, Punta di San Matteo, Punta di Pedranzini, Piz Trefero, 
Thurwieferfpitze beftieg, machten wir mit den dazwifchen 
liegenden Thalmarfchen iiber 8 Stunden taglich, iiberwanden 
eine durchfchnittliche Hohendifferenz von iiber 1100 m, eine 
Horizontaldiflanz von iiber 16 km. Ais wir in der Zeit vom 
29. Juli bis 6. Auguft 1884 der Reihe nach Tofana, Croda da 
Lago, Antelao, Paffo di Rutorto, Civetta, Forcella d’Alleghe, 
Vernel, le Cirellepafs, Vezzana, Safs Maor beftiegen, hatten 
wir im Durchfchnitte taglich 8 r'2 Marichftunden mit einer 
Vertikaldiftanz von 1700 m und einer Horizontaldistanz von 
19 km zuriickzulegen.

Es gibt Gebirgsgruppen, in denen man jeden Tag eine 
Bergpartie unternehmen kann, wie in den Dolomiten, da man 
die Berge faft ftets vom Hotel aus in Angriff nimmt und 
manche dortige Bergfiihrer, wie Michel Innerkofler, machen

*) In der deutfchen Ausgabe des Whymper findet fich S. 469 eine An- 
merkung, dafs ein Mann, der taglich feine 7 deutfchen Meilen zuriicklege, ais 
leidlicher und nur jemand, der 9 Meilen zuriickzulegen im Stande ware, ais 
guter Fufsganger zu betrachten fei. Die Stelle ift aus dem Englifchen nicht 
richtig iiberfetzt. Es heifst dort ,,a day“ , damit ift an einem Tage, aber nicht 
alle Tage gemeint. Naturlich folgte auf einen fo fcharfen Marfchtag wieder 
ein Rafttag. Ich glaube nicht, dafs irgend jemand vermóchte, fo etwas im 
Gebirge auch nur drei Tage hintereinander durchzufuhren.



2 0 8 Uber die Eignung zum Bergfteigen.

auch oft durch ein paar Wochen taglich je eine Bergpartie. 
Wenn ich diefe Leidung ziffernmafsig ausdriicke, fo ergiebt 
fich eine durchfchnittliche Marfchdauer von 8 Stunden, eine 
Hdhendifferenz von etwa 1600 m und eine Horizontaldidanz 
von etwa 18 km im Tage, was, durch langere Zeit fortgefetzt, 
eine fehr refpektable Leidung id.

In anderen Gebirgsgruppen mufs dcli der Bergdeiger 
fchon damit befcheiden, jeden zweiten Tag eine Bergtour zu 
unternehmen, oder wenigdens in der Woche mehrere halbe 
Radtage einzufchalten, denn es id fchwer mdglich, beifpiels- 
weife von Zermatt aus jeden Tag einen Gipfel zu bedeigen, 
wenn auch die meiden der umliegenden Hochgipfel von dort 
in einem Tage und zuriick gemacht wurden. Wenn man um 
1 Uhr nachts aufbricht und um 10 Uhr abends nach einer 
aufserd andrengenden Wanderung zuruckkommt, id man nicht 
fahig, wieder um 1 Uhr morgens am nachden Tage zu einer 
neuen Partie auszuziehen. Oder, wenn man dies einmal ge- 
than liat, fo lafst man es das zweite Mai dcher bleiben. Mir 
wenigdens id bis jetzt Niemand vorgekommen, der dies durch- 
zufiihren im Stande gewefen ware. Auf die Leidungen der 
Didanzlaufer in der Ebene kann ich mich nicht beziehen, da 
es etwas ganz anderes id, ob man gleichfórmig einen Fufs 
vor den anderen fetzt, immer genug zu Eden und zu Trinken 
hat und nichts zu tragen braucht, oder ob man dch den Miih- 
falen und Entbehrungen einer Gebirgstour unterzieht.

Einzelleidungen kónnen freilich immer grofser ausfallen, 
ais Dauerleidungen. Die grófste Einzelleidung, welche mein 
Bruder Otto und ich innerhalb eines Tages (genauer 26 Stun
den) aufzuweifen haben, id die Erdeigung des Reifsegg von 
Milldatt aus am 6. September 1876. Wir wanderten uber 
Gmiind durch den Radlgraben und hinab durch den Ritter- 
und Gofsgraben wieder zuriick nach Milldatt. Wir waren da- 
bei 22 Stunden auf den Beinen, legten eine Langendidanz 
von 68 km zuriick und eine Hdhendifferenz von beilaufig 
2600 m hinauf und herunter. Ais ich am anderen Tage ein- 
fam in den Fluthen des Milldatterfees badete, trat ein vater- 
licher Freund auf die Terraffe des Bades und drohte mir mit 
dem Finger: „Junger Mann, junger Mann, allzu viel id un-
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gefund!“ Spatere Leiftungen reichten auch an diefe nicht mehr 
heran. Die Uberzeugung, dafs der alte Herr Recht hatte, 
brach fich eben mit der Zeit bei uns Bahn. Vernunftiger 
Weife hatten wir wenigftens auf dem Riickwege in Malta 
oder Gmiind iiber Nacht bleiben follen.

Grofse kórperliche Kraft und Ausdauer decken einander 
nicht. Ich kenne Manner, die man ais aufserordentlich ftark 
bezeichnen mufs, welche im Augenblicke ganz ftaunenswerthe 
Muskelleiftungen aufzubringen im Stande find. Wenn esjedoch 
gilt, kleinere Muskelleiftungen ungezahlte Małe zu wieder- 
holen, erlahmen fie bald und werden der Ruhe bediirftig. 
Solche Leute befitzen oft eine riefige Statur, ihre Muskeln 
haben deshalb aber auch ein viel grófseres Gewicht zu be- 
fordern und da flellt fich leicht ein Mifsverhaltnis ein, indem 
die Muskulatur in Bezug auf die Leiftung, die erwartet wird, 
nicht hinreichend ausgebildet erfcheint. Es wird wohl wenige 
folcher Riefen geben, bei denen dies dennoch der Fali ift. 
Ich fprach jetzt nur von Muskelmenfchen, ganz abgefehen 
davon, dafs viele Menfchen fehr kraftig ausfehen, aber mehr 
Fett ais Muskeln befitzen. Solche find natiirlich noch viel 
weniger ausdauernd. Ubrigens gibt es auch manche Turner, 
die taglich zwei Stunden zu turnen im Stande find, aber im 
Gebirge nur fchlechte, nicht ausdauernde Touriften abgeben. 
Es mag fein, dafs diefe Leute ihre Arme auf Koften der 
Beine ungebiihrlich entwickelt haben.

Will jemand feine Ausdauer erproben, fo gehe er dabei 
vorfichtig zu Werke und verfuche fich erft in kleineren Dingen. 
Wenn ergleich anfangs eine bedeutende Leiftung anftrebt, wird 
er wahrfcheinlich ein klagliches Fiasco erleben.

Die Englander find den Deutfchen im Allgemeinen in der 
Ausdauer voraus, wohl darum, weil fie fchon bei ihrer Kinder- 
erziehuug einen grofsen Werth auf die kórperliche Ausbildung 
legen. Rudera, Schwimmen, Reiten, kraftigende Spiele im 
Freien werden dort viel allgemeiner betrieben, ais dies bei 
uns der Fali ift. Und obfchon, wie ich auseinandergefetzt 
habe, die Ausdauer beim Bergfteigen nicht in dem Verhalt- 
niffe der Ausbildung diefer Fahigkeiten fteigt, fo wird doch 
derfelbe Menfch mehr leiften, wenn er feine phyfifche Kraft

Z sig m o n d y , die Gefahren der Alpen, 2. Aufl. 14
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durch derlei Ubungen vergrofsert hat, ais wenn er dies unter- 
liefs. Zum Mindeften wird er feine kórperlichen Fahigkeiten 
beffer beurtheilen, feine Leiftungsfahigkeit richtiger abfchatzen 
kónnen. Die Englander find daher auch durchfchnittlich 
leiftungsfahigere Touriften ais die Angehórigen anderer 
Lander.'

Ich habe die Ausdauer unter allen Eigenfchaften voran- 
geftellt, weil fie in der That die wichtigfte ift. Ein ausdauern- 
der Menfch kann faft jede Tour ausfiihren, wenn ihm ein oder 
zwei gute Fiihrer zur Seite ftehen. Mag er auch alle anderen 
Eigenfchaften eines guten Bergfteigers nur in geringem Grade 
befitzen: diefe ift unerlafslich, denn tragen kann der Fiihrer 
den Touriften nicht, und wenn diefen die Krafte verlaffen, fo 
bleibt nichts iibrig ais umzukehren.

Das zweite Erfordernis ift ein gewiffes Mafs von korper- 
licher Kraft. In hdherem Grade mufs eine folche der Leiter 
einer Expedition befitzen, da fie fur die Bewaltigung fchwerer 
Kletterftellen, dann zum Stufenfchlagen und zum Hilfe geben 
unbedingt nothwendig ift. Es ift nicht zu łeugnen, dafs fur 
das Klettern ein Turner grofse Vortheile vor einem Nicht- 
turner hat. Fur das Stufenfchlagen wieder find die Holz- 
arbeiter am meiften vorgebildet, und darum find die Gebirgs- 
bewohner den Stadtern darin voraus. Unter Hilfegeben meine 
ich hier hauptfachlich das Aufziehen mittelft des Seiles, was 
eine ziemliche Menge kórperlicher Kraft erfordert. Auch ein 
gewiffer Grad von Gefchicklichkeit ift hierfiir nothwendig.

Ich zergliedere das Gehen nicht und will keine Regeln 
f aufftellen, wann man das Knie biegen oder ftrecken, oder wie 

man den Fufs auffetzen foli*). Meiner Anficht nach ift eine 
folche Gliederung fur den Steiger ganz werthlos, denn das 
find Dinge, welche „inftinktiv“ gefchehen. Ein gefchickter und 
geiibter Tourift macht in dem kritifchen Augenblicke jene 
Bewegung, welche die zweckmafsigfte ift, um das Fallen zu 
verhindern. Einem Ungefchickten hilft es ganz und gar nichts, 
wenn er fich dabei an die Regel erinnert, welche er in einer

*) Siehe Dr. Giifsfeldt: „das Wandern im Hochgebirge“ Zeitfchrift des 
D. u. Ó. A.-V. 1881 S. 63 u. f.
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Abhandlung irgendwo gelefen hat. Denn es find hier haufig 
Vorgange mit im Spiel, welche zum Theile bereits auf Reflex- 
bewegungen beruhen, auf Bewegungen, die dem Menfchen 
tiberhaupt nicht zum Bewufstfein kommen. Ob ein Menfch 
die nóthige Eignung hat, das kann er durch eine aufrichtige 
Selbftfchatzung fchon herausbringen. Da meine Arbeit einen 
praktifchen Nutzen haben foli, befchranke ich mich darauf, 
diefe Unterfcheidung zu machen.

Noch eine kórperliche Eigenfchaft will ich erwahnen, 
welche fur den Leiter einer Gefellfchaft, oder gar fur den- 
jenigen, der allein geht, ein Erfordernis ift, und das find gute 
Augen. Schon die Kurzfichtigkeit kann fur den Alleingehen- 
den aufserordentliche Gefahren mit fich bringen. Man denke 
fich einen Kurzfichtigen, dem, fagen wir, durch einen kleinen 
fallenden Stein die Brille zerfchlagen wird. Er mufs an der 
fleingefahrlichen Stelle ftehen bleiben, bis er feine Erfatzbrille 
hervorgeholt hat, und kann fehr wohl noch von mehreren 
Steinen getroffen werden. Und gerath ihm auch diefe Brille 
in Verluft, fo ift er ein verlorner Mann. Selbft wenn er Ge- 
fahrten hat, werden ihn in einem folchen Falle diefe nur mit 
hochfter Miihe zu den Wohnungen der Menfchen hinabbringen 
kónnen. Hermann von Barth foli fehr ftark kurzfichtig ge- 
wefen fein. Dies macht fein beftandiges Alleinwandern in 
meinen Augen aufserordentlich bedenklich. Ich glaube, dafs, 
wenn beim Klettern die Brille an einer fchweren Stelle aus 
der Lagę kommt, dies fchon ein unangenehmes Ereignis fein 
kann. Dann befchlagt fie fich fehr haufig und da ihr Befitzer 
nicht befiandig fein Sacktuch herausnehmen und putzen kann, 
fo lafst er die Sache, wie fie ift und fieht in Folgę deffen oft 
nicht mit der nothigen Scharfe. Wie gefahrlich kann das an 
manchen Stellen werden*)! Und felbft geringe Grade von 
Kurzfichtigkeit sind fchon unangenehm genug. Von dem 
verringerten Genufs, indem man von der Ausficht weniger 
fieht, will ich ganz fchweigen. Aber wenn Jemand fich den 
Weg fuchen foli und er die befte Route deswegen nicht 
erkennt, weil er nicht genau fieht; wenn er direkt gerade eine

*) Vergl. M. Cordiers Unglucksfall (S. 155).
14*
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fenkrechte Wand anrennt, weil fein Auge oder vielmehr feine 
Phantafie ihm -etwas Unrichtiges vorgefpiegelt hat, fo kann 
aufser vergebłicher Arbeit dies auch noch anderweitig zum 
Schaden ausfallen. Gar im Nachtheile ift ein folcher Mann 
auf ófters benutzten Wegen, von Alpenwegen angefangen bis 
zu den wildeften Felfenfteigen. Oft namlich brechen diefe 
fcheinbar ab und nur ein fcharfes Auge fieht die Fortfetzung 
derfelben in einer anderen Richtung. Auf Felspfaden konnen 
die Ritzen des Gefteines ein treffliches Direktiv bilden. Ich ver- 
magFalłe zu erzahlen, wo die genaueVerfolgung folcher gering- 
fiigigen Spuren mich und meine Gefahrten fchon vor fchweren 
Irrthumern bewahrte. Auch kleine Steindauben erfordern oft ein 
gutesAuge um erkannt zu werden. Alle diefe Dingebemerkt der 
auch nur mafsig Kurzfichtige nicht. Er ift bei derVerfolgung der 
Alpenpfade und der Felfenfteige auf den Zufall und fein gutes 
Gliick angewiefen. Manchmal trifft er das Rechte, oft auch 
nicht und das letztere kann fehr unangenehm, fogar bedenk- 
lich werden.

Ein weiteres Erfordernis, das ich noch den korperlichen 
Eigenfchaften zurechnen will, ift Schwindelfreiheit*).

Mit den Schwindelgefiihlen ift es eine eigene Sache und 
ich weifs nicht, ob nicht alle Menfchen folchen Delirien des 
Gleichgewichtsfmnes zuganglich find. Es gibt Leute, welche 
eine grofse Schwache in diefer Beziehung haben, welche auf 
keinen Balkon treten konnen, ohne das Gefiihl zu bekommen, 
fie mufsten hinunterftiirzen, welche auf breiten Wegen fich an 
Gegenftande anklammern miiffen, da fie fiirchten in den Ab- 
grund zu fallen. Bei einem guten Bergfteiger darf ein folcher 
Gedanke nicht aufkommen. Er blickt neben feinem Fufs in 
die fchauerlichften Abgriinde, aber er denkt nur daran, wo 
er den Fufs zunachft hinfetzen, wohin er mit derHand zunachft 
greifen werde. Ich kann mich in die Lagę von Leuten, 
welche an Schwindel leiden, nicht recht hineindenken. Ich 
erinnere mich blofs, ais kleiner Knabe von jenem unheim-

*) Wen es intereffiei%, einige phyfiologifche Daten uber Schwindel zu er- 
fahren, der lefe den Vortrag Dr. Griitzner’s in den Mittheilungen des D. u. Ó. 
A.-V. 1880. S. 190 u. f.
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lichen Gefiihl des Hinabgezogenwerdens befallen worden zu 
fein, wenn ich an einer grofsen fpiegelglatten Wafferflache 
ftand, im felben Niveau mit diefer, ohne dafs mich von ihr 
eine Schranke getrennt hatte.

Leute, welche erfahrungsgemafs an Schwindel leiden, foll- 
ten fich jeder fchwierigen Bergtour enthalten, denn fie konnen 
ihren Begleitern nur bittere Verlegenheiten bereiten, da fie 
auch an ganz harmlofen Stellen nicht fortzubringen find.

Es fcheint jedoch, dafs die meiften Schwindelbehafteten 
durch langfame, vorfichtige Angewóhnung, in Abgriinde zu 
blicken, iiber diefe Schwache des Gleichgewichtsfinnes endlich 
Herr werden konnen.

Ich will nun zu einigen geiftigen Eigenfchaften iibergehen, 
welche fur einen guten Bergfteiger erforderlich find. Doch 
mufs ich bemerken, dafs diefe Eigenfchaften nur der Leiter 
einer Expedition, alfo gemeiniglich der Fiihrer zu haben 
braucht. Fiir einen Bergfteiger, der blofs mitgeht und fich 
an der Leitung gar nicht betheiligt, find die vorerwahnten 
kórperlichen Eigenfchaften viel wichtiger, ais die geiftigen, 
welche ich jetzt beriihren werde. Ich mochte fie in folche 
eintheilen, welche zu dem Entwurfe des Planes — fiir das, 
was im Grofsen und Ganzen zu gefchehen habe, gehóren, und 
in folche, welche zur Durchfiihrung der Detailarbeit noth- 
wendig find.

Unter die erftern gehórt das Orientierungstalent, welches 
fich aber aus einer Menge von einzelnen Fahigkeiten zufam- 
menfetzt. Ich habe gelegentlich des Einfallens des Nebels 
fchon einmal davon gefprochen, dafs das Wegfinden nicht auf . 
Inftinkt beruhe, fondern, dafs dazu'eine ziemliche geiftige 
Thatigkeit nothwendig fei, ein fcharfes Beobachten und rich- 
tiges Combinieren. Wenn der fchlichte Alpler von diefen 
feinen Beobachtuugen und Schliiffen nichts verrath, kann es 
wohl vorkommen, dafs Jemand, der keine Ahnung von der 
Fiihrung einer Bergpartie hat, die Leiftung ais eine inftinktive 
anfieht.

Handelt es fich um die Wiederholung einer fchon ge- 
machten Partie, fo ift dazu vor allem ein gutes Ortsgedacht
nis nothwendig, was eben nicht ein jeder hat. Es gibt
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Menfchen, welche fich nie merken konnen, ob fie rechts oder 
links gehen follen. Man kann fie in Stadten oft beobachten. 
Wenn fie die Pferdebahn befteigen, werden fie in der falfchen 
Richtung fahren. Wenn fie eine W’ohnung verlaffen follen, 
werden fie zur unrechten Thiire gehen. Bei Frauen gefchieht 
dies, glaube ich, noch haufiger ais bei Mannern. Solche 
Leute haben eben nicht die Fahigkeit, ihre Aufmerkfamkeit 
auf die Richtung zu lenken, in der fie gegangen find, und auf 
die Winkel, welche fie dabei gemacht haben. Das aber foli 
ein Bergfiihrer eben konnen und zwar in hohem Mafse. Viele 
Leute in der Stadt wiffen genau, an was ftir Laden fie vor- 
beikommen, aber die Richtung, in der fie gehen, wiffen fie 
nicht. Beim Bergfteigen aber mufs man auf Beides Riickficht 
nehmen, auf die Richtung und auch auf das Detail, welches 
oft werthvolle Auffchliiffe geben kann.

Ftir den Gebildeten wird der Gebrauch der Landkarte 
ftets ein wichtiges Hilfsmittel bleiben, wenn man fich Ubung 
darin erworben. Man mufs die Kartę verftehen in allem, was 
fie ausdrtickt, man mufs den Bergriicken, das Thal, die Fel- 
fen, einen fernen Gipfel ais das auffaffen, was fie bedeuten 
follen. Hat man fich einmal an den Mafsftab einer Kartę ge- 
wóhnt, wird man fich fchwer mit einem anderen befreunden 
konnen, da man die Diftanzen dann in argerlicher Weife falfch 
fchatzt. Bei wichtigen Fragen verfaume man nie den Compafs 
zu Rathe zu ziehen, ob man die Objekte der Kartę auch 
wirklich auf die richtigen in der Natur bezogen hat. Oft kann 
man fich auch fo orientieren, dafs man einen fernen Berg 
fieht, den man kennt und auf der Kartę auffucht, wodurch 
man allerlei Auffchliiffe erhalt. Doch das find nur Andeutungen; 
jemand, der fich im Kartenlefen iiben will, mufs feine Touren 
eben mit der Kartę in der Hand unternehmen.

Zur Bewaltigung einer fpeciellen Aufgabe benóthigt man 
oft einer Eigenfchaft, welche die Gebirgsbewohner mit dem 
Ausdrucke „Schneid11 bezeichnen.

Man verfteht darunter die Energie und die Luft, eine 
fchwierige Aufgabe in Angriff zu nehmen, die willige Bereit- 
fchaft, das vorgefafste Unternehmen fogleich zur Ausfiihrung 
zu bringen. Der Mangel einer folchen Unternehmungsluft
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haftet vielen fonft guten Bergfteigern an und tragt die Schuld 
daran, dafs diefelben manche ihrer Bergpartien abbrechen, 
welche fchneidigere Bergfteiger ganz gut zu Ende gefiihrt 
haben wiirden. Freilich befchuldigen die Umkehrenden den 
Weitergehenden dann gewbhnlich der Tollkiihnheit, aber meift 
beweift der Erfolg, dafs die Vorausfetzungen des letzteren 
die richtigern gewefen find. Gegen ein folches Argument ift 
es vergeblich anzukampfen. „Schneid“ kann dazu gehbren eine 
Felfenftelle anzugehen, einen Eisgrat zu bewaltigen, durch 
einen Gletfcherbruch fich Bahn zu brechen, iiberhaupt zur Be- 
waltigung eines-fpeciellen Hinderniffes.

Es gibt Ereigniffe, welche die „Schneid“ eines Berg- 
fteigers in erheblichem Mafse herabzufetzen im Stande find. 
Ein Mifserfolg, eine iible Erfahrung, wie ein Sturz oder Ahn- 
liches, kónnen Veranlaffung dazu geben; doch ift es Sache 
des Naturells, ob die alte Energie nach einem folchen Ereig- 
nis fruher oder fpater oder gar nicht wiederkehrt.

Ich will nun auf einige Dinge eingehen, welche geeignet 
find, die korperlichen Fahigkeiten eines fonft guten Touriften 
herabzjifetzen, und welche mehr oder weniger haufig ein jeder 
Tourift an fich felber beobachten kann.

Erftlich etwas uber das „Training". Wie man in allen 
Dingen, wenn man fie eine Weile lang nicht betreibt, aus der 
Ubung kommt, fo dafs das Nervenfyftem eine Zeit braucht, 
bis es die alte, nothwendige Herrfchaft uber das Muskelfyftem 
wiedererlangt, fo verhalt es fich auch mit dem Bergfteigen. 
Jeder, der fich genau beobachtet, wird bemerken, dafs feine 
Leiftungsfahigkeit beim Beginne einer Sommercampagne eine 
viel geringere ift, ais am Ende einer folchen. Einmal ermiidet 
man viel eher, man merkt, dafs man den Winter uber nicht 
marfchiert ift, man blickt uber einen Abfturz nicht mit jener 
Gleichgultigkeit hinab, wie fpater, man trifft ferner an Kletter- 
ftellen Schwierigkeiten, welche man im Herbfte nicht gefun- 
den hat, die Herftellung einer Eisftufe nimmt viel mehr Zeit 
in Anfpruch u. f. w. Es ift deshalb nicht klug, eine voraus- 
fichtlich fehr fchwere und lange Tour gleich ais erfte zu 
unternehmen wenn man langere Zeit mit dem Bergfteigen
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ausgefetzt hat. Es empfiehlt fich vielmehr auch fur einen 
guten Bergfteiger ais Einleitung eine leichtere Tour zu wahlen.

Ein Mittel, nicht ganz aus der Ubung zu kornmen, ift 
jenen, welche nicht weit vom Gebirge wohnen, durch die 
Wintertouren gegeben. Die Schwierigkeiten diefer liegen nicht 
etwa in grofser Kalte oder in den geanderten Verhaltniffen 
der oberen Regionen, fondern in den gewaltigen Schneemaffen 
welche die Thaler erfiillen und die Annaherung an den Berg 
fchwierig machen Man mufs hier oft fo viel und fo lange 
im Schnee waten, ais fonft bei Expeditionen aufhohe Gletfcher- 
fpitzen. Der kurze Tag und die Haufigkeit der Lawinen be- 
dingen es, dafs Touren im Winter mit grofseren Gefahren 
verbunden find ais in befferer Jahreszeit. Die oberen Regionen 
von Bergen, die iiber die Schneegrenze hinaufragen, tragen 
ganz ihre Sommerphyfiognomie. Dort ift eben der Unter- 
fchied der Jahreszeiten aufgehoben. Es herrfcht ewiger Winter 
oder, wenn man will, fur etwas tiefere Regionen ewiger Friih- 
ling. Die Sonne brennt auf die fcharf geneigten Flachen hin, 
der Schnee fchmilzt und die Alpenpflanzen bliihen. Im Fe- 
bruar fand ich z. B. an einzelnen Stellen der Raxalpe Draba 
aizoides in bltihendem Zuftande. Man kann daher die Winter
touren nicht ais jeden Reizes entbehrend hinftellen. Wohl 
fehlt der gewaltige Contraft, den man fo wohlthuend empfin- 
det, wenn man im Sommer aus den eifigen Regionen in die 
bliihenden, griinen Alpenweiden, in die ernften Nadelwaldungen 
herabkommt. Aber in der eigentlichen Hochregion merkt 
man keinen zu grofsen Unterfchied. Mittlere Gebirge, wie 
Raxalpe oder Schneeberg, werden im Winter fcheinbar um 
1500 m hoher hinauf geriickt. Jedenfalls erweifen die Winter
touren den Dienft, nicht ganz aufser Training zu kornmen.

Ein anderes Mittel, das fchon mehr den Charakter eines 
Surrogates an fich tragt, ift das Klettern in den Felfen der 
Vorberge, in den fogenannten Kletterfchulen. In der Nahe 
einiger Stadte gelegen, in denen reges alpines Leben herrfcht, 
bieten fie ein ganz gutes Mittel zur Ubung im Klettern. Frei- 
lich finden fich auf den wahren Bergpartien ganz verfchiedene 
Verhaltniffe. Man ift fchon eine Reihe von Stunden ge- 
gangen, ehe man zur Kletterarbeit gelangt; ferner mufs man
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die Dinge der Reihe nach nehmen, wie fie kommen. In der 
Kletterfchule kann man fich ausfuchen, welche Stelłen man 
bewaltigen will. Mancher, der fchwere Kletterftellen in Mod- 
ling (bei Wien) zu iiberwinden im Stande ift, fchreckt vor viel 
weniger fchweren im Gebirge zuriick, oft weil ihm die richtige 
Werthfchatzung der Schwierigkeit abgeht. Man wird eben 
durch folches Uberklettern nie ein Bergfteiger, aber einen ge- 
wiffen Vorgefchmack erhalt man davon. «Viele die am Grazer 
Schlofsberg die fchwerften Stellen bewaltigen», fagte einft ein 
gewiegter Bergfteiger zu mir, «habe ich auf Hóhen iiber 9000 
Fufs fchon am Rocke halten muffen.»

Leuten, denen es felbft verfagt ift, fich im Winter in einer 
folchen Kletterfchule iiben zu kónnen, bleibt allerdings nichts 
iibrig ais im Winter fleifsig zu turnen, und auch dies wird 
ihnen beim Klettern feine guten Dienfte tragen.

Der Mangel an Training kann leicht zur Uberanftrengung 
ftihren, in welchem Zuftande auch der fonft gute Tourift feiner 
Leiftungsfahigkeit beraubt ift. Uberanftrengung kann herbei- 
gefiihrt werden durch eine oder mehrere fchlecht verbrachte 
Nachte, wie bei Bivouaks, und durch die Anftrengung einer 
darauffolgenden Tour, befonders leicht, wenn tiefes Schnee- 
waten dabei vorkommt. Lange Gletfchertouren oder Winter- 
touren bei tiefem Schnee halte ich fur viel anftrengender ais 
Klettertouren, bei welchen letzteren die ganze Muskulatur in 
Anfpruch genommen wird, wahrend bei erfteren vorzuglich 
die Beine betheiligt find. Die Uberanftrengung aufsert fich 
manchmal in einer unbezwinglichen Lethargie, welche Raft 
auf Raft erheifcht; ein andermal wieder in Krampfen, die ver- 
fchiedene Muskelgruppen, am haufigften die Strecker des 
Oberfchenkels befallen. Solche Krampfe kónnen, wenn der 
von ihnen Heimgefuchte fich gerade an einigen fchwierigen 
Stellen befindet, fehr unangenehm werden, doch habe ich nicht 
erlebt, dafs fie ein Mitglied meiner Gefellfchaft in ernfte Ge- 
fahr brachten. Das befte Mittel dagegen ift, den Muskel paffiv 
zu fpannen, d. h. man lafst durch einen Genoffen jene Lagę 
des Gliedes herftellen, die derjenigen entgegengefetztift, welche 
die vom Krampfe befallene Muskelgruppe hervorrufen wiirde. 
Ich habe manchmal auch Krampfe der Wadenmuskeln beim
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Steigen beobaehtet und bei hóchft angeftrengtem Klettern 
Krampfe einzelner Fingerbeuger, wie dies beifpielsweife Purt- 
fcheller am Elferkofel gefchah. In erfterem Falle mufste 
man den Fufsriicken dem Schienbeine nahern, wahrend das 
Knie geftreckt ift, im letzteren die Finger gegen den Hand- 
riicken zuriickbeugen, um ein Nachlaffen des Krampfes zu be- 
wirken. Meift belaftigen die Krampfe dann nicht weiter und 
am nachften Tage kehren fie nicht wieder. Wenn fie jedoch 
fehr heftig auftreten, fchmerzt der betreffende Muskel noch 
mehrere Tage hinterher und leiftet gegen die paffive Dehnung 
Widerftand. Ift die Beinmuskulatur derSitz derartiger Krampfe, 
fo kann das Gehen fehr beeintrachtigt werden. Ich habe dies 
im Gebirge nicht erlebt, wohl aber in der Stadt nach einer 
durchtanzten Nacht, nach welcher ich zwei Tage lang kaum 
gehen konnte, wegen Schmerz und Schwellung der Waden- 
muskulatur, die fich nach einem heftigen Krampf derfelben 
eingeftellt hatte.

Mattigkeit und Unfahigkeit zu Anftrengungen kann noch 
hervorgerufen fein durch Mangel an Nahrung.

Es ift eine der haufigften Fragen, welche der Laie an 
einen Bergfteiger richtet: «Ja was nehmen Sie denn zu effen 
und zu trinken mit*)

Viele Dinge, welche man in der Stadt nie und nimmer 
vertragen wiirde, verdaut man unter dem Einfluffe der aufser- 
ordentlichen Strapazen einer Gebirgsreife fehr wohl. Insbe- 
fondere ift dies mit Fett der Fali. Bei der kiihlen Lufttem- 
peratur ift es nbthig, mit etwas einzuheizen und da ift Fett 
das allergeeignetfte Nahrungsmittel nach denPrincipien, welche 
diePhyfiologen aufgeftellt haben. Man kann davon oft mehr ge- 
niefsen, ais von eiweifshaltiger Nahrung. Wir ftihren daher 
Speck oder Butter (in einer Aushóhlung des Brotes verwahrt) 
gerne mit uns. An eiweifshaltiger Nahrung nehmen wir von 
Fleifchforten, was man eben bekommen kann, doch fur die 
Perfon und zwei Tage nicht mehr ais Kilogr. An Orten, 
wo man Fleifch nicht erwarten darf, kann man fich mit ameri-

*) Vgl. Gufsfeldt, "„das Wandern im Hochgebirge". Z. d D. u. Ó. A.-V. 
1881. S. 81, wo diefe Frage eingehend behandelt wird.
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kanifchen Konferven, die kalt zu verzehren find, verfehen. 
Corned beef ift fehr gut, fchmackhafter noch Tongue, welche 
aber entfprechend theurer ift. Auch diverfe Sorten Salami 
kónnen fehr gut fein. Kafe ift ein weiteres vortreffliches 
Nahrungsmittel, das unter Umftanden im Vereine mit Brot 
alle anderen erfetzen kann. 1'4 Kilo davon pro Perfon diirfte 
neben der obengenannten Fleifchmenge und einem i/2 Kilo- 
Brot fur zwei Tage ausreichende Nahrung bieten. Hartge- 
kochte Eier nehmen wir auch bisweilen. Sie haben den Nach- 
theil, dafs fie leicht zerfchlagen werden und den tibrigen In- 
halt des Ruckfackes verunreinigen. Gegen eine fiifse Speife, 
befonders eine feine, habe ich nichts einzuwenden; man ifst 
fie oft noch gem, auch wenn man auf andere Dinge keinen 
Appetit mehr hat. Man mufs fie aber ebenfo gut entbehren 
kónnen, wie Chokolade (welche bei momentaner Schwache 
oder gegen Durft vortrefflich ift), oder gedórrte Friichte, von 
denen die am leichteften erhaltlichen, Rofinen und Pflaumen, 
am zweckmafsigften find.

Nun vom Getranke. Es gibtviele Leute,welchen Alkohol ein 
Bedtirfnis ift. Diefe muften fich natiirlich Wein und Schnaps- 
sorten in ausreichender Menge mitnehmen. Wir verzichteten 
auf Wein ganz, da wir ihn in geniigender Menge zum Durft- 
lófchen doch nicht mitnehmen konnten und er in folcher 
Menge genoffen kible Folgen hatte.

Ais Getranke verwenden wir das Waffer, welches wir fin- 
den, dem wir eine hinreichende Menge kryftallifierter Citronen- 
faure und Zucker beifetzen, um eine fchmackhafte Limonade 
zu erhałten. Wenn wir fie befonders gut haben wollen, reiben 
wir ein paar Stiicke Zucker an den Schalen einer Orange, was 
dem Getranke ein feines Aroma gibt. Das atherifche Ó1 mit 
Zucker gemifcht bei fich zu fiihren, ift ganz unpraktifch, da 
es fich ftets zerfetzt oder, wie man vulgar fagt, «ranzig» wird.

Auf weiten Firnfeldern wird dann die Limonade nie voll- 
ftandig ausgetrunken, fondern in die halbvolle Flafche Schnee 
fo lange nachgeftopft, bis fie wieder voll ift. Nach einer Weile 
ift der Schnee zergangen und man hat wieder eine ktihle Eis- 
limonade, der man die fehlenden Ingredienzien beifetzen kann. 
Wenn man Citronenfriichte vorzieht, kann man auch dereń
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Saft zur Bereitung des Getrankes verwenden. Nur find fie 
fchwerer ais die kryftallifierte Saure und nicht iiberall er- 
haltlich.

Noch ein paar W orte uber die Zeit und Anzahl der Mahl- 
zeiten. Die Schweizer Fiihrer glauben, dafs man alle drei 
Stunden effen miiffe und halten ihre Mahlzeiten immer an 
beftimmten Punkten der Berge ab. Wir effen blofs dann, wenn 
wir Hunger haben. Geht der Proviant gegen Ende, fo fchranken 
wir uns noch mehr ein. Es mufs hier iibrigens erwahnt wer- 
den, dafs es ais ein Zeichen des richtigen Wohlbefindens an- 
zufehen ift, wenn grofser Appetit auf Bergtouren fich ein- 
ftellt. Sobald diefer mangelt, ift anzunehmen, dafs etwas 
nicht in der Ordnung, meiftens dafs die Anftrengung eine zu 
grofse gewefen. Wenn man trainiert ift, entwickelt man einen 
wahren Lówenhunger, fowohl auf der Tour felbft, ais wahrend 
der Rafttage im Thale unten.

Dafs ein Ubermafs von Alkohol auf einerTour die iibelften 
Folgen haben kann, brauche ich nicht erft zu erwahnen. So ift 
es nach den Berichten hochft wahrfcheinlich, dafs der Tod 
des Fiihrers Giuf. Ghedina, der bei der Eroffnung der Sach- 
fendankhiitte auf dem Nuvolau verungliickte, nur durch Uber- 
genufs von Wein verurfacht wurde. Der Sturz erfolgte von 
dem Plateau vor der Hiitte uber die oftwarts fich abfenken- 
den Felswande, und ift jenen Unglticksfallen gleichzufetzen, 
wo ein Betrunkener von einer Fahrftrafse in den daneben be- 
findlichen Abgrund fallt. Es ift nicht mit Sicherheit bekannt, 
in wie weit der Alkohol bei anderen alpinen Unglticksfallen 
eine Rolle gefpielt. Doch ift es fehr móglich, dafs diefelbe 
wichtiger ift, ais man gemeinhin glauben móchte. Befonders 
wo Leute erfroren aufgefunden wurden, und in Fallen von 
Erfchópfungen kann dies der Fali gewefen fein, da gemein
hin die irrige Meinung verbreitet ift, dafs Alkohol erwarme 
und gegen Kalte fchtitze, wahrend in Wahrheit gerade das 
Gegentheil der Fali ift. Der Alkohol wirkt blofs momentan 
anregend auf das Nervenfyftem. Die Kartoffeln, aus denen 
er gebrannt ift, wurden dem Korper viel mehr Warme liefern 
konnen, ais er.

Es gibt Fiihrer, dereń einziger Fehler es ift, dafs fie der
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Schnapsflafche zu fehr zufprechen und dadurch ihre Leiftungs
fahigkeit herabfetzen. Alle oben ais erforderlich erwahnten 
geiftigen Eigenfchaften leiden unter dem Einfluffe diefes 
Giftes.

Nun zu einer anderen Form des Unwohlfeins, welche aber 
nicht kiinftlich hervorgerufen ift. Was verfteht man unter 
Bergkrankheit? Eine uniiberwindliche Mattigkeit, Ekel, Er- 
brechen, Kopffchmerz, Athembefchwerden, nach Einzelnen fo- 
gar Blutungen aus Nafe und Ohren, welche Erfcheinungen 
durch den geringen Luftdruck hervorgerufen fein follen. Es 
mufs jedoch erft erwiefen werden, ob bei kraftigen Individuen 
eine nicht allzu grofse Verminderung des Luftdruckes iiber- 
haupt folche Erfcheinungen hervorzurufen im Stande ift. Mr. 
Graham und feine Gefahrten leugnen, auf den Hóhen des 
Himalaya, wo fie bis 24,000 Fufs kamen, irgend einen Ein- 
flufs des geringeren Luftdruckes verfpiirt zu haben, wahrend 
Mr. E. S. Kennedy uns verficherte, auch bei geringerer abfo- 
luter Hdhe doch eine Einwirkung diefer Factoren auf feine 
Leiftungsfahigkeit bemerkt zu haben.

Wir felbft waren nur aufserft felten auf den Alpenhóhen 
einem derartigen Unwohlfein unterworfen. So ward Otto un- 
weit des Gipfels des Cevedale von Kopffchmerz, Ubelbefinden 
und Mattigkeit befallen. Er warf fich flach auf den Boden 
und in einigen Minuten war er wieder ganz wohl. Mir ge- 
fchah es nach unferem erften Bivouak auf den Oftwanden 
des Monte Rofa, dafs ich Brechneigung und Mattigkeit in den 
Gliedern verfpurte. Nach dem zweiten Bivouak gewann ich 
die friihere Energie wieder. Ahnlich fchlecht war es mir bei 
unferem Aufbruch von der Schweizęr Matterhorncabane, wo 
indefs die Sache fehr bald nachliefs. In beiden Fallen herrfchte 
ein ziemlich heftiger Sturm. Ich habe einen Freund, der 
jedesmal auf der erften Hochgebirgstour eines Jahres «berg- 
krank» wird, was dann bei der nachften fich nicht mehr 
wiederholt.

Ubrigens bin ich der Anficht, dafs die bei weitem grófste 
Zahl der Falle von fogenannter Bergkrankheit einfache Magen- 
katarrhe find, indem der aus derStadt gekommene Tourift die 
Gebirgskoft noch nicht gewohnt ift und einen akuten Magen-
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katarrh bekommt. Ich glaube nach den Erfolgen Grahams, 
dafs der geringe Luftdruck kein Hinderniss bildet, die hóchften 
Berge der Erde zu befteigen, wenn nur der rechte Mann karne, 
der den iibrigen im Wege ftehenden Schwierigkeiten gewachfen 
ware.

Etwas, wodurch oft der befte Bergfteiger lahm gelegt 
wird, ift Schuhdruck und die infolge deffen entftehenden ent- 
ziindlichen Affektionen der Fiifse. Schwielen (fog. Hiihner- 
augen) find mehr laftig ais gefahrlich und ich habe noch nicht 
erfahren, dafs fie einen Bergfteiger von feiner Partie abge- 
halten hatten. Anders fteht es fchon mit den Blafen. Sie 
entftehen meift an der Sohle, dann, wenn der Strumpf dafelbft 
eine Falte gebildet hat, oder Steinchen in den Schuh gefallen 
find; feltener am Ferfenbein neben dem Anfatze der Achilles- 
fehne, wenn der Schuh nicht ganz pafst, zu klein oder zu grofs 
ift. — Eiterblafen kónnen zu Schwellung der Lymphdriifen 
und zu Marfchunfahigkeit Anlafs geben. Man ziehe fofort den 
Schuh aus, fobald man nur den geringften Schmerz wahr- 
nimmt, und befeitige die Urfache. Landftrafsenmarfche find 
fur Blafen viel gefahrlicher, ais anderes Terrain, da man auf 
der Strafse immer mit der ganzen Sohle auftritt und fo die 
gereizte Stelle fortwahrend gedriickt wird. Ein anderes Leiden 
find Sehnenfcheidenentziindungen oftmals am Rift, ofter an 
der Achillesfehne, die móglicher Weife auch durch Schuhdruck 
hervorgerufen werden kónnen. Bei manchen Perfonen wird es in 
ein paar Tagen Ruhe gut, bei anderen gerade dann, wenn fie 
viel marfchieren. Maffage ift ein vortreffliches Mittel dagegen.

Weitere von aufsen einwirkende Urfachen, die geeignet 
find, den Touriften kórperlich herabzubringen, habe ich fchon 
abgehandelt, fo die Kalte und andere Witterungseinfliiffe. Blofs 
auf die Erfcheinung des Schneeglanzes will ich hier noch 
naher eingehen.

Unter Schneebrand verfteht man die Einwirkung der re- 
flektierten Licht- und Warmeftrahlen auf die Haut. Diefe 
Einwirkung ift befonders auf das Geficht intenfiv und kann 
eine heftige Hautentziindung hervorrufen. Sonnenfchein ift 
gar nicht nóthig; 'auch langeres Gehen auf Schnee im Nebel 
kann die angegebene Wirkung haben. Sie pflegt geringer
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zu fein, wenn man fich vorher mit Fett eingerieben hat. Nach- 
dem die Entziindung entftanden ift, hilft blofs das Einreiben 
mit dem fetten Rahm der Milch, welcher einen fehr lindern- 
den Einflufs ausiibt.

Gegen Ende der Sommercampagne pflegt die Einwirkung 
des Schneebrands nicht mehr fo intenfiv zu fein ais anfangs. 
Doch ift man niemals gefeit. Wahrfcheinlich tragt die fcharfe 
rauhe, trockene Luft zum Zuftandekommen der Hautentziin- 
dung mit bei.

Bei uns war fie niemals fo heftig, dafs fie uns an einer 
Bergpartie gehindert hatte. Die fich nachtraglich abfchalende 
Haut bietet einen guten Schutz gegen die weiteren Einwir- 
kungen.

Der Schneebrand ift auch dieUrfache, warum nackteKniee 
im Hochgebirge nichts taugen. Es kann jemand mehrere 
Jahre ins Hochgebirge gehen und den Schneebrand an den 
Knieen ebenfo wie im Gefichte ertragen. Ein nachftes Mai be- 
kommt er eine fo heftige Entziindung, dafs die Haut durch 
eitrige Blafen abgehoben wird, und er mufs feine Gebirgsreife 
unterbrechen. Dann find nacktei Knie beim Felsklettern und 
auch bei fchweren Eispartien wegen der leichten Verwund- 
barkeit fehr laftig.

Durch die Reflexwirkung des Schnees entfteht bisweilen 
eine Einwirkung auf das Auge, welche man mit dem Namen 
Schneeblindheit bezeichnet. Meines Wiffens ift noch nicht 
geniigend erforfcht, ob man es hier mit einer Abftumpfung 
des Sehnervs oder mit wirklichen entziindlichen Vorgangen 
zu thun hat. Letzteres ift mir viel wahrfcheinlicher. Wenn man 
fich ziemlich dunkler Schneebrillen bedient, hat man davon 
nicht zu leiden und aufser leichten Augenkatarrhen haben wir 
uns nie etwas zugezogen. Andere, die dies nicht thaten, 
mufsten deshalb ihre Gebirgsreife unterbrechen. Dr. Hecht*) 
erzahlt anlafslich der Schilderung feines Abftieges von der 
Simonyfpitze nach Krimml, dafs der Fiihrer Stefan Kirchler, 
der bis dahin keine Scheeebrille getragen hatte, vóllig fchnee- 
blind geworden fei.

’) Zeitfchrift d. D. u. Ó. A.-V. 1878 S. 249.
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Befonders gefahrlich ift die Wirkung des frifch gefallenen 
Schnees und ńamentlich im Friihjahr. Auch abgehartete Na- 
turen kónnen felbft bei Benutzung einer Brille in folchen 
Fallen der Schneeblindheit zum Opfer fallen. So gefchah dies 
dem Jager Schieder vom Jagdfchlofs Bliihnbach bei einer 
Befteigung des Hochkónig am 23. Mai 1885. Er trug eine 
blaue Brille ohne fchiitzende Drahteinfaffung. Die Herren 
Purtfcheller und Schulz, mit denen er gieng, blieben verfchont.

D ureh  E rseh ó p fu n g en  g ien g en  zu G-runde:

Datum Touriften Fiihrer Ort des Un- 
falles Anmerkung

1866. 8. Aug. Dr. Hugo Wis- 
licenus

— Griinhorn
Tódi

Nebel,
Schnee,
allein.

1868. 8. Nov. Cyprian Gran- 
bichler

Hochjoch
(Ótzthaler-

Alpen)

Schlechtes 
Wetter, zu 
fpates Auf- 
brechen, 2 
Perfonen.

1873. 6. Sept. Hr. Em. 
Klumpner

— Grofsglockner Schlechtes
Wetter.

1873. 14. Sept. Prof. Fed
fchenko*)

Mer de Glace Schlechte 
Fiihrer, 

Bivouak bei 
fchlechtem 

Wetter.
1875. 1. Okt. Mr. Barry Krimmler

Tauern
Schlechtes

Wetter,
allein.

1880. Sept. Name unbe- 
kannt

Preberfpitze Schlechtes
Wetter,

2 Perfonen.
1881. i8.Aug. Mile. Dupre — Gl. de M. de 

Lans (Dauph)
Schlechtes

Wetter.
1883. Aug. M. Schoch — Pizzo Centrale Herzfehler.

*) Die Kataftrophe Fedfchenko ift genau abgehandelt im Alpine Journal 
VI, 306 u. f., - Iowie 373 u. f.; zu leichte Kleidung und plótzlich eintretendes 
fchlechtes Wetter fcheinen eine Haupturfache gewefen zu fein. Man hatte friiher 
umkehren follen. Vorhąjndene Spuren verleiteten weiter zu gehen. Die Fiihrer 
fcheinen nicht erkannt zu haben, was fie ihrem Herrn zutrauen durften. Auch 
hatten fie ihn nicht verlaffen follen, ehe er todt war.
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Mehrere diefer Einfliiffe, welche geeignet find, die kdrper- 
liche Fahigkeit des Bergfleigers herabzufetzen, kónnen zu- 
fammenwirken und dann die ganzliche Unfahigkeit fich fort- 
zubringen hervorrufen. Die nebenftehende kleine Tabelle foli 
eine Uberficht iiber derartige Ungliicksfalle bieten. Wohl ift 
auch das grofse Mont-Blanc-Ungliick von 1870 hierher zu 
rechnen. Alle hier angefiihrten Falle fanden bei fchlechtem 
W etter flatt und dasfelbe ift daher auch ebenfo mit eine Ur- 
fache wie die Unfahigkeit des Betreffenden, fo grofse Stra- 
pazen zu ertragen.

Jetzt will ich noch auf einige Dinge eingehen, welche 
einen Einflufs auf die geiftigen Fahigkeiten, insbefondere die 
Urtheilskraft des Bergfleigers haben, welche ihn dazu bringen 
kónnen, ein Mifsverhaltnis eintreten zu laffen zwifchen feiner 
disponiblen Kraft und den Schwierigkeiten, die er bewal- 
tigen will.

Wenn der Jager, durch die Jagdbegierde getrieben, der 
Blumenfammler, ahnlichen Eeidenfchaften folgend, Stellen iiber- 
windet, an welche er fich mit kaltem Blute niemals gewagt 
hatte, dann hat er jene Grenzen iiberfchritten, welche der 
kluge Verftand ihm hatte fetzen follen. Die Poefie hat diefe 
Eeidenfchaften ais diiftere Geifter perfonificiert, welche un- 
widerftehlich den Menfchen locken und locken, bis er blind 
in die grafsliche Tiefe ftiirzt.

Auch fur den Bergfteiger gibt es eine folche Leidenfchaft; 
das ift das Intereffe an der Lófung eines Problems, die Be- 
gierde, das Unternommene durchzufiihren. Kein materieller 
Preis fteht da in der lockenden Ferne, kein ftattlicher Gems- 
bock, keine feltene Blute, fondern blofs das Bewufstfein: «Ich 
hab’s vollfuhrt».

Wenn daher die Lófung eines Problems an der Bezwin- 
gung einer einzelnen fchwierigen Stelle hangt, dann find alle 
jene Faktoren vorhanden, um die pfychifche Stimmung hervor- 
zurufen, welche ich angedeutet habe. In diefer Stimmung habe 
ich manchmal Stellen bewaltigt, welche ich nicht wieder in An- 
griff nehmen wiirde. Ich fage aber nicht, wo fich diefe Stellen 
befinden, weil fich fonft Wahnwitzige finden kónnten, welche

Z sig m o n d y , die Gefahren der Alpen. 2. Aufl. 15



22Ó Uber die Eignung zum Bergfteigen.

von dem Principe ausgehen: «Was ein anderer kann, vermag 
ich auch», und- folche Stellen auffuchen wiirden, von denen 
ich es fiir eine Gewiffenlofigkeit halte, fie anderen anzuem- 
pfehlen. Das fmd eben Probleme, welche man nur bei be- 
fonders guter Dispofition zu lofen im Stande ift. Probleme, 
wo man Viertelftunden lang mit Anfpannung aller Korper- 
krafte arbeiten mufs, wo man fchon nicht mehr genau die 
Feftigkeit des Gefteines priifen kann und ein lockerer Vor- 
fprung, ein gleitender Rafenfchopf eine Kataftrophe herbei- 
fiihren wiirde. Einmal gliickt es, ein zweites Mai nicht.

Ein anderes Motiv, oft nicht minder machtig, das zur Un- 
befonnenheit verleitet, ift die Scheu, in Gegenwart von Zeugen 
von einem Unternehmen abzuftehen.

Dies ift ein Grund mehr fiir den Satz, dafs auf fchwere 
Touren, befonders Erftlingstouren, nie zwei Parteien auf ein
mal ausgehen follten, da dann die eine aus Riickficht auf die 
andere Dinge unternehmen kbnnte, welche beffer unterlaffen 
blieben.

Auch in den tieferen Regionen haben vor Zufchauern 
ausgefiihrte Bravourftiickchen fchon ofters ihr Opfer gefordert.

Das Ungliick des Comte de la Baune ift ein trauriger Be- 
leg fiir die Richtigkeit diefer Thatfache.

Ais wir von Pregatten den Venediger beftiegen und auf 
der Scharte zwifchen Kryftallkopf und Rainerhorn uns be- 
fanden, gewahrten wir eine Gefellfchaft von dem Gipfel des 
Yenediger abfteigen, welche bald darauf Halt machte. Wir 
dachten, fie beobachte uns. Vor uns war eine ca. 40 m 
hohe Eiswand, dann das ebene Schlattenkees. Waren wir 
uber die Eiswand unten gewefen, hatten wir leicht den Vene- 
digergipfel erreichen konnen. Ich hieb alfo nach rechts hin 
Stufen. Es zeigte fich zwar, dafs das Eis von fehr hartei 
Befchaffenheit war und das Stufenhauen viel Zeit wegnahm. 
aber, weil ich dachte, wir feien beobachtet, wollte ich nicht 
umkehren, wie es Otto’s Abficht war. Uber den Gipfel des 
Rainerhorns hatten wir, wie wir fpater fahen und mein Bruder 
vorher gewollt ha tte ,‘ eine viel leichtere Paffage gehabt. Es 
ereignete fich dann jene wilde Abfahrt, welche ich im Kapitel
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«vom Seile» befchrieb. Ais wir fpater mit der Gefellfchaft 
zufammenkamen, erfuhren wir, dafs fie uns gar nicht gefehen 
hatte. Es ware viel ruhmenswerther gewefen, fich in Gegen- 
wart anderer vorfichtig gezeigt, ais eine Blofse gegeben zu 
haben.

Ein weiteres Motiv, das die Vorficht zu vermindern wohl 
geeignet ift, liegt in der Eile, mit welcher man oft fchwere 
Stellen bewaltigen mufs. Eile kann, wie ich fchon ófter ausein- 
ander gefetzt habe, aus verfchiedenen Griinden nothig werden; 
weil Gefahr durch Steine oder Lawinen im Verzuge ift, weil 
die Nacht drangt u. f. w. Da klettert man oft fchneller, ais 
man follte, und nimmt fich nicht die Zeit, alles zu priifen. 
Befonders gefahrlich ftelle ich mir dies fur jemanden vor, der 
allein einen Gletfcher paffiert, denn da kann der geringfte 
Leichtfinn verderblich werden.

Schliefslich will ich noch etwas erwahnen, was zur Un- 
vorfichtigkeit verleiten kann. Es ift dies ein gewiffer Uber- 
muth, der den Bergfteiger unwillktirlich erfafst, wenn er den 
fchweren Theil einer Partie hinter fich hat und nun leichtere 
Stellen kommen, die er unterfchatzt. Sicherlich hat fich 
ein grofser Theil der Ungliicksfalle, durch diefen Umftand be- 
giinftigt, ereignet, da fehr viele ap Stellen ftattfanden, die 
nichts weniger ais fchwierig fmd. Die Warnung, im Gebirge 
ftets auf der Hut zu fein, ift gerade im Hinweis auf folche 
Vorfalle wohl angebracht.

Die Bergfiihrer befinden fich in manchen Fallen noch unter 
pfychologifch ungiinftigeren Verhaltniffen, ais alleingehende 
Touriften. Manchmal ift ihnen fur die Durchfiihrung einer 
Partie viel Geld verfprochen worden, das fie fich gerne er- 
werben mochten und fie nicht bekamen, wenn man umkehren 
wiirde*). Manchmal auch drangt der Herr, welcher iiber die 
Gefahren gar kein Urtheil hat, zur Durchfiihrung einer Partie 
und der Fiihrer hat fchliefslich die Schwache, ihm nachzu- 
geben, und zwar gegen feine beffere Uberzeugung, blofs weil 
er fiirchtet, fur feige gehalten zu werden. Ich gebe zu, dafs

*) Ein Beifpiel hierfiir ift die vorhin befprochene Kataftrophe Fedfchenko 
(S. 224).

15*
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dies ein Fehler des Fiihrers ift, aber es ift einer, welcher 
einem fonft ganZ vortrefflichen Fiihrer anhaften kann. —

Einige Worte noch iiber die Gewandtheit eines Fiihrers 
im Vergleiche zu derjenigen eines Amateurs.

Leslie Stephen hat fich iiber diefen Punkt in feinem Buche 
Playground of Europę (Dangers of mountaineering S. 315) in 
fehr pracifer Weife ausgefprochen und feine Meinung ift 
diejenige aller alteren Mitglieder des Alpine Club, welche 
auch in dem Auffatze «The comparative Skill of Travellers 
and Guides «von C. F. Grove (Alpine Journal V. 87) ihren 
Ausdruck findet. Stephen fafst die Uberlegenheit des Fiihrers 
in drei Punkten zufammen:

I. Beim Klettern und auf Eisgraten.
II. Gewiffe Inftinkte hatte er voraus durch das lange Leben 

in den Bergen. Er weifs, wo Lawinengefahr ift. E r trifft den 
beften Weg; findet gleich den Riickweg.

III. Der Fiihrer merkt ftets auf und achtet auf Alles, was 
geiahrlich werden kbnnte.

Dem hat der Tourift blofs feine Erziehungsvortheile ent- 
gegenzuftellen. — Stephen mag von feinem Standpunkte ganz 
recht haben. Es war ihm eben kein Tourift vorgekommen, 
der fich mit den Fiihrern hatte meffen kdnnen. Mr. Girdle- 
ftone, der damals wohl bereits Touren ohrie Fiihrer gemacht 
hatte, konnte nicht in Rechnung kommen, da unter den 21 
Touren, dereń er in feinem Buche Erwahnung thut, blofs eine 
einzige, namlich das Wetterhorn, eine wirklich fchwierige war. 
Spater nach den Erfolgen der Briider Pilkington hat fich diefe 
Meinung des Alpine Clubs etwas geandert. Dafs iibrigens der 
Alpler das ganze Jahr hindurch fich im Bergfteigen iibt, ift 
eine irrthiimliche Vorausfetzung Mr. Stephen’s. Im Winter 
pflegen die Gebirgsbewohner nicht herumzufteigen, wenigftens 
in unferen ófterreichifchen Alpen thun fie dies ficher nicht. 
Und felbft, wenn fie hie und da ais Wildfchiitzen auf Gemfen 
gehen, fo ift doch dazwifchen und dem eigentlichen Berg
fteigen der Unterfchied fo grofs, wie derjenige zwifchen 
Manover und Krieg. Wirkliche Bergtouren machen die Fiihrer,
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wie man fich vielfach uberzeugen kann, auch nur in der Saifon, 
wenn F^emde kommen. Was diefen Punkt betrifft, fo haben 
darin die Bergfiihrer nichts ais die Gelegenheit voraus, die fie 
aber nicht auszuniitzen pflegen.

Der Satz allerdings ift richtig, dafs man das Berg
fteigen wo móglich fchon in jungen Jahren beginnen foli, da 
man es nur dann zu grofser Vollendung bringen kann. Auch 
mir ift es unwahrfcheinlich, dafs jemand, der erft in den 
dreifsiger Jahren mit dem Bergfteigen beginnt, je ein Berg- 
fteiger erften Ranges, alfo etwa ein guter fuhrerlofer Tourift 
werden kann. Um dies zu werden, mufs man freilich auch 
feine Zeit ordentlich ausntitzen, die ganze Saifon hindurch 
gehen und ein kłares Auge fur das Beobachtete haben. Wenn 
man wohl eine lange Reihe von Jahren in den Bergen ver- 
bringt, jeden Sommer jedoch blofs eine oder zwei Touren 
ausftihrt, wird man das Ziel nimmermehr erreichen.

Mit den Bergfteigern ift es, wie mit den Schachmeiftern. 
Einmal kann einer der erfte gewefen fein und alle anderen be- 
fiegt haben. Wenn er fich aber nicht mehr in den Kampf 
hinauswagt, dann kann man ihn mit Recht ais eine abgethane 
Grofse betrachten. Jetzt ift er nicht mehr, was er einmal ge
wefen. Wohl gibt es Manner, welche ihre alte Spannkraft 
viele Jahre lang bewahren. Wir finden folche namentlich unter 
den Bergfiihrern. Aber auch da macht das Alter zuletzt fein 
Recht geltend. Es ift fur den Betreffenden dann thoricht, mit 
den jiingeren frifcheren Kraften in eine Rivalitat treten zu 
wollen. Ubrigens kann jemand eine grofse Anzahl von 
Touren mit Fiihrern ausgefiihrt haben, niemals wird er zu 
jener Scharfe der Beobachtung gelangen, welche fich aus- 
bildet, wenn jemand felber der Leiter einer Expedition ift. 
Eine ohne Fiihrer ausgefiihrte fchwierige Tour wiegt zehn 
andere auf, bei denen man nur die Rolle eines Gefiihrten ge- 
fpielt hat.

Nun noch etwas iiber den Anfanger im Bergfteigen. Man 
beginne mit kleinen Dingen, man gehe in die Voralpen. Gro- 
fsere und fchwerere Partien unternehme man nie ohne einen 
kundigen Begleiter, am beften einen folcheti, der auch gute
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Lehren iiber das Gehen im Gebirge zu geben im Stande ift. 
Erft allmahlich Wagę man fich an grofsere Aufgaben.

Von einem Anfanger verlange ich nichts ais Ausdauer 
und einen gewiffen Grad von Courage, dafs er fich, feft am 
Seile gehalten, eine fchwierigere Stelle zu bewaltigen getraut, 
und drittens Gehorfam. Das find die einzigen Erforderniffe, 
alles andere eignet er fich erft im Laufe der Zeit an.



Schlufs.
„Frifchen Muth zu jedem Kampf und Leid 
Hab’ ich thalwarts von der Hóh’ getragen; 
Alpen ! Alpen! Unvergefslich feid 
Meinem Herzen ihr in allen Tagen.“

Lenau.

Ein Sport im eigentlichen Sinne nach der Deutung, die 
man diefem W orte in England zu geben gewohnt ift, kann 
das Bergfteigen nicht genannt werden. Das Bergfteigen ift 
keine fo einfeitige Leibesiibung, wie es der Sport im allge- 
meinen zu fein pflegt, es bedarf keiner befonderen Leibesdiat 
und methodifcher Kraftfteigerung nach dem Vorbild des eng- 
lifchen «Trainer», auch wird es nicht zum Zwecke unter- 
nommen, um den Ehrgeiz anzuregen. Ferner erftrebt der 
Sport Einzelleiftungen, er betont in erfter Linie die grofse 
Kraftleiftung, die moglichft durch ein beftimmtes Mafs oder 
durch eine Zahl ausgedriickt werden foli. Will man jedoch jede 
kórperliche Ubung, welche um ihrer felbft willen und zwar 
mit Leidenfchaft unter Hintanfetzung der damit verbundenen 
Befchwerden getrieben wird, Sport nennen, dann hat diefe 
Bezeichnung, auch fiir das Bergfteigen angewandt, eine ge- 
wiffe Berechtigung.

Eine Vergleichung mit diverfen anderen kórperlichen 
Ubungen diirfte vielleicht nicht ohne Intereffe fein. Ich kann 
dabei nur auf jene eingehen, in welche ich einigermafsen 
Einblick habe: das ift Turnen, Rudern, Schlittfchuhlaufen, 
Schwimmen.

Es gibt freilich noch viele andere kórperliche Ubungen, 
aber fie werden meift nicht um ihrer felbft willen betrieben,
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wie Tanzen, Fechten, Velocipedfahren. Diefe laffe ich ganz 
aus dem Spiele; Ebenfo liegen jene Sportgattungen vóllig 
abfeits, bei denen nicht der Menfch, fondern ein Thier die 
Hauptleiftung ausfiihrt, wie beim Rennfport.

Das Bergfteigen nun zeichnet fich vor allen anderen kbr- 
perlichen Ubungen durch die Zeitdauer aus, durch welche 
man es auszutiben pflegt. Wahrend man die obengenannten 
vier Kórperubungen nur durch einige wenige Stunden im 
Tage betreiben kann, erfireckt fich die Dauer des Bergfteigens 
iiber ganze Tage und halbe Nachte. Man braucht es nicht 
zu unterbrechen und kann es viele Wochen hindurch fortfetzen. 
Gegeniiber dem Rudern, Schlittfchuhlaufen und Schwimmen 
hat es aufserdem den Vortheil, dafs alle Muskelgruppen in 
Anfpruch genommen werden, wobei ich natiirlich nicht allein 
auf das Gehen, fondern auch auf das Klettern, Stufenfchlagen 
u. f. w. mich beziehe. Gegeniiber dem Turnen den, dass es 
in frifcher, freier Luft gefchieht. *)

Dies gilt von der korperlichen Seite des Bergfteigens. 
Nun komme ich zu der geiftigen. Schon dafs mehr Energie 
dazu gehort, fich den ftunden- und tagelangen Strapazen einer 
Bergtour auszufetzen, ais die kiirzer dauernden anderen Ubungen 
zu betreiben, ift iiber allen Zweifel erhaben. Dafs man zwei Stun
den turnen kann, ift dem Laien leicht verftandlich; dafs man 
fich aber tagelang aller Beąuemlichkeit der Civilifation begibt, 
bei wenig Effen und Schlaf die grófsten und andauerndften 
Muskelanftrengungen durchmacht und daran eine Freude fin- 
det, das ift es, was vielen unverftandlich bleibt. Ich habe 
fchon auseinandergefetzt, dafs nicht allein kórperliche, fondern 
auch geiftige Eigenfchaften einem guten Bergfteiger eigen fein 
follen. Die ubrigen in Betracht gezogenen korperlichen Ubungen 
benothigen keinen grofseren Aufwand geiftiger Fahigkeiten. 
Hat man es ja doch in diefen Fallen ftets mit conftanten 
Factoren zu thun, fo dafs das Variable eigentlich nur in der 
Anwendung derfelben auf den menfchlichen Korper beruht.

*) Das Turnen, wie es von Guts-Muths, Jahn u. Spies ins Leben gerufen 
wurde, gehort allerdings auch ins Freie. In der Praxis jedoch werden, schon 
unserer klimatischen Verhaltnisse halber Freiturnplatze trotz aller dahin abzie- 
lender Bestrebungen stets nur die Ausnahme bilden.
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Wenn auch dabei gewifs die Innervation eine verfchiedene 
und das Zufammenfpiel der Muskeln ein mehr oder weniger 
feines ift, fo kommt man dennoch durch diefe Ubungen blofs 
zu einer befferen Ausbildung des Kórpers. Die Pfyche jedoch 
wird davon nur wenig beriihrt.

Anders beim Bergfteigen. Hier wechfeln die Verhaltniffe 
in jedem Augenblicke und beftandig ift die geiftige Aufgabe 
eine andere. Wie wirft Du diefen Tritt ausfiihren, welchen 
Fels wirft Du zunachft ergreifen, jetzt heifsfs eine Eisftufe 
fchlagen, das find die beftandig wechfelnden Gedanken, welche 
dem Bergfteiger durch den Kopf fchiefsen. Das Ziel ift vor- 
warts und aufwarts, aber die einzelnen Phafen andern fich 
jeden Augenblick und der Geift findet reichliche Befchaf- 
tigung.

Wenn es fich um den Entwurf eines Planes handelt, kann 
jeder feine Kartenkenntnis, feine bergfteigerifche Erfahrung 
an den Tag legen. Durch die Kiihnheit der Idee ift er im 
Stande, feine geiftigen Eigenfchaften zu bethatigen. Er vermag 
darzuthun, dafs er auch vor einem fchwierigen Unternehmen 
nicht zuriickfchreckt, felbft wenn zehn andere es fiirunmbglich 
erklaren. In dem naheren Detailplan zeigt er wiederum, dafs 
er feine Erfahrungen nicht umfonft gemacht hat, dafs er einen 
richtigen Blick und eine klare Auffaffung fur das Vorliegende 
befitzt. Nun gar, wenn es fich um den Weg handelt, der zu
nachft eingefchlagen werden foli. Wie mannigfach find nicht 
die Erwagungen, die den Bergfteiger hierbei leiten. Je reicher 
die Erfahrung, defto ficherer wird es gehen. Da ift eine Auf
gabe geftellt und die Probe, ob fie richtig geloft wurde, wird 
gleich darauf gemacht. Der Erfolg ift der Beweis, dafs die 
Pramiffen richtig eingefetzt waren und dafs correct gefchloffen 
wurde. Ein folcher Erfolg ift ein Sieg des Menfchen iiber 
die rohen Naturkrafte. Der Wille des Menfchen feiert dann 
feinen Triumph. Die Lehren, welche er daraus fur fein Leben 
ziehen kann, find unbezahlbar. Er lernt es, die thatfachliche 
Beobachtung hbher zu ftellen, ais das, was er von anderen 
hórt. Er fieht, was feine Denkmafchine werth ift, denn ein 
Irrthum tritt augenblicklich zu Tage.

Eine folche Schule von Strapazen hat aber noch eine
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andere wohlthatige Wirkung und zwar auf den Charakter. 
Wenn man ficłr Stunden auf Stunden geplagt hat, und das 
Ziel noch immer in weiter Ferne fieht, dann móchte man 
fchier verzweifeln, es zu erreichen, man droht kleinmiithigen 
Wandlungen zu erliegen und begehrt nach der Umkehr. Der 
wahre Bergfteiger aber kampft diefe Schwache nieder. Nur 
ein hohes, fernes Ziel fchwebt ihm vor Augen. Er ringt 
fort und fort und endlich erringt er den Sieg. Sollte ihm dies 
nicht eine Lehre fur das Leben fein, zahe an dem einmal Be- 
gonnenen feftzuhalten und mit unbeugfamer Energie auf dem 
einmal betretenen Pfade fortzufchreiten, bis er nach unzahlige- 
mal getaufchter Erwartung endlich am erfehnten Ziele fteht? 
Sollte er da die Lehre vergeffen, die er auf einem anderen 
Gebiete gewonnen hat?

Er fah es, wie es ihm oft im Gebirge gegangen ift. Er 
weifs auch, dafs kein Erfolg ihm wahre Freude bereiten kann, 
der nicht mit Miihe und Schweifs bezahlt worden ift. Die 
Genugthuung, durch eigene Kraft einen Sieg errungen zu 
haben, das ift eines der Hauptmotive der Freude am Berg- 
fteigen. Eine fchwierige Partie macht eine grófsere Freude 
ais eine leichte.

«Schwer war die Arbeit, grofs ift der Lohn».
Man begreift, dafs es dem Bergfteiger gerade um die 

Lofung eines beftimmten Problems zu thun fein kann, dafs 
er einen fchweren Pfad geht, wahrend nicht fehr weit davon 
ein leichterer fiihrt.

Andererfeits ftellt man fich die Aufgabe, auf einen Berg, 
wohin nur ein hóchft fchwieriger Pfad fiihrt, einen leichteren zu 
finden, und ich mufs fagen, dafs diefe Aufgabe manchmal eine 
fehr dankenswerthe ift, befonders dann, wenn der bekannte 
Weg wegen feiner enormen Schwierigkeit bereits Gefahren 
bietet.

Oft hat man die Genugthuung, das zu vollfiihren, woran 
andere anerkannt tiichtige Leute gefcheitert find. Man kann 
nicht leugnen, dafs dies eine Gefahr fur den Charakter in fich 
birgt, da es leicht zur Selbftiiberhebung verleitet. Das Ge
birge felber aber bringt auch da bald die Correctur an, indem 
man zu der Erkenntnis kommt, dafs es doch Unmdgliches gibt.
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Diefe Ausbildung des Charakters halte ich fur dasSchonfte, 
was das Bergfteigen dem Menfchen bieten kann.

Anderes ift fchon oft hervorgehoben worden. Viele 
Schriften preifen die Pracht und die Weihe des Hochgebirges. 
Kein geftihlvoller Menfch wird auf einem Berge ftehen und 
Spitze an Spitze vor feinem Auge voriiberziehen laffen, hier 
eine Schneeebene, dort ein himmelwarts ragendes Felshorn, 
darunter die grofsartige Ruhe eines Gletfcherftromes, dann 
die griinen Matten und dazwifchen der unbewegliche Spiegel 
des dunkeln Bergfees, ohne dafs er traumerifch den Blick 
nach innen kehrt und fich hoch erhaben fiihlt iiber den klein- 
lichen Hader feiner tief unten haufenden Mitmenfchen. Wer 
einmal den Eindruck folcher Abgefchiedenheit gefiihlt, den 
lockt es immer wieder hinauf nach den łichten Bergeshóhen.

Freilich gibt es eitle Narren, welche folch’ erhabene Re- 
gungen nicht verftehen und die nur deshalb Berge befteigen, 
um in Kreifen, von welchen fie nicht durchfchaut werden, mit 
Erfolgen zu prunken, an welchen fie foviel Antheil haben, wie 
die Feder an einem Buche. Leute, welche zehnmal umgekehrt 
waren, wenn es móglich gewefen ware, welche bei einer ein- 
maligen Partie alle ihre Krafte ■ ausgeben und in den Gaft- 
haufern im Thale ftets das grofse W ort fiihren. Sie haben 
ihre Berge an der Seite eines Fiihrers beftiegen, der gut be- 
zahlt wurde, damit er reinen Mund halte; aber wenn es fich 
darum handelt, vor Freunden ihre Fahigkeit zu beweifen, 
machen fie ein klagliches Fiasco. Solche Sklaven ihrer Eitel- 
keit werden nie einen hóheren Schwung nehmen, denn ihnen 
fehlt, wie einer meiner werthen Freunde fich ausdriickt: das 
e th ifc h e  M om ent. Solchen Menfchen ift die Anftrengung 
kein Genufs, fie haben keine Freude an der Uberwindung des 
Schwierigen, im Gegentheile, ihre Eitelkeit ift fo grenzenlos, 
dafs fie alles Uble mit in den Kauf nehmen, um nur ihren 
Bekannten gegeniiber fich einer Tour riihmen zu kónnen.

Dann gibt es wiederum andere, welche aus Gefundheits- 
riickfichten fteigen, weilfie erkannt haben, dafs das ihr Wohl- 
fein vermehre. Grofse Anftrengungen meiden diefe gerne, 
auch fie haben keine Freude am Gebirge und Alles fehen fie
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durch die fchwarze Brille ihrer Hypochondrie. Diefen fehlt 
ebenfalls das efchifche Moment.

Hingegen kenne ich alte Herren, welche fchon Jahrzehnte 
lang ins Gebirge gehen, fchon viele Bergfpitzen befucht haben, 
der eine fchwerere, der andere leichtere. Heute freilich ver- 
mag folch’ ein bewahrter Altmeifter, der von Jugend auf die 
Berge beftieg, der fie nicht blofs beftieg, fondern auch iiber 
alles liebte, heute freilich vermag er nicht mehr das zu leiflen, 
was er in feinen beflen Jahren vollbracht, aber er geht doch 
immer wieder ins Gebirge und es freut ihn, dafs feine alten 
Glieder ihn noch auf die Schmittenhóhe, auf den Dobratfch, 
auf das Riffelhaus tragen. Er weifs, dafs nur das ihn fo rela- 
tiv jung erhielt, dafs er alle Jahre einige Wochen im Gebirge 
verlebt hat. Heute feiert er feinen fiebenzigften Geburtstag 
auf dem Gaisberg und der goldige Wiederfchein der fmken- 
den Sonne weckt diefelben wonnigen Geftihle, welche ihn 
fchon vor Jahrzehnten beim Anblicke einer hehren Alpen- 
fcenerie bewegten. Der Mann ift nicht alt geworden, er hat 
die Spannkraft feines Geiftes und Charakters bewahrt, in dem 
Mannę le b t  das ethifche Moment.

Ich denke an vergangene Stunden der fchweren harten 
Arbeit und an Minuten des reinften, fchonflen Gliickes.

Mogen fie auch Dir, freundlicher Lefer, zu Theil werden, 
der Du mir bisher gefolgt biffc.

W er in die Berge geht, wird fich herrliche Erinnerungen 
fur das ganze Leben holen.



I

Erklarung touristischer Ausdrucke,
die in dem vorliegenden Buche ófters vorkommen und manchem Leler 

vielleicht nicht hinreichend bekannt fein durften.

A b fa h re n , hinabgleiten auf fteilen Schneeflachen. Arten des Abfahrens fiehe 
Seite 144.

Alp©, in Zufammenfetzungen haufig in dem Sinne von Alpenhutten gebraucht, 
z. B. Trippochfenalpe. Blofs manchmal ift darunter der ganze zufammen- 
gehórige Complex von Matten gemeint, welcher ais Viehweide dient. Selten 
ais Bezeichnung fur einen ganzen Berg, wie z. B. Raxalpe.

A p e r, ab  e r, offen, unbedeckt, befonders nicht von Schnee bedeckt. Aus- 
a p e rn , Wegfchmelzen des Schnees. A p ere r G le tfc h e r , untere Partien 
des Gletfchers, wofelbft das blankę Eis zu Tage liegt.

B an d , eine ebene oder wenig geneigte Stufe iiber einem fteilen Abfturz, welche 
viel langer ais breit ift, ahnlich den Gefimfen an den Haufern. Man unter- 
fcheidet je nach der Oberflache F e ls b a n d e r , S c h u ttb a n d e r , Schnee- 
b a n d e r , E is b a n d e r , G ra sb an d e r.

B e rg sc h ru n d , gleichbedeutend mit Randkluft f. Kluft.
B erg sto ck , ein itber mannshoher, fefter Stock, gewóhnlich aus Hafelnufsmanch

mal aus Efchen- oder Hickoryholz. Letzteres ift ein fehr feftes, aber fchweres 
amerikanifches Holz. Der Stock tragt eine fefte Eifenfpitze.

B ra ts c h e n w a n d e , ein im Lande Salzburg gebrauchlicher, volksthumlicher 
Ausdruck fur Felswande die aus lockerem, fehr weichem und fchiefrig-W 
briichigem Geftein beftehen.

B ru ch , des Ortlerferners f. Firnbruch.
C o u lo ir , vertikale Depreffion eines fteilen Bergabhanges. Naheftehende Aus- 

driicke find S c h lu c h t, welche tiefer eingeriffen und mit fteilen Wanden 
ausgeftattet ift, fowie R inne , mit weichem man eine unbedeutendere Furche 
bezeichnet. Couloir fteht zwifchen beiden.

D o lo m iten , Gebirgsgruppe aus Dachfteinkalk in Sudtirol, fudlicli vom Pufter- 
thal. Sie zeichnen fich durch uberaus wilde Formen aus.

F e rn e r ,  Bezeichnung der Gletscher in Westtirol.
F ir n , der zufammengebackene, langere Zeit bereits lagernde Schnee. Befonders 

fiir die Schneemaffen gebraucht, welche die oberen Theile der Gletfcher 
bilden. In diefem Sinne auch F irn b e c k e n .



F irn b ru c h . Wenn Firn in grofsen Mengen lagert, tritt es bei befonderen Ver- 
haltniffen der Unterlage ein, dafs er von zahlreichen fcheinbar regelios 
laufenden Kliiften zerriffen wird. .Das nennt man einen Firnbruch. In ahn- 
lichem Sinne fagt man auch Gletfcberbruch und betreffs der tiefer gelege- 
nen Theile des Gletfcbers Eisbruch.

G le ts c h e r , die grofsen Schnee- und Eismaflen, welche die hóhern Alpen auf 
weite Strecken hin bedecken.

G le ts c h e rb r i lle , eine Brille mit rauchgrauen oder -blauen Glafern, an der 
Einfaffung mit Drahtgeflecht verfehen, zum Schutz gegen die Reflexwirkung 
der Sonne auf Scbneefeldern.

G le tsch e rth o r, ein Eisgewólbe an dem unteren Ende des Gletfchers, dem das 
Schmelzwaffer. des Gletfchers, der G le tfc h e rb a c h , entftrómt.

G le tsc h e rz u n g e , die langgedehnten unteren Auslaufer der Gletfcher, welche 
ganz aus Eis beftehen, im Gegenfatz zu Firnbecken (dem oberen eben aus- 
gebreiten Theil des Gletfchers).

G ra t, Bergkante mit fteilem Abfall auf beiden Seiten. Man unterfcheidet 
F e ls g ra te  und E isg ra te .

H a ld e , der Abhang, Bergabhang. Es gibt Schneehalden, Schutthalden, Stein- 
halden, Geróllhalden.

H ang , fo viel wie Abhang.
K a lk  fage ich manchmal ftatt Kalkgebirge, dereń man nórdliche und fiidliche 

hat. Zwifchen beiden liegt eine Zonę U rg e b irg s , welches grofsentheils 
aus Gneifs oder Granit befteht.

K a lk p la te a u , hiigelige Hochflache mit fteilem, felsigem Randabfturz, wie fie 
in den Kalkalpen haufig find.

K a m in , eine fehr fteile oder vertikale Felsfpalte. Oft aber fiir folche Fels- 
fpalten iiberhaupt gebraucht, in welchen man hinanklettern kann.

K a m m , ein fchmalerer Bergriicken. Ein K am m  kann fich zu einem G ra t 
zufcharfen.

K a rre n fe ld e r , zu Tage tretende, ftark verwitterte Felsmaffen, welche von 
parallelen Riffen ijnd Furchen durchzogen find. Sie treten nur im Kalk
gebirge auf.

K e e s , ein in den Hohen Tauern und im Zillerthale gebrauchlicher Ausdruck 
fur Gletfcher.

K lam m , Bergfpalte, Bergfchlucht, die meift zugleich das Rinnfal eines beftan- 
digen oder eines blofsen Wetter-Baches ift.

K lu ft, horizontale Spalte im Eis oder Firn der Gletfcher. R a n d k lu f t die 
letzte grofse Spalte, oberhalb welcher fich der eigentliche Berg aus dem 
Firnbecken erhebt.

L a w in ę , Łahne, abftiirzende Schnee- oder Eismaffen f. S. 29. S te in la w in e , in 
ubertragenem Sinne ftatt gewaltiger Schneefall.

M o ran e , Schuttwall, welchen ein Gletfcher mit fich fiihrt. Wenn der Gletfcher 
abfchmilzt, lafst er feine Moranen zuriick.

P ic k e l ,  ein Bergftock, der mit einer Eishaue verfehen ift. Abbildungen fiehe 
S. 127.



R u ck sack , ein grofser Leinwandfack zum Zubinden, der mittelft zweier Riemen 
am Rticken getragen wird. Er dient zum Transport der bergfteigerifchen 
Utenfilien und des Proviantes.

S c h a rte , fcharfer Einfchnitt in einem Fels- oder Eisriicken.
Schluff, foviel ais Einfchnitt, Couloir.
S ch nee lehne , foviel ais Schneeabhang, Schneehalde.
S c h u lte r , ein fcbarf markierter Abfatz oder Vorfprung des Berges, meift in 

der Nahe des Gipfels.
S ch n eeb riick e , briickenartige Schneemaffe, welche eine Kluft iiberwólbt. In 

ahnlichem Sinne E isb ru c k e
S ch u ttk eg e l, Maffen von Gefteinstrummern, welche nach oben zu an Machtig- 

keit abnehmen und fo von der Ferne gefehen der geometrifchen Figur eines 
Kegels ahneln.

S erac , Firn- oder Eisnadeln und -Thurme, welche bei fehr ftarker Zerkliiftung 
des Gletfchers entftehen.

S te ig e isen , Eifengeftelle mit Spitzen, welche mittelft Gurten an den Schuhen 
befeftigt werden. Abbildung S. 130.

S te in m a n n , aus Steinen errichtetes Merkzeichen, befonders auf den Gipfeln 
der Berge. S te in d a u b e n  find kleine Steinmanner, welche zu Orientierungs- 
zwecken erricbtet werden.

T ra v e rs ie re n , horizontal einen Abhang entlang gehen oder klettern. Unter 
Traversieren eines Berges verfteht man, denfelben von einer Seite erfteigen 
und auf der entgegengefetzten Seite abfteigen.

W achtę ', Gwachte, Gewachte, eine iibe^hangende Schnee- oder Firnmaffe, welche 
fich auf der Hóhe eines Grates vorfindet.

W an d e ln , Deminution von Wand.
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