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Untersuchungen uber Gletscherstruktur und 
Gletscherbewegung. 

(Vortrag gehalten in der Jahresversammlung der Geolog. Vereinigung.) 

Yon H. Philipp. 

Uber wenige Probleme der Geologie sind wir zurzeit noch so im unklaren wie 
liber die Frage der Gletscherbewegung und die hiermit auf das engste im Zusammen- 
hang stehende Frage nach der Entstehung der Gletscherstruktur (der sogenannten 
Blaublatterstruktur oder Banderung des Gletschers), trotzdem seit Generationen 
nicht nur von geologischer, sondern auch von physikalischer und geographischer 
Seite an ihrer Losung gearbeitet wird. An Erklarungsversuchen fehlt es uns nicht, 
aber keine der bestehenclen Theorien gibt uns bisher eine befriedigende Antwort 
auf die Frage: Wie vollzieht sich mechanisch die Bewegung der Gletscher, und wie 
ist die Struktur entstanden? 

Im folgenden soli in aller Kiirze eine Reihe von Beobachtungen iiber diese 
beiden Fragen mitgeteilt werden, die der Verf. in den letzten Jaliren sowohl an 
Spitzbergischen wie an alpinen Gletschern gemacht hat1); eine ausfiihrliche Dar- 
stellung mit spezieller Berticksichtigung namentlich der alteren Literatur wird an 
anderer Stelle erfolgen. 

Unter Gletscherstruktur verstehen wir ganz allgemein die auf den ersten Blick 
an Schicht- oder Schieferungsflachen erinnernde gesetzmaBige Einschaltung von 
Lamellen eines luftarmen und daher dunkler, meist blau, gefarbten Eises in das 
normalerweise luftreiche und daher weiBliche Gletschereis. Im einzelnen kann 
das Aussehen der Struktur wechseln; meist sind es scharf geschnittene, auf groBere 
Entfernungen hinstreichende Blatter von geringer Machtigkeit, die in wechselnden 
Abstanden annahernd parallel miteinander verlaufen; oder aber die Struktur ist 
weniger scharf und gibt dem Eise einen mehr flaserigen Charakter. Dabei kann 
innerhalb eines und desselben Gletschers die Struktur ihren Habitus wechseln je nach 
der Hohenlage oder der Entfernung von den Randern oder dem Boden des Gletschers. 
Andererseits aber zeigt sich eine auffallencle Konstanz insofern, als wir die Banderung 
ebensowohl bei den kleinsten Kargletschern unserer Alpen als bei den gewaltigen 
Gletschern arktischer Gebiete wiederfinden, so daB sich notwendigerweise der 
SchluB ergibt: die Banderung ist eine spezifische Eigenscliaft aller in 
Eigenbewegung befindlichen Eismassen. 

2) H. Philipp, Die Ergebnisse der W. FiLCKNERschen Vorexpedition nach 
Spitzbergen. Petermanns Erg.-Heft Xr. 179, 1914, S. 24ff. 
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Eine viel umstrittene Frage ist nun zunachst die nach der Lagerung der 
Bander innerhalb eines Gletschers. Im Gegensatz zu Tyndall und Heim, die ver- 
schiedene Arten der Struktur unterschieden, je nachdem diese schrag abwarts gegen 
das Gletscherende, quer uber den Gletscher oder parallel zu dessen Achse verlauft, 
haben neuere Autoren, vor allem Hess, darauf hingewiesen, daB eine solche Trennung 
nicht angangig ist, daB das Ausstreichende der Blatter vielmehr fortlaufende Linien 
an der Gletscheroberflache bildet, die Strukturen demnach zu einem einheitlichen 
System zusammengehoren. Dies entspricht der Darstellung, wie sie ja auch bereits 
Agassiz friiher gegeben hatte. Beobachtet man namlich einen einfachen Gletscher 
in den Alpen, so laufen auf der Oberflache des ausgeaperten GletscherfuBes die 
Strukturen vom Rande schrag abwiirts in konvexem Bogen gegen die Mitte und 
von dort entsprechend ansteigend gegen das andere Ufer. Daher ist Hess fur eine 
loffelformige Lagerung der Schichten im GletscherfuB eingetreten; andererseits 
vertritt Crammer den Standpunkt, daB normalerweise die Anordnung der Blatter 
facherformig ist, und daB nur bei stationaren Gletschern eine, mechanisch aller- 
dings sehr schwer vorstellbare Umlagerung des Fachers in die Loffelform statt- 
findet. Nun zeigt sich an den breiten Spitzbergischen Talgletschern ebenso wie dies 
Drygalski von gronlanclischen Stromen besclirieben hat, eine hiervon scheinbar 
abweichencle Anordnung der Struktur. Verfolgt man diese beispielsweise an einem 
der spitzbergischen Gletscherstrome, die ins Meer vorstoBen, so iiberquert hier 
ihr oberflachlicher Verlauf den Gletscher nicht, sondern sie verlauft wesentlich 
am Rande des Gletschers und diesem parallel, also als ausgesprochene Langs- 
struktur mit fast senkrechtem Einfallen unter den Gletscher. Untersucht man 
dagegen den terminalen Steilabsturz, also den Querbruch, so zeigt sich hier in 
den basalen Teilen ein allmahliches Umbiegen bis zur horizontalen Lagerung in 
der Mitte des Gletschers, m. a. W. die Struktur lauf fc dem Untergrund des Gletschers 
parallel, ist also nicht loffelformig, sondern trogformig gelagert. Bei naherer 
Untersuchung ergibt sich nun, daB die Anordnung in alpinen und arktischen 
Gletschern nur scheinbar verschieclen ist, indem sich nachweisen laBt, daB auch 
in unseren alpinen groBeren Talgletschern die Struktur dem Bo den ange- 
paBt, also flach trogformig ist. Dies hat sich vor allem an einer sehr auf- 
fallenden, median gelegenen, etwa 160 m langen und bis 20 m hohen steilen Langs- 
wand am Ende des Unteraargletschers deutlich nachweisen lassen, da hier die 
Banderung nicht der Loffellagerung entsprechend ansteigt, sondern horizontal gegen 
das Ende des Gletschers auslauft. Der scheinbare Unterschied beruht darin, daB 
die Ablationsflache der alpinen Gletscher, also die Oberflache von der Schneegrenze 
an bis zum Gletscherende die trogformige Anordnung der Struktur schrag 
schneidet, entsprechend einem schragen Schnitt durch einen Halb- 
zylinder; im arktischen Gebiet nimmt dagegen die Machtigkeit des Gletschers 
gegen das Ende relativ langsam ab infolge abweichender Ablationsverhaltnisse, 
worauf ich an anderer Stelle hingewiesen habe1), und die Oberflache entspricht 
demnach mehr einem geraden Langsschnitt durch den Zylinder. Die Falle, 
wo an alpinen Gletschern in der Zunge wirklich ein Ansteigen der Struktur gegen 
das Ende, also loffelformige Anordnung beobachtet wird, durften Spezialfalle sein, 
z. B. unterhalb von Gefallsbrtichen, bzw. bei Uberwindung von Felsriegeln und 
vorgelagertem Schutt (Endmoranen). 

Uber die Entstehung der Banderung gehen die Meinungen weit auseinander, 
und ohne des naheren auf die einzelnen Erklarungsversuche an dieser Stelle ein- 
gehen zu wollen, sei bemerkt, claB ein Teil der Forscher, zum Teil Agassiz folgend, 
in der Struktur nur die mehr oder weniger veranderte ursprimgliche Firnschichtung 

x) H. Philipp, Uber die Beziehungen der Kryokonitlocher zu den Schmelz- 
schalen und ihren EinfluB auf die Ablationsverhaltnisse arktischer Gletscher. Zt. 
d. D. g. G. 1912. Monatsber. S. 489—505. 
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sieht, die andere Partei, entsprechend den Darlegungen Tyndalls und Helms, 

die Struktur als eine erst nachtraglich erworbene Eigenschaft der Gletscher be- 
trachtet. Speziell Tyndalls Zerlegnng der Struktur in Longitudinal-, Marginal- 
und Transversalstruktur basiert auf seinen theoretischen Erwagungen iiber die 
Verteilung des Druckes im Gletscher, und er sieht in der Banderung eine senkrecht 
zur Richtung des Druckes stehende Folgeerscheinung desselben, entsprechend der 
Schieferung der Gesteine. Seine Beobachtung, claB an alpinen Gletschern die 
Struktur vom Rande schrag abwarts in den Gletscher hinein verlauft, haben ihm 
seinerzeit in der heftigen Kontroverse mit Forbes den Sieg gesichert, allerdings zu 
Unrecht, denn hatte Forbes, der ursprunglich die Banderung als Resultat einer 
Differentialbewegung aufgefaBt hatte, seine Untersuchungen an arktischen Glet¬ 
schern statt in der Schweiz angestellt, so hatte er jedenfalls mit den Grundziigen 
seiner Theorie gegen Tyndall das Feld behauptet. Gegen beide zurzeit herrschen- 
clen Anschauungen, sowohl gegen die der Druckschieferung wie gegen die der pri- 
maren Schichtung liegen nun prinzipielle Bedenken vor, die zum Teil ebenso alt 
sind wie die ganze Frage der Banderung und bereits zu Agassiz’ Zeiten zu lebhaftesten 
Auseinandersetzungen fuhrten. Namentlich gegen den Zusammenhang der Struktur 
mit der Schichtung werden mit Recht stets zwei Argumente ins Treffen gefiihrt. 
Wir kennen namlich die Struktur auch im FuBe von regenerierten Gletschern, also 
an Gletschern, cleren innerer Zusammenhang durch ZerreiBen an einer Terrainstufe 
voliig zerstort ist, und bei denen der tiefer gelegene GletscherfuB aus den Eislawinen 
des oberen Gletscherteils sich wieder neu gebildet hat. Die Art aber, wie der De¬ 
tritus des oberen Teiles sich zu dem neuen Gletscher zusainmenfugt, schheBt einen 
Zusammenhang zwischen Banderung und Schichtung voliig aus, worauf auch 
Hamberg1) kiirzlich liingewiesen hat. Vielleicht noch schwerwiegender ist der 
andereEinwand, daB gelegentlich eine Durchkreuzung zweieroder mehrerer 
Struktursysteme beobachtet wird. Man hat zwar versucht, diese Durch¬ 
kreuzung in Abrede zu stellen, tatsachlich ist aber diese Erscheinung, ver- 
bunden mit einer Verschiebung der beiden Systeme gegeneinander keineswegs 
selten, man findet sie bei aufmerksamer Beobachtung ebenso an alpinen Glet¬ 
schern, wo ich sie wiederholt beobachtet habe, als an arktischen Gletschern, 
und speziell in Spitzbergen hat Drygalski erst kiirzhch2) eine ganze Reihe 
solcher Falle namhaft gemacht, so claB an deren Auftreten nicht mehr ge- 
zweifelt werden kann. Demnach muB also die Banderung ganz unab- 
hangig von primarer Schichtung entstehen konnen. Eine Entstehung 
senkrecht zum Druck, wie sie Tyndall und Heim annehmen, ist aber gleichfalls 
auszuschlieBen, denn es wurde bereits erwahnt, daB z. B. in arktischen Talgletschern 
die Verteilung der Bander in keiner Weise den von Tyndall postulierten Anord- 
nungen entspricht. AuBerdem muB betont werden, daB die Banderung des Eises 
nicht mit der Schieferung von Gesteinen in Parallele gestellt werden kann, clemi es 
ist nicht ersichtlich, wieso etwa ein Heraustreiben der Luft aus dem normalerweise 
luftreichen Eise in regelmaBigen Abstanclen erfolgen soli. Wenn aber Tyndall, 

um diese RegelmaBigkeit zu erklaren, eine vorhandene gesetzmaBige Inhomogenitat 
des Eises annimmt, so miiBte diese bereits primar vorhanden sein, mit andern 
Worten die RegelmaBigkeit der Banderung wurde auf eine ebenso regelmaBige 
Anordnung der primaren Inhomogenitat zuriickgefiihrt werden miissen, die damn 
wiederum nicht anclers als durch Schichtung im Firn erklart werden konnte. Es 
kann also bisher v/ecler die eine, noch die andere der herrschenden Erklarungen 
der Struktur befriedigen. 

1) A. Hamberg, Uber die Parallelstruktur des Gletschereises. IX. Congr. 
int. de geogr. Genf 1908. Compte rendu II. 

2) E. v. Drygalski: Spitzbergens Landformen und ihre Vereisung. Abh. 
Kgl, ba-yr. Akad. d. Wiss. nmth. phys. Kl. XXV. 1911. 
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Beobachtungen in Spitsbergen1) ha ben nun folgende interessanten Tatsachen 
ergeben. Auf der Oberflache der Gletscher, dem Verlaufe der Struktur folgend, 
treten scharfe, wie mit dem Messer gezogene Langsrisse auf, die etwa in der 
Breite eines Blaublattes, also meist nur wenige Millimeter bis ca. 2 cm klaffen, 
tief in den Gletscher hineingehen und sich auf seiner Oberflache mehrere 100 m weit 
verfolgen lassen, bis dicht daneben ein anderer RiB einsetzt und den Verlauf des 
ersteren gewissermaBen fortsetzt. Diese Risse sind in keiner Weise etwa mit den 
Furchen zwischen den REiDschen Kammen zu verwechseln, die ja nur differenzierte 
oberflachliche Anschmelzungen darstellen, wiihrend die eben beschriebenen Risse 
sich tief in den Gletscher hinein erstrecken. Beobachtet man dann den terminalen 
Absturz des Gletschers gegen das Meer, also das Querprofil, so treten die Risse auch 
hier wiederum in derselben Anordnung auf, wie dies zuvor von den Blattern be- 
schrieben wurde, d. h. auch die Risse liaben den gleichen trogformigen 
Verlauf wie die Blatter. Der Abstancl der einzelnen Risse voneinander betragt 
etwa 1 /2—2 m; gelegentlich aber liegen auch mehrere ganz dicht beieinander. Es 
lieB sich ferner beobachten, claB an diesen Rissen Verschiebung stattgefunden 
hat. Da es sich bei diesen Rissen nicht um klaffende Schichtfugen hancleln kann, 
wie Agassiz seinerzeit angenommen hatte, so clrangte sich bereits in Spitzbergen 
der SchluB auf, claB diese Risse bei der Bewegung des Gletschers durch 
Differenzialbewegung entstehen, und die Struktur des Gletschers 
nichts anderes ist als solche wiederverkitteten Risse, eine An- 
schauung, die sich derjenigen sehr nahert, die Forbes urspriinglich vertreten 
hatte. Die Untersuchungen wurden in den folgenden Jahren im Berner Oberland 
fortgesetzt, und es ergab sich auch hier iiberall das gleiche Auftreten der Risse, die, 
in Verlauf und Anordnung trogformig, der Struktur entsprechen. Auffallender- 
weise zeigte sich dabei annahernd die gleiche Distanz zwischen den Rissen wie in 
Spitzbergen, namlich 1/2—2 m. Das Vorkommen clieser Langsrisse scheint in den 
letzten Jahrzehnten vollig ubersehen, bzw. vergessen worden zu sein, trotzdem die 
alteren Autoren sie kannten, und Heim sie 1871 genau beschrieben und zum Ausgangs- 
punkt theoretischer Erorterungen, sowie experimenteller Untersuchungen liber die 
Gletscherbewegunggemachthat2),die er aber spater unterdemEinfluB der Tyndall- 

schen Auffassung leider wieder hat fallen lassen. Am besten erkennt man diese 
Risse in den basalen und randlichen Teilen des Gletschers; beobachtet habe ich sie 
an alien von mir besuchten Gletschern: am unteren und oberen Grindelwaldgletscher, 
Rhonegletscher, beiden Aargletschern und ebenso an einer Reihe kleiner Kar- 
gletsclier im Bereicli des Unteraargletschers. Auch zeigten sich die Risse nicht 
etwa auf die unteren Teile des Gletschers beschrankt, sondern lassen sich beispiels- 
weise am Unteraargletscher bis oberhalb des Abschwungs verfolgen. 

Es fragt sich nun, ob diese Risse eine wesentliche Rolle im Mechanismus der 
Gletscherbewegungen spielen, oder ob sie nur Begleiterscheinungen dieser sind. 
Anhaltspunkte ergab zunachst die auffallende Tatsache, daB dort, wo die Risse 
an einem steileren AufschluB beobachtet werden konnten, sich an diesern sehr haufig 
ein Uberragen der hangenden uberdieliegendeEispartie ergab, undzwar mit scharfen, 
dem RiB entsprechenden Randern. Der Betrag, um den die hangende Partie iiber- 
stand, betrug oft nur wenige Zentimeter, gelegentlich aber bis zu 10 oder 20 cm. 
Da sich auBerdem auf der Oberflache des Gletschers gelegentlich, wie schon von 
Spitzbergen erwahnt, Verschiebungen kleiner Querspalten an diesen Langsrissen 
ergaben, so ziehe ich daraus folgenden SchluB: Es li ancle It sich bei diesen 
R issen tatsachlich u m Erscheinungen der Diff erenzialbewegung, also 

1) Vgl.: Ergebnisse der W. FiLCHYERschen Vorexpedition nacli Spitzbergen 
1910, herausgeg. von H. Philipp, Peterm. Mitt. Erg. Heft 179. 1914. S. 28f. 

2) A. Heim: Uber Gletscher. Ann. d. Physik u. Cliemie (Pogg. Ann.) Erg. 
Bd. V. 1871. 
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u m Abscherungsf lachen, an denenTeile des Gletschers gegeneinander 
verschobenwerden. Diese Abscherungsf lachen reiBen auf, entsprechend 
den Punkten der groBten Reibung, also parallel deni Untergrund, sie 
liegen demnach trogformig. Ihre Abstande untereinander betragen 
etwa V2—2 m Bei deni Vorgang der Abscherung tritt zum Teil eine 
Zermalmung des Gletschereises mit partieller Verf lussigung infolge 
derReibung ein, zumTeil kann vonobenher, wenndieSpaltenklaffen, 
eine Infiltration von Sellmelzwasser auf diesen Rissen stattfinden, 
und damit zugleich eine Einschwemmung von feinem Detritus, der 
bei der Abschmelzung des Gletschers als feine, derStruktur folgende 
Schmutzbanderung auf der Gletscheroberf lache zutage tritt. Nach 
Auslosung der Bewegung findet durch Gefrieren eine Verkittung der 
Abscherungsf lache statt, und es bildet sich ein Blaublatt. Fur jede 
durch Verkittung geschlossene Abscherungsf lache reiBt eine neue in 
der Nachbarschaft auf, woraus sich die groBeAnzahl der Bander er- 
klart. Risse und Bander treten am zahlreichsten dort auf, wo wir 
die groBte Differenzialbewegung erwarten mussen, also an denSeiten 
und an der Basis des Gletschers. 

Andert sich der Querschnitt des Tales, oder findet eine Vereinigung von mehreren 
Gletschern statt, so andert sich iiaturgemaB auch die Lage der Abscherungsflachen, 
und es mussen folglich altere Systeme der Banderung von jungeren 
in mehr oder weniger groBen Winkeln geschnitten und verworfen 
werden, was ja den zuvor erwahnten und viel diskutierten Beobachtungen 
mehrerer sich schneidender Blattersysteme entspricht. Allmahlich verlieren die 
alteren Strukturen durch Kornerwachstum an Scharfe und werden flaserig, 
wahrend die jungeren Strukturen im Winkel scharf kindurchsetzen, wie sich dies 
sehr gut am unteren Grindelwaldgletscher nachweisen laBt. Auch das Schema 
der Struktur in zusammengesetzten Gletschern, wie es Agassiz aufgestellt, und 
wie Hess es in seine Gletscherkunde ubernommen hat, muB nach den Unter- 
suchungen am Unteraargletscher eine wesenthche Abanderung erfahren, denn es 
zeigt sich an der vorerwahnten Steilwancl und den beiden seitlichen Gletscher - 
toren, daB die Strukturen und die Abscherungsflachen nicht getrennt fur jeden 
TeilzufluB verlaufen, wie das AGASSizsche Schema verlangt, sondern sie verlaufen 
dem Gesamttrog des Tales parallel. Man muB da her annehmen, claB nacli 
dem ZusammenfluB zweier oder mehrerer Gletscher jeder zwar noch 
eine Strecke weit seine Eigenbewegung und demnach seine Eigen- 
struktur beibehalt, daB aber dann neue, den verschiedenen Zu- 
fliissen gemeinsame Abscherungsflachen aufreiBen. Von Wichtigkeit 
fiir die Beurteilung mancher diluvialer Sandablagerungen sclieint mir die vor- 
erwiihnte Einlagerung von feinem Detritus und Kies auf den Abscherungsflachen 
zu sein. In den Alpen ist sie haufig zu beobachten, vor allem aber tritt sie nach 
den Untersuchungen Chamberlins im FuBe der machtigen gronlandischen Glet¬ 
scher in der, den Blaublattern entsprechenden Form sanderfiillter Bander auf. 

Um nun die Frage der sprungweisen Verschiebung an den Abscherungsflachen 
einwandfrei nachzuweisen, und die GroBe der Verschiebungsdifferenz zwischen je 
zwei Schubflachen feststellen zu kbnnen, habe ich zusammen mit Herrn In- 
genieur F. Hafferl aus Wien im vergangenen Jalire mit genauen Messungen 
begonnen. Hierfur schien keine Stelle geeigneter wie die bereits erwahnte steile 
Langswand in der Mitte des untersten Teiles des Unteraargletschers. Es wurde 
zunachst eine neue Methode der Bohrung ausgearbeitet, die es erlaubt schnell 
und ohne Zufuhr von Wasser horizontal in den Gletscher zu bohren. Es wurden 
dann im Juli in mehreren Vertikalreihen 50 je 3 m tiefe und 2 cm weite Locher 
gebohrt, und zwar so, daB der Abstancl der untereinander liegenden Locher etwa 
10—20 cm betrug. Die Locher wurden dann mit numerierten, je 75 cm langen 
Staben gefullt und die Position des jeweils aus dem Loch herausragenden Stab- 
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kopfes mit deni Theodoiiten eingemessen. Bei der Revision der Marken nach 
6 Wochen zeigte es sick, daB leider, infolge unerwartet starker Riickschmelzung der 
Wand, die meisten Stabe vollig ausgeschmolzen waren, und nur noch 5 untereinander 
liegende Marken aus dem oberen Teil einer Stabreihe fiir die Berechnung in Be- 
tracht kamen. Diese ergab nun, daB tatsachlich eine sprungweise 
Bewegung stattgefunden hatte, und daB die Differenz der Bewegung 
zwischen den drei oberen und den zwei unteren Staben, die jeweils 
unter sich nur geringe Abweichungen zeigten, etwa 10 cm betrug. 
Es ergab sick ferner das interessante Resultat, daB von diesen 5 Staben die 
oberen sich nicht, wie zu erwarten, schneller, sondern langsamer fortbewegt 
hatten als die unteren. Auf eine Diskussion dieser letzteren Erscheinung, die 
wahrscheinlich lokal bedingt ist, und der VerschiebungsgroBe soli kier nicht ein- 
gegangen werden, da hierfiir erst zahlreichere Messungsresultate vorliegen miissen; 
immerhin sei erwahnt, daB der Verschiebungsbetrag annakernd der GroBe ent- 
sprickt, die sich aus Erwagungen uber die Dicke des Gletschers und die mut- 
inaBliche Zahl der Abscherungsflachen ergab. 

Wenn auch erst die auf den Erfahrungen des letzten Sommers aufzubauenden 
und fortzufiihrenden Untersuckungen gesicherte Resultate versprecken, so ist 
wenigstens zum erstenmal der tatsachliche Nachweis einer sprungweisen Bewegung 
des Gletschers gelungen und damit eine positive Unterlage fiir die eben entwickelte 
Theorie der Gletscherbewegung und der Gletscherstruktur gegeben. Da A. Ham- 

berg1) durch seine Untersuchungen an lapplandischen Gletschern zu prinzipiell sehr 
ahnlichen Resultaten gekommen ist, und unsere Untersuchungen unabhangig von- 
einander ausgefiihrt worden sind, so sehe ich hierin eine weitere Bestatigung fiir 
deren Ricktigkeit. 

1) a. a. 0. 

BBBBM—BBIIW IliPIBfinil IIIKIII lllll■lllll IIIIHI 111 III 

Eduard Suess f. 
Ein GroBer der Wissenschaft ist mit ihm dakingegangen, ein glan- 

zender Abscknitt in der Geschickte der Geologie findet mit seinem Tode 
einen formlichen AbsckluB. 

Es war ihm das seltene Gliick beschieden, auch im hochsten Alter 
und bis kurz vor seinem sanften Tode — er starb am 26. April im Alter 
von 83 Jahren — in volliger Geistesfrische tatig zu sein. Noch im Sommer 
1912 bildete er den belebenden Mittelpunkt der Versammlung unserer 
Vereinigung in Innsbruck, und vor etwas fiber einem Jahr unterbreitete er 
der Wiener Geologischen Gesellschaft seine Studien: »Uber die Zerlegung 
der gebirgsbildenden Kraft«. Auch die neuesten Forschungen hatte er 
darin verfolgt und mit Meisterschaft mit den Erfahrungen aus friiheren 
Zeiten zu einem fesselnden Bilde vereinigt. 

Seiner Bedeutung in wenigen Zeilen gerecht zu werden, ist nicht 
moglich, ware auch anmaBend bei der Vielseitigkeit und Fruchtbarkeit 

seines Geistes. 
Wir haben das Gliick gehabt, ihn von Anfang des Bestehens der Geo¬ 

logischen Vereinigung als unseren Ehrenprasidenten fiihren zu diirfen. Das 
Gliickwunschblatt zu seinem 80. Geburtstage (Geol. Rundschau 3, 1912, 
367), brachte unseren Lesern auch sein Bild. Heute trauern wir um 
den Toten. 
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