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Vorwort. 

In dankenswerter vVeise gab der Herausgeber dieser Samm
lung die Anregung, N atur, Lebewesen und Stand der Erforschung 
des Nordpolargebiets und sogleich seine politische und wirt
schaftliche Bedeutung zu schildern. 

Bei dem groBen Interesse, das heutzutage der Polarforschung 
im allgemeinen entgegengebracht wird, entschloB ich mich, 
an diese Aufgabe heranzugehen. Ich bemiihte mich, in dem 
engeren Rahmen dieser Buchreihe aus dem umfangreichen und 
mannigfaltigen Schatze wissenschaftlicher und praktischer 
Erfahrungen iiber die Arktis, die uns heute zur Verfiigung 
stehen, moglichst viel unterzubringen. 

Ich wage zu hoHen, daB das vorliegende Biichlein trotz der 
Kiirze der Darstellung zur Anregung fiir weitere Studien dieses 
hochinteressanten Gebiets unseres Erdballs beitragen wird. 

Berlin, im Herbst 1942. 

1. Breitfuss. 
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I. Einleitung. 

Das Nordpolargebiet pflegt man als Arktis zu bezeichnen. 
Der Begriff Arktis stammt vom Himmelsgewolbe. Die alten 
Griechen stellten namlich fest, daB einige Sternbilder, wie der 
GroBe Bar, den sie "Arktos" nannten, nicht untergehen, son
dern um einen festen Punkt am Himmel - den Pol - in ihrem 
taglichen Lauf Kreisbahnen beschreiben. Sie zogen einen Kreis 
durch das Sternbild des GroBen Baren - als Grenze der immer 
sichtbaren Sterne - und nannten ihn den Baren- oder Arktischen 
Kreis. So entstand der Name Arktis und, als sein Antipode, die 
Antarktis (das Siidpolargebiet). 

Das arktische oder das Nordpolargebiet besteht zum groB
ten Teil aus tiefem Gewasser, das mit schwimmendem Eis be
deckt ist, und aus Landmassen, die entweder hochgelegene 
kalte Eiswiisten darstellen, wo Schnee, Firn, Eis und Fels
boden vorherrschend sind, oder Tundren, meist sumpfige, mit 
Moos und Flechten bedeckte Raume mit Eisboden, wo es an 
besonders durch llodenbeschaffenheit, Sonnenstrahlung und 
Schutz vor Winden begunstigten Stellen Oasen mit zeitweise 
verhaltnismaBig farbenreicher und iippiger Vegetation gibt. 
In physikalischer und biologischer Hinsicht stellt dieses Ge
biet im allgemeinen eine einheitliche "Velt dar; es weist aber 
wegen seiner geographischen Lage viele Eigentiimlichkeiten 
auf. Innerhalb des Nordpolarmeeres liegt der geographische 
Pol und an der nordkanadischen Kiiste, 2220 km davon ent
fernt (unter 70° 30' n. Br. und 97° 40' w. L.), der magnetisclle 
Pol. Die Nahe dieser beiden Punkte macht unsere iiblichen In
strumente zur Innehaltung eines bestimmten Kurses im Polar
gebiet wenig zuverlassig. So versagt der MagnetkompaB in der 
Nahe des Magnetpoles wegen der Kleinheit der Horizontal
intensitat, der KreiselkompaB in der Nahe des geographischen 
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Poles, weil seine Hichtkraft mit wachsender Breite bis Null 
abnimmt. Die Nahe des magnetischen Poles ist auch sehr wich
tig fiir die Phiinomene des Polarlichtes, del' Luftelektrizitat 
u. a. m. In hohen Breiten finden auch geophysikalische Er
scheinungen statt, die auf samtliche klimatischen und biologi
schen Vorgange einen ausschlaggebenden EinfluB ausiiben, 
wie z. B. monatelanger Ausfall bzw. Vorkommen von unaus
gesetzter Sonnenbestrahlung. 

Jenseits des Polarkreises (66 0 30' n. Br.) wird die Eintei
lung des Jahres weit scharfer als in den anderen Zonen durch 
extreme Schwankungeri del' Beleuchtung bedingt. 

Die Anzahl del' Tage resp. Nachte, die auf die vier Jahres
zeiten fallen, andert sich, je weiter wir uns pol warts bewegen. 
Am Pol wird del' Tag- und Nachtwechsel nur zweimal im 
Jahre stattfinden: am 21. Marz und am 23. September; wah
rend del' iibrigen 363 Tage herrscht dort entweder Tag odeI' 
Nacht. Ein ganzes Jahr verlauft am Pol wie bei uns ein Tag! 
Hierzu ist zu bemerken, daB durch die Hebung des Sonnen
bildes infolge del' atmospharischen Strahlenbrechung bei Son
nenauf- und -untergang durch die Dammerungserscheinung 
eine Verlangcrung des Tages eintritt. Die Dammerung herrscht 
solange die Sonne nicht tie fer als 7° unter dem Horizont 
steht. Del' Gang del' Sonne am Pol ist folgender: Nach halb
jahriger Nacht zeigt sich die Sonne am 2 I. Marz zum ersten
mal am Horizont, und von diesel' Zeit lauft sie ein halbes 
Jahr lang als ein zirkumpolares Gestirn langs einer Spiral
bahn entlang, bis sie am 2 I. Juni eine Hohe von 23° 30' er
reicht. Von da ab beginnt sie, von Tag zu Tag sinkend, bis 
zum 22. September sichtbar zu laufen. An diesem Tage scheint 
sie abel' zum letztenmal VOl' dem Beginn del' Polarnacht. Da 
die Hohe del' Sonne wahrend eines Tages sich wenig andert, 
behalten die Schatten del' Gegenstande den ganzen Tag fast 
die gleiche Liinge. 

Wie bekannt, bewegt sich die Erde urn die Sonne schneller 
in del' Sonnennahe (im Perihel), wo sie zu Anfang Januar, 
und langsamer in del' Sonnenferne (im Aphel), wo sic zu 
Ende Juni steht. Deshalb sind die Bestrahlungsverhaltnisse in 
del' Arktis und Antarktis nicht die gleichen, und del' Friih-
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ling und Sommer in der ersteren etwas Hinger als der Herbst 
und Winter, und umgekehrt in der letzteren. Wahrend am 
Nordpol die Nacht IJ9 Tage dauert, dauert sie am Sudpol 
sogar 186 Tage. 

Gleich der scheinbaren Bahn der Sonne verIauft auch die 
scheinbare Mondbahn in hoheren Breiten anders als in den 
niederen. Infolge der wechselndert Deklination des Mondes 
gibt es entsprechend der Breite, in manchen Jahren sogar ab 
61° IJ' Breite polwarts, monatlich ein ununterbrochenes Mond
scheinen bis zu einer Lange von 14 Tagen (am Pol). 1m Winter 
ersetzen diese "Mondnachte" die fehlende Sonne. Somit liegt 
unter 61° IJ' nordI. bzw. sudI. Breite je ein Mondpolarkreis. 

Zu den physikalischen Eigentumlichkeiten der Polargebiete 
gehoren auch die Erscheinungen, die von der Ablenkungskraft 
infolge der Erdrotation, d. h. des Umschwungs der Erde von 
West nach Ost (der sog. Corio Us-Kraft) hervorgerufen wer
den, die standig mit der geographischen Breite zunehmen und 
an den Polen ihre maximale Wirkung erreichen. Diese Coriolis
Kraft lenkt jeden auf der Erdoberflache sich frei fortbewegen
den Korper, gleichviel in welcher Richtung - auch wenn die 
Richtung eine genau ostwestliche ist - er sich ursprunglich 
bewegt, auf der nordlichen Halbkugel nach rechts, auf der 
sudlichen nach links abo Die Ablenkllng ist urn so groBer, je 
groBer die Fortbewegungsgeschwindigkeit des Korpers ist. So
mit werden \Vinde, Meeres- und Gezeitenstromungen sowie 
Flusse, Schiffe, Luftfahrzeuge, Eisenbahnzuge 1), Artillerie
geschosse usw. in der Nahe der Pole starker als sonst von ihren 
Bahnen abgelenkt. 

Infolge der Abplattung der Erdkugel ist die Entfernung 
zwischen dem Erdmittelpunkt und dem Nordpol urn 21,5 km 
geringer als zwischen dem Erdmittelpunkt und einem beliebi
gen Punkt am Xquator, und somit ergibt es sich, daB, je 
mehr man sich dem Pol nahert, alles urn so schwerer wird, 
auch das Eigengewicht nimmt zu, und zwar am Pol urn 10/0, 

Z. B. urn I Pfund pro Zentner. 

1) Da in diesem Faile die Ziige bald nach einer, bald nach der anderen 
Richtung fahren, findet eine Abnutzung bald des einen, bald des anderen 
Schienenstranges statt. 
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Man erlebt viel Merkwurdiges am Pol; so bereitet hier z. B. 
die Bestimmung der Himmelsrichtungen gewisse Schwierig
keiten. Nahert man sich dem Pol, so fahrt man nur so lange 
nordwarts, bis der Pol uberschritten ist, dann geht es, ohne 
die Fahrtrichtung geandert zu haben, sudwarts. Vom Pol aus 
hat man nur eine Richtung - die nach Siiden. Am Nordpol 
weht auch nur ein einziger vVind - der Siirlwind. 

Mit der Zeit kommt man am Pol ebenfaIIs in standige Kon
flikte: die richtige Ortszeit hat man nur, wenn man sich 
streng nach der Sonne richtet. Macht man eine Wendung 
nach links oder rechts, und sei es nur urn einen Langengrad, 
so geht die Uhr urn (f Minuten (am Nordpol) vor oder nacho 

Auch auf dem Gebiete der Biologie gibt es viel Sonderbares 
zu verzeichnen, vor aIIem in bezug auf die Physiologie und 
Okologie der pflanzlichen und tierischen Organismen .. 

Fur uns, die nachsten Nachbarn der Arktis, ist die letztere 
von ganz besonders weitgehender Bedeutung, und zwar nicht 
nur aus "akademischem Interesse" an der Erforschung der 
noch vorhandenen "weiBen Flecke" (Abb. I) und vieler Eigen
tiimlichkeiten in der Polarwelt, sondern vorwiegend wegen rein 
praktischer Ziele der Weltwirtschaft und der Weltpolitik. 

Hier finden wir ein uberreiches Arbeitsfeld fur viele angewandte Wissen· 
schaften. Man denke nur an die Vorgange in unserer atmospharischen 
Zirkulation, die in engstem Zllsammenhang mit den in der Innerarktis vor
handenen Kaltevorraten stehen und den graBten EinfluB auf unsere Witte
rung ausuben. Die dort errichteten Wetterstationen senden uns durch Radio 
die maBgebenden Unterlagen fiir die Vorhersage der zu .erwartenden Stiirme, 
Kalteeinbriiche und· anderen Witterllngsveranderungen, die sich auf die 
Seefahrt, den Luftverkehr, die Seefischerei, die Landwirtschaft u. a. m. in 
hohem MaBe auswirken. Aurh die Vorgange in den Wassermassen des Polar
beckens, das nur eine Bucht des Atlantik ist, und zwar der Austausch 
zwischen dem warmen atlalltischen und dem kalten mit Eisfeldern bedeckten 
Polarwasser, iiben einen starken EinfluB auf unser Klima aus. Ferner ist 
fiir unR die Arktis nicht allein durch ihre Naturkrafte von groBem Interesse, 
sondern auch durch ihren Reichtum an Nahrungsmitteln und Rohstoffen, 
und zwar an Wal-, Robben- und Fischgriinden, sowie durch ihren Reich
tum an Bodenschatzen - Kohle, Erzlager und Vorkommen von anderen 
Metallen und ErdaL 

Der Gal/strom bewirkt, daB ein groBer Teil der Arktis 
nicht zu einem fest zugefrorenen Eismeer wird, sondern, vor
wiegend in seinem eurasiatischen KustenteiI, wahrend des 
Sommers ein fiir die Schiffahrt zugangliches und fur den 
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Fisch- und Tierfang geeignetes Gewasser ist; die siidwestliche 
Halfte der Barents-See wird durch diesen Faktor sogar im 
"V inter eisfrei; im Zentralbecken werden im Sommer bedeu
tende Eismassen clurch die Sonnenwarme zum Tauen gebracht 
und vie! freies Wasser geschafft (Waken). Nur in der Kana
dischen StraBen-See, wo wenigc groBe Fliisse und kein Golf
strom vorhanden sind, ist die Schiffahrt durch das Eis sehr er
schwert und zum Teil gar nicht moglich. 

t' ,I 

t ,60" 

. I 

'/ " ,. 
6 ~~ ~ 

Abb.1. Gebiete (schl'affiert), die weder durchfahren noch iiberflogen sind. 

Durch ihro zontrale geographische Lage und besonclers 
wegen ihrer Eiswiistonnatur kommt clie Arktis als Raum fiir 
den Luftverkehr zwischen del' Alten und Neuen Welt zur 
groBtcn Geltung; desgleichen kommt sic wegen ihres tiefen 
und klippenfreicn Zentralwasserbeckens teilweise auch fiir 
einen kiinftigen Verkehr mit Unterseefahrzeugen in Betracht, 

Die Polarwelt, die sowohl Wissenschaft als auch Wirtschaft 
in hohem MaBe interessiert, ist in der letzten Zeit nicht um
sonst in das Blickfeld der Volker und Staaten geriickt wor
den: es ist unverkcnnbar ein Zug del' Zivilisation nach dem 
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Norden und nach dem Siiden, und es macht sich daher ein 
starkes Streben beinerkbar, die Polargebiete der beiden Ka
lotten in den Haushalt der Weltwirtschaft hineinzuziehen. 

Die Polarreisen haben nicht zuletzt auch eine sehr groBe 
erzieherische und sportliche Bedeutung: sie fordern und 
kraftigen Mut, Beharrlichkeit, Selbstzucht und Selbstver
trauen, machen erfinderisch und zwingen, Wagnissen die 
Stirn zu bieten; sie sind somit geeignet, den Geist wahren 
Wikingertums zu entwickeln. Endlich erscheint es fiir aIle 
Kulturvolker als Ehrenpflicht, an der ErschlieBung der noch 
unbekannten Gebiete unseres Planeten mitzuarbeiten. 

Es ist der aufrichtige Wunsch des Verfassers, die Polar
welt, iiber die in breiten Leserkreisen oft Unwissenheit und 
irrige Vorstellungen herrschen, in allgemeinen Ziigen in 
ihrem wahren Lichte zu zeigen, sowie den Gang ihrer Erfor
schung zu schildern und neue Anregungen zu Forschungen zu 
erwecken. 

II. Gliederung, Grenzen, Ausma6e und Aufbau 
der Arktis. 

Die Arktis wird gegliedert in ein groBes zentrales, mit Eis
feldern bedecktes, bis iiber 5000 m tiefes Meeresbecken und 
einen Kranz von Landkernen der nordlichen Teile von Europa, 
Asien und Amerika mit ihren Kiistengewassern und den hier 
befindlichen Archipeln und einzelnen" Inseln. Eine bestimmte 
Grenze fur das arktische Gebiet laBt sich nicht feststellen. Am 
einfachsten ware es, den Polarkreis als Siidgrenze zu wahlen, 
geographisch aber ware eine solche astronomische Einteilung 
wenig befriedigend, da die klimatischen Verhaltnisse durchaus 
nicht den Breitengraden folgen. Es miiBte sonst schon Nord
skandinavien, wo es Getreidebau gibt und noch Gerste reift, 
sowie die nichtfrierenden Hafen an der Murmankiiste zum 
arktischen Bereich gezahlt werden, wahrend Siidgronland mit 
seinen machtigen Gletschern, das kanadische Barren Grounds 1) 

1) Barren Grounds bedeutet in russischer und in unserer Sprache Tundra, 
ein waldloses mit Moos, oft auch mit Unterholz bewachsenes trockenes oder 
sumpfiges Gebiet im Norden. 
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und die kalten Hudsonbaigebiete auBerhalb dieser Zone liegen 
wiirden. Auch den Frostboden als Grenze zu wahlen, die 
einigermaBen mit der ± 0 0 Jahresisotherme der Luft zusam
menfallt, ware hier schlecht angebracht, da auf dem Frost
boden in einem groBen Teil Sibiriens Riesennadelwalder und 
selbst Getreidefelder vorhanden sind. Eine weit bessere Be
grenzung der Arktis bietet die klimatische Grenze, namlich 
die +100 Juli-Isotherme der Luft (des warmsten Monats). 
Mit dieser Grenze fallt die Scheide zwischen Wald und Tundra 
im groBen und ganzen gut zusammen. Durch diese Begren
zung des Nordpolargebietes, die von den meisten Geographen 
angenommen wird, fallen in den Bereich der eigentlichen 
Arktis das ganze Zentralwasserbecken mit seinen Randseen, 
die auf den Kontinentalstufen aufgebauten Inseln und Insel
gruppen und von den Landmassen - ein verh1i.ltnismaBig 
schmaler Streifen von Nordeuropa, Sibirien und Alaska, da
gegen aber ein groBer Teil Nordostkanadas, das ganze Gron
land mit dem Baffin-Meer und der nordliche Teil Islands. 
Auch das Bering-Meer fallt noch in dieses Areal. Das 
Ochotskische Meer, obgleich es auBerhalb dieses Areals liegt, 
muB wegen seiner hochpolaren klimatischen und ozeano
graphischen Eigenschaften noch zur Polarwelt zugerechnet 
werden. 

Hier muB bemerkt werden, daB die klimatische Grenze im 
allgemeinen auch das Verbreitungsareal der an der OberfUi.che 
der Erde Iebenden polaren Pflanzen- und Tierformen in 
sich einschlieBt. Was die Grenze der in der Hydrospbare 
Iebenden Organismen, also der marinen Pflanzen und Tiere, 
anbetrifft, so verlauft di~se. wie es weiter gezeigt wird 
(s. S. 61), im Bereiche der PoI~rgewasser infolge der Ein
fliisse von warmem atlantischen und pazifischen Wasser etwas 
anders. 

Die Fliiche der in unserem Sinne angenommenen arkti
schen Gebiete betriigt insgesamt 26,4 Mill. qkm, gegeniiber 
21,2 Mill. qkm des durch den Polarkreis begrenzten Areals. 
Von dies en 26,4 Mill. qkm entfallen auf Land und lnseln 
7,9 Mill. qkm odor 30 0/0 und auf Wasser 18,5 Mill. qkm 
oder 700/0. 
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Tabelle 1. 

1m einzelnen wird das Landgebiet der Arktis in folgende Teile unter-
gJiedert: 

Gronland 
Eurasiatischer Teil . 
Amerikanischer Teil 
Kanadischer Archipel 
Baffin-Land. . 
Ellesmere-Land 

rund 

Russische Inseln (ohne Franz Joseph-Land) . 
Svalbard (Spitzbergen und Baren-Inseln) . 
Island (1/4 davon) 
Franz Joseph-Land 
Jan Mayen ... 

2175600 qkm 
2000000 
1813000 

800000 
611000 
200000 
181162 

65900 
25000 
19930 

372 
Zusammen 789'1964 

oder rund 7,9 Mill. qkm. 

Die Arktis ist reich an Inseln. Es gehoren hierher: der nordliche Teil 
Islands, Jan Mayen, Svalbard (Spitzbergen, Baren- und Hope-Insel), Franz 
Joseph-Land, Kolgujew-Insel, Nowaja Semlja, Waigatsch, Belyj-, Dickson-, 
Einsamkeit-, Wiese- und viele anderen Inseln in der Westsibirischen See, 
ferner liegen weiter ostwarts: Nikolaus II.-Land (Sewernaja Sernlja), die 
Neu-Sibirischen und die Ljachow-Inseln, die De Long-Inseln 1 ), die Baren
Inseln, die Wrangel- und die Herald-Insel, in der Bering-StraBe: die Dio
medes-Inseln, und im Bering-Meer: die St. Lorenz-, Nunivak-, St. Matthilus
Insel, sowie die Pribylow- und Kommandor-Inseln; auf der amerikanischen 
Kontinentalstufe Jiegen die kleinen Inseln Takpuk und Herschel, ferner, 
eng zusaminen: Banks-Land, die Viktoria-Insel, die Boothia-Gruppe, der 
Parry- und Sverdrup-Archipel, Nord-Devon, Ellesmere-Land unt! Baffin-Land, 
ferner die groBte Insel der Welt, das Gronland, und eine Reihe von Inseln in 
der Hudson-See. 

Wic schon erw1i.hnt, nimmt hier der geographische Pol 
keine zentrale Lage cin, ebensowenig der magnetische Pol, 
der an der Westkiiste der Boothia-Halbinsel unter 70° 30' 
n. Br. und 97° 40' west!. Lange liegt. 

Das gesamte arktische Gebietwird teils von alten, schon prakambri8ch 
gefalteten Massiven, teils von alteren Gebirgsziigen des Palaozoikums und 
weniger von jiingeren Gebilden des Meso-Kanozoikums aufgebaut. Der Bau 
des eurasiatisehen Abschnitts ist ziemlich mannigfaltig, hier finden sich zwei 
Bildungen, namlich Fennoskandia mit der Russischen Tafel und die zwischen 
Jenissei und Lena gelegene Mittelsibirische Tafel. Sie bestehen aus Ge
steinen, die schon vor dem Beginn des Kambriums gefaltet und stark meta
morphosiert 2) wurden, wahrend aile jiingeren Sehichten fast ungestDrt 

1) Es gehiiren hierher die Inseln : Jeannette, Henriette, Bennett, Shochow 
und General Wilkitzki. 

2) Bedeutet in der Geologie Umgestaltung oder Umbildung eines ab
gelagerten Gesteins in ein and,eres dureh Einwirkung von Luft, Wasser, 
Kohlensaure oder aueh Verwitterung usw. 
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daraufliegen. Die RUliSische Tafel soll, laut neueren Angaben, keilformig 
bis zur Breite von Spitzbergen reichen. Das aIte Massiv Fennoskandia wird 
in seinem westlichen Teil von dem altpaliiozoischen Kaledonischen Gebirgs
zug gebildet, der von Nordirland iiber Schottland, Orkney- und Shetlands
Inseln nach Skandinavien hiniiberreicht und seine Fortsetzung iiber Baren
Insel und West-Spitzbergen in Nord- und Ost-Gronland, Ostgrantland und 
Grinelland findet. Zwisrh·en der Russischen und Mittelsibirisrhen Tafelliegt 
ein ausgedehntes variszisches Gebirgsland, welches als Nord-Ural mit seiner 
Fortsetzung auf Nowaja Semlja und als Byrranga-Gebirge auf der Halb
insel Tajmyr mit seiner Fortsetzung iiber Kap Tscheljuskin auf Sewernaja 
Semlja endet. Ostlich der Mittelsibirisrhen Tafel, im Werchojamik-Gebiet, 
sollen mesozoische Faltenziige weitverbreitet sein. Endlich, im Anadyr
Gebiet und auf der Kamtschatka-Halbinsel, treten riesige jiingere tertiiire 
Gebirgsziige auf. 

Der amerikanische Teil wird vor aHem von dem ausgedehnten priikambri
schen Kanadischen Schild eingenommen, der den nordostlichen Teil Kanadas 
und den weit groBten Teil Gronlands umfaBt. 1m nordwestlichen Teil Ameri
kas treten jiingere, mesokiinozoische Gebirgsziige - die Kordilleren auf. 
Uber die Querverbindungen, die zu verschiedenen geologischen Perioden im 
Bereich der Arktis existiert haben sollen, weill man noch wenig. Die An
nahme, daB sich die mesokiinozoischen Faltenziige von Nordost-Asien und 
von Nordwest-Amerika aus nach dem Nordpol fortsetzen, ist heute kaum 
haltbar. Dagegen sprechen viele Angaben dafiir, daB von Sibirien zwei 
priikambrische Landgebiete, nllmlirh die Tschuktschenmasse im Osten und 
die Karaseemasse im Westen existiert haben miissen, die jetzt nieht mehr 
nachweisbar sind. Heute sind von ihnen nur geringe Reste in einem Teil 
der Neusibirischen- und De Long-Inseln erhalten geblieben. 

Gle/scher von groBeren AusmaBen werden, auBer auf Gron
land und Island, auf Ellesmere-Land, Norddevon, Axel-Heiberg
Land und Baffin-Land sowie auf Spitzbergen, Franz Joseph
Land, Nowaja Semlja, Sewernaja Semlja, auf den De Long
Inseln und del' Wrangel-Insel vorgefunden, abel' mit wenigen 
Ausnahmen gibt es dort aueh einige Streifen Tiefland mit 
Tundra, auf denen im Sommer eine mehr odeI' weniger 
iippige Vegetation angetroffen wird. In Nordalaska gibt es 
keine Gletseher. 

Es ist noeh auf eine sonderbare, nieht restlos gedeutete 
geologisehe Erseheinung am Boden hinzuweisen. Namlieh in
folge mehrmaligen Einfrierens und Auftauens des Wassel's 
im Boden mit Gesteinstriimmern tritt eine Erseheinung von 
BodenfluB ein, bei del' eine Sortie rung del' Gesteinstriimmer 
in den oberen Eissehiehten stattfindet und diese an die Ober
flaehe als seltsame Steinstreifen, Steinnetze und Steinfelder 
(s. Abb. 2) herausgebraeht werden. In anderen Fallen wer
den dureh dieselben Faktoren an del' Oberflaehe des Bodens 



regulare Kontraktionsrisse verursacht und feldermaBig sog. 
Vieleckbildungen (Polygonboden) geschaffen (s. Abb. 3). 

Es ist noch zu erwahnen, daB an vielen Stell en der Arktis 
Aufwiirtsbewegungen der Erdrinde zu beobachten sind. So 
find en sich in Gronland, Spitzbergen, Franz Joseph-Land u. a. 
viele Terrassen meist von 120 bis 400 m Hohe, die in der 
geologischen Zeit den Meeresgrund bildeten. Auch von der 
neuzeitlichen Aufwartsbewegung der Kiiste zeugen Skelett
reste von Walen, Seehunden u. a. sowie Reste von Treib
holz auf den Hohen bis 15 m. 

Abb. 2. Steinringe am Siidufer der Kings·Bai, Spitzbergen. 
Nach A. MIETHE (aus: " Zeitschr. Ges. Erdk.", Berlin 1912). 

Heif3e Quellen (Thermen) sowie Springquellen (Geysiren) 
werden auch in der Arktis gefunden; vor allem der allgemein
bekannte groBe Geysir und mehrere kleine in Island; ferner 
sind Thermen bekannt von der Nordkiiste Spitzbergens in Wood
Bai (bis +26,5°) und Bockfjord (+28,0°), westlich vom Kap 
Serdze Kamen in cler Tschuktschen-See (die Neschkan-Quelle 
+27 bis 55° C) und im Bereiche der St. Laurenz-Bucht im 
Bering-Meer (die Metschigmen-Quelle +58° bis 9 I 0). Kam
tschatka weist an ihren vulkanischen Orten mehrere bedeu
tende Thermen auf. Auch von der Ostkiiste Gronlands sind 
heiBe Quellen bekannt. In Reykjavik in Island wird das heiBe 

10 



vulkanische Wasser von etwa 93° sogar zur Beheizung von 
stadtischen und Privathausern sowie eines Schwimmbades, 
Treibhauses usw. gebraucht. 

III. Gewasser del' Arktis. 

Das ganze arktische Aquatorium von insgesamt 18,5 Mill. 
qkm setzt sich zusammen aus folgenden Gewassern: I. dem 
Nordpolar-Meer mit Randseen, 2. dem Europiiischen Nord-

Abb. 3. Po\ygonboden (Zellenboden) an der Billen-Bai , Spitzbergen. 
Nach G. SCHULZE (aus: "Zeitschr. Ges. Erdk.", Berlin 1912). 

meer (Gronliindisches undNorwegisches Meer), 3. dem Baf
fin-Meer, 4. dem Labrador-Meer und 5.dem Bering-Meer. 

Mit Ausnahme von den auf dem Kontinentalsockel (Schelf) 
liegenden Randseen sind diese Gewasser 3000 bis iiber 
5000 m tief. An ihren Oberflachen grenzen die Atmosphare 
und Hydrosphare aneinander und von hier gehen wechselsei
tige Einfliisse zwischen den Luft- und Wasserschichten aus 
(s. S. 27)' Hier wird die Sonnenenergie von der Strahlungs
form in Warme umgewandelt und von hier nimmt sowohl die 
atmosphiirische wie die ozeanische Zirkulation ihren Anfang, 
wobei in der Atmosphare durch ein Leichtwerden der Luft-
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massen eine Zirkulation nach oben, im Ozean durch Schwer
werden der \Vassermassen eine solche nach unten hervor
gerufen wird. W ie in der Luft, so wirkt auch im \Vasser die 
erzeugte Zirkulation nur auf eine relativ unbedeutende Schicht, 
im \Vasser bis etwa 600-800 m Tiefe. Hier spiel en neb en 
betrachtlichen Temperaturanderungen noch eigenartige Salz
gehaltverteilungen eine bedeutende Rolle. In der darunter lie
genden und bis zum Boden reichenden Schicht andern, dabei 
in recht engen Grenzen, nur noch groge vertikale und horizon
tale Abstande die Temperatur- und Salzgehaltwerte 1). Nach 
Vorschlag von A. Defant wird die obere stark veranderliche 
Schicht ozeanische Troposphare, die untere ozeanische Struto
sphare genannt. 

Das N ordpolar-1Ueer stellt zum grof5ten Teil ein zwischen 
2000-3000 m tides Becken dar, das nach neuesten Studien 
von C. lYiisl 5 Tiefseedepressionen, d. h. Senken von liber 
4000 m aufweist. Die bedeutendsten davon sind: die von 
54t,0 m unter 77° f,5' n. Br. und etwa 1750 w. L. (1927 von 
Wilkins gemessen) und die von liber 5180 m unter etwa 
86° 27' n. Br. und 39° 25' 0. L. (1938 von Badigin fest
gestellt), wie unsere Karte (Tafel II) zeigt. 

Auf Grund geologischer und neuer faunistischer Ermitt
lungen besitzt dieses Meer ein sehr betrachtliches Alter, wahr
scheinlich besteht es schon seit Alttertiar oder sogar seit Me
sozoikum (s. Abb. 15, S. 49). Heute stellt dieses Meer mit seinen 
Randschelfmeeren eine Ausbuchtung des Atlantik dar, mit dem 
es im freien \Vasseraustausch zwischen Spitzbergen und Gron
land steht. Die Grenzen zwischen den Klistengewassern und 
dem Nordpolar-Meer denkt man sich langs der Isobathe von 
200 m; vom Europaischen Nordmeer wird es durch eine Unter
wasserschwelle, die sog. Nansen-Schwelle getrennt, die sich 
zwischen Gronland und Spitzbergen entlangzieht und Ein
sattelungen bis rund q50 m aufweist; als Grenze zwischen 
dem Bering-Meer und dies em Becken gilt die nur 90 km breite 
und etwa 50 m tiefe Bering-Straf5e, durch welche sich der 

1) Unter Salzgehalt versteht man die Menge der in 1 kg Meerwasser 
ge16sten Stoffe. Es sind Kochsalz (etwa ?8 %), chlor· und schwefelsaures 
Magnesium (etwa 16 %), Gips (etwa 3 %) u. a. m. Das ozeanische Wassel' 
betragt im Mittel etwa 3,5 % oder 35%0 (pro mille). 
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Wasseraustausch zwischen den beiden Meeren vollzieht. Aus 
dem Atlantik stromen in das Polarmeer warme Golfstrom
Wasser. Als eine Art Kompensation setzt in umgekehrter Rich
tung eine Ost-W est-Eisdrift ein, die durch die herrschenden 
Winde hervorgerufen wird und groBe Eismassen herausfiihrt 
(s. Tafel I). Die OberfHiche des Nordpolar-Meeres ist das 
ganze Jahr mit einer mehr oder weniger zusammenhangenden 
Eisdecke iiberzogen, und seine Wassermassen sind, mit Aus
nahme von relativ unbedeutenden Mengen, die aus dem 
Bering-Meer, vom Kontinent und von Niederschlagenstam-
men, atlantischer Herkunft. . 

Die Temperatur des Wassers variiert an der OberfHl.che zwischen + 3,0° 
und - 1,95°, die unteren Schichten der Troposph1ire und die. ganze Strato
sph1ire mit wenigen Ausnahmen weisen Minustemperaturen von Bruchteilen 
eines Grades auf, nur in der Zwischenschieht von 100 bis 800 m, wo das 
warme Golfstromwasser anzutreffen ist, erhiihl.sich die Temperatur bis auf 
einige Bruchteile eines Grades mit Pluszeichen. 1m ganzen ist das Nord
polar-Meer w1irmer als seine seichten Randschelfmeere. Auch sein Balz
gehalt ist relativ hoch, und zwar - unter AusschlieBung der Oberfl1iche -
zwischen 30,0 und 35,2 0/ 00. 

Das Europaische N ordmeer gliedert sich in da~ Gron
landische und N orwegische Meer, die gegeneinander keine 
scharfe morphologische Grenze aufweisen, sich aber durch den 
Charakter ihrer Gewasser und ihres Klimas scharf unterschei
den lassen. Die Grenze verlauft ungefahr von Island bis zur Mitte 
der Nansen-Schwelle. Als Grenze des Europaischen Nordmeeres 
gelten folgende Linien: im Osten Nordkap-':'Baren-Insel-Siid
spitze von Spitzbergen; im Siiden: Kap Statland in Norwegen
Orkney-Inseln-Nordspitze von Schottland-Faro-Bank-Nord
kiiste von Island-Danemark-StraBe. Das Gronlandische Meer 
mit Tiefen bis zu 3000 m stehl unter dem EinfluB der kalten 
und mit Eis gefiillten Polarstromung, das NorwegischeMecr 
mit Tiefen bis 3670 m unter dem des warmen von Siiden 
kommenden Golfstromwassers. Das erstere istwahrend des 
ganzen Jahres ganz oder zum Teil mit schwimmenden Eis
feldern bedeckt, das letztere weist nur zur Winterszeit in sei
nem nordlichen Teil Eis auf, sonst ist es ganz eisfrei. Auf 
unseren Kartchen (Abb. 4 und 5) sind die mittleren maxi
malen und minimalen Grenzen fiir Ap·ril und August fiir den 
Zeitabschnitt 1898-1913 dargestellt,in dem noch keine all-
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gemeine Erwarmung del' Arktis stattgefunden hat. SpateI', ab 
I920, wahrend del' warmen Periode (s. S. 23), sind diese 
Grenzen bedeutend nach Norden zurlickgetreten. 

Die Nansen-Schwelle und die Dntiefen der Barents-See wurden bis jetzt 
als Hindernisse fiir den Austausch von Tiefenwasser zwischen dem Europa
ischen Nordmeer und dem Polarmeer betrachtet. Vor kurzem aber konnte 
G. WUST auf Grund der Beobachtungen der "Michael Sars-", der "Gjoa-", 
der "Belgica-", der "Nautilus-", der "Fram-" und der "Papanin-Expedition" 
nachweJsen, daB dieses in vollem Dmfange nicht zutrifft. Sein auf Grund 
dieser Beobachtungen konstruierter Langsschnitt der potentiellen Tempera
turen 1 ) langs dem Nullmeridian zwischen 70° und 90° n. Br. fiir Tiefen 
zwischen 1000 bis 4000 m beweist, daB das Tiefenwasser des Europaischen 
Nordmeeres (mit potentiellen Temperaturen von -0,93° bis -1,03° C) 
iiber die Nansen-Schwelle in das Nordpolarmeer einstromt und, zu groBeren 
Tiefen adiabatisch 2) absinkend, !las Bodenwasser dieses Meeres erneuert. 

Somit wird die Bilanz im Wasserhaushalte des Nordpolarmeeres mit 
seinen Randgewassern hauptsachlich auf folgende Weise im Gleichgewicht 
gehalten: einerseits durch Zugang, namlich den Einstrom vom atlantischen 
Wasser aus dem Golfstrom in den oberen Schichten und von Tiefenwasser 
iiber die Nansen-Schwelle, ferner den Einstrom aus dem Bering-Meer sowie 
den ZufiuB von FluBwasser und aus den Niederschlagen, andererseits durch 
Abgang durch die kalte Ost-West-Eisdrift und Stromung aus der Tschukt
schen-See durch die Bering-StraBe sowie durch Verdunstung des Wassers 
und Schnees. Dabei nehmen am Zugang den weit iiberwiegenden Anteil die 
warmen Wassermassen, am Abgang die kalten, es wird somit aus dem Polar
meer Kalte herausgebracht und Warme hineingefiihrt. 

- In folgendem bringen wir einige hypothetische Annahmen 
libel' die AusmaBe des Wasseraustausches zwischen dem Nol'd
polar-Meer und den Weltmeel'en. 

Man nimmt an, daB in das Polarmeer jahrlich etwa 100000 ckm aus dem 
Atlantik, 15000 ckm aus dem Pazifik und 5000 ckm aus den Fliissen hinein
stromt und folglich auch ein gleiches Quantum Wasser herausgehracht wird. 
Gleichzeitig wird das arktische Becken auch von groBen Eismassen befreit. 
Man kann annehmen, daB die maximale Eisbildung 2/3 der gesamtenMeeres
flache betrifft, also etwa 12000000 qkm, oder bei der durchschnittlichen 
Eisdicke von 3 m 36000 ckm ausmacht. Etwa 1/3 dieses Eises wird im 
Sommer durch Schmelzen zu Wasser gemacht und ein betrachtlicher Teil 
vom Rest wird durch die Ost- West-Eisdrift in das Gronlandische Meer ver
frachtet. Von hier werden diese Eismassen zusammen mit dem gronlandi
schen Gletscher- und Kiisteneis durch die Ostgronliindische Stromung bis in 
die Danemark-StraBe und weiter geleitet (s. Karte, 'faf. I). Diese Stromung 

1) Dnter potentieller Temperatur (tp) versteht man die Temperatur, die 
ein Wasserteilchen annehmen wiirde, wenn es adiabatisch aus der Tiefe zur 
Oberflache gehoben wiirde. 

2) Dnter adiabatischem Effekt versteht man Vorgange von Temperatur
veranderungen, die ohne Zufuhr auBerer oder Entzug innerer Warme vor 
sich gehen. Beim Sinken einer Wassermasse wird diese komprimiert, die 
Temperatur steigt deshalb, beim Aufsteigen des Wassers kiihlt es sich in
folge der Expansion ab. 



Abb. 4. Eisgrenzen im Europllischen Nordmeer und in der Barents-See 
im April. 

Abb. 5. Eisgrenzen im Europllischen Nordmeer und in der Barents-See 
im August. 

---- mittlere Lage 
- - - - maximale 
............... minimale 

} 
fiir Perlode 1898 -1913 

naeh den ·Karten des danischen 
Met<lorolog. Instituts . 



setzt langs der Ostkiiste Gronlands entlang und hat unter dem 80. 0 n. B,·. 
eine Breite von etwa 400 km und eine Geschwindigkeit von etwa 3,5 km 
im Etmal; je mehr nach Siiden kom\l1end wird sie immer schmaler und ihre 
Geschwindigkeit immer groBer, in der Danemark-StraBe z. B., nur etwa 
150 km breit bei der Geschwindigkeit zwischen 20-30 km im Etmal. 

Kehren wir nun zur Betrachtung weiterer arktischer Ge
wasser zuruck und fangen mit den nachsten Randseen' an. 

Die Grenze zwischen den Kustengewassern und dem Nord
polar-Meer denkt man sich langs der Isobathe vol!- 200 m. 

Alle im folgenden angefuhrten Schelfgewasser gehoren 
zur Tropospharen-Zone und haben, mit Ausnahme der Ba-' 
rents-See, durchweg negative Wassertemperaturen von durch
schnittlich _1° C, wobei die niedrigste Temperatur auch hier 
-1,g5° ist. Eine Ausnahme bilden hier im Sommer die Streifen 
warmen Wassers aus den sib iris chen Flussen, die meilenweit 
von der Kuste SiiBwasser von der Temperatur bis +8° C hin
austreiben. Es sind Fane bekannt, wo Schiffer das Trinkwasser 
weit von der Kuste entfernt von der Oberflache geschOpft 
haben. 1m Spatherbst herrscht in dies en Seen zum gr5Bten 
Teil innerhalb ganzer Wassermasse bei gleicher Dichte eine 
Temperatur- und Salzgehaltgleichheit (lsothermie und Homo
halinitat) bei Temperaturen unter _1°. 

Man unterscheidet folgende Kustenseen 1) : 
Die Barents-See, deren Boden schrag von Osten nach We

sten abfallt und Tiefen bis 500 m aufweist. Infolge der Ein
stromung des starken Nordkapzweiges des Golfstromes weisen 
diese Wassermassen, mit Ausnahme der Unterschichten im 
ostlichen Teile, durchweg positive Temperaturen sowie hohen 
Salzgehalt auf bis 35,1 0/ 00, die Oberflache nicht gerechnet. 
Infolgedessen bleibt die Sudwesthalfte der See in der Regel 
das ganze Jahr hindurch eisfrei und zeichnet sich auch durch 
ihre ergiebige Seefischerei aus. In den ostlichen Teilen diesel' 
See wurden bis jetzt die tiefsten in der Ozeanographie bekann
ten negativen Tiefseetemperaturen zwischen -1,gO und _2,0° C 
beobachtet. Rier befindet sich also der Kaltepol der ozeani
schen Troposphiire im Norden. 

1) Die deutsche Sprache gestattet eine gewisse grollenordnungsmaBige 
Unterscheidung durch die Worte "Meer" und "See". Die deutsche Marine 
bezeichnet groBe und tiefe Meeresbecken mit Beiwort "Meer" und kleine 
und flache mit "See". Wir folgen diesem Beispiele hier. 
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Die WeiBe See, mit Tiefen his zu 310 m, wird durch 
einen stellenweise nur 40 m tie fen Sund, sog. "Garla" von der 
Barents-See getrennt. 1m Winter friert die See nur an ihren 
Randern zu; im lnnern sowie in der Godo stellt sich keine 
feste Eisdecke ein, sondern das Eis wird durch Winde und 
Stromungen standig hin und her getriehen. In den letzten zwan
zig warmen Jahren war die See manchen Winter im Innern 
teilweise oder ganz eisfrei. 

Nach ihrer Fauna und Flora ist es ein Reliktensee, der einst 
mit der Ostsee verhunden war. Infolge der Trennung von der 
Barents-See hat die WeiBe See auch cinen eigenartigen, teils 
arktischen, teils von dem Dwina-Fluf~ stark heein£luBten 
Wasserhaushalt. Von 25 m ah weist das Wasser negative 
Temperaturen his -1,5° C und einen Salzgehalt zwischen 22 
his 30,340/ 00 auf. . 

Die Kara-See ist ein £laches Becken mit einigen Mulden in 
der Mitte his 500 m Tiefe. Ihre nordostliche Grenze verlauft 
von der Nordspitze der Nowaja Semlja his zur Insel Belyj. 
An den £lachen Siid- und Ostkiisten hildet sich im Winter 
schweres Eis, das durch Wind und Stromung, die einen 
zyklonalen Charakter auIweist, hin und her getriehen wird 1). 
Es konnen durch Zusammenwachsen groBer Eisschollen Eis
massen his zu 20 m Dicke entstehen, auch richtige Eisherge 
werden an der Ostkiiste von Nowaja Semlja angetroffen. 

Die Westsibirische See unterscheidet sich scharf durch 
ihre ozeanographischen wie auch topographischen Eigenschaf
ten von der Kara-See. Sie ist nur eine Aushuchtung der Fliisse 
Oh und J enissei, deren Wasser sowie Niederschlag sie aufnimmt; 
sie ist seicht, in siidlichen Teilen zwischen 20 his 50 m tief 
und zeichnet sich, hcsonders im siidostlichen Teile, durch eine 
groBe Anzahl von Inseln aus. Die seichten Kiistenstriche frie
ren im Winter auf eine Entfernung von 70 his 100 m ein. 1m 
Norden hesitzt diese See eine tiefe Mulde des Polarmeeres und 
weist in ihren Unterschichten starke Spuren von atlantischem 
Wasser auf. 

1) Bei der Bezeichnung der Richtung- der Win de und Meeresstriimungen 
gilt fol~ende Regel: der Wind weht in den Kompa{J, die Stromung setzt aus 
dem Kompa{J, d. h. nach dem Striche der Rose, aus dem der Wind weht, 
und nach dem Striche, wohin die Strtlmung setzt. 
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Die N ordenskjold- oder Laptew-See ist ein zwischen 
Sewernaja Semlja und den Neusibirischen Inseln gelegenes 
seichtes, von der Chatanga, der Lena und anderen Stromen 
beeinfluBtes Gewasser. Dagegen macht sich vom Norden aus 
in der Tiefe eine Zunge atlantis chen Wassers bemerkbar. Die 
Ostkiisten von Sewernaja Semlja erzeugen Eisberge, deren 
Bahnen scheinen aber die Schiffahrt auf der Nordsibirischen 
Route nicht zu gefahrden. 

Die Ostsibirische See ist ebenfalls ein seichtes, zwischen 
den Neusibirischen Inseln und der Wrangel-Insel liegendes 
Becken. In nordlichen Teilen ist sie stets von Eisfeldern blockiert, 
so daB die Schiffahrt hier in der Kiistenzone, in einem schma
len Streifen Schmelz wasser erfolgt. 1m Bereiche urn Bennett
Insel sind deutIiche Spuren sowohl vom atIantischen als auch 
vom pazifischen Wasser festgestellt worden. Es sind hier 1937 
auch atIantische und pazifische Tierorganismen vom Eisbrecher 
"Sadko" vorgefunden worden. Die klimatischen Verhaltnisse 
in dieser See sind sehr schlechte: zur Navigationsperiode 
herrschen wahrend 60-700/0 der Zeit Nebel, auch kommen 
sehr oft NW- und SO-Winde vor. 1m Winter wehen heftige 
Ostwinde. 

Die Tschuktschen-See erstreckt sich ostwarts von der 
Wrangel-Insel bis zur Alaskakiiste, ist gleich allen vorher
genannten sehr seicht und zeichnet sich durch von Norden, 
Siiden und Westen zusammenlaufende Stromungen aus, die 
fiir die Schiffahrt sehr storende und zum Teil auch gefahrliche 
Eisansammlungen hervorrufen. 

Die hydrologischen Verhaltnisse in dieser See weisen auf 
einen Zusammenhang mit dem Pazifik hin: auf der Route 
von der Bering-StraBe zur Herald-Insel trifft man an der 
Oberflache Temperaturen zwischen +6 bis +8° C. Gegen den 
Boden sinkt die Temperatur bis -1,7° C. 

Die Beaufort-See ist eine tiefe Mulde des Polarmeeres 
zwischen der Alaskakiiste und dem Banks-Lande. Auch im 
Sommer wird die See von Norden durch Eis stark gefahrdet, 
weshalb die Schiffahrt hier nur in der seichten Kiistenzone 
stattfinden kann, wo Schmelzwasser vorhanden ist und warmes 
Wasser aus dem Bering-Meer zustromt. 
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Als letztes Kiistengewasser ist die Kanadische StraBen
See zu nennen. Sie besteht aus zahlreichen Sunden im nord
kanadischen Archipel, die in einzelnen Fallen eine Tiefe biszu 
700 m aufweisen. Die See ist, mit Ausnahme von siidlichen 
Teilen, wo sich im Sommer Schmelz wasser bildet und die 
Schiffahrt zulaBt, meist mit einer Eisdecke iiberzogen. 

Es fallen noch in die Arktis in Kanada: das Binnengewiisse/l", 
die Hudson-See mit dem Fox-Basin, bis zu 200 m Tiefe, 
das durch seine starke Vereisung "der Kaltespeicher von Nord
amerika" genannt wird. Ferner gehoren zur Arktis noch das 
Baffin- und Labrador-Meer. 

Das Baffin-Meer ist ein vom Norden durch Smith-Sund, 
von Siiden durch die Davis-Straf3e isolierter Einbruch zwischen 
zwei hohen Randgebirgen von Gronland und Baffin-Land, bis 
iiber 2000 m tief. Durch treibende Eisfelder und Eisberge stellt 
das Meer del' Schiffahrt auch im Sommer groBe Schwierig
keiten entgegen. Das I .. abrador-Meer ist bis 3500 m tief und 
wird charakterisiert durch die kalte, nach Siiden setzende und 
Eisfelder von Baffin-Land verfrachtende LabradorstroII).ung 
sowie die urn Kap Farvel nordwarts laufende und viele Eisberge 
mit sich fiihrende Ostgronlandstromung. Diese beiden Stro
mungen erzeugen hier an del' Oberflache eine zyklonale Wasser
bewegung. Es werden groBe Eismassen in die Labrador
stromung gebracht und durch diese bis Neufundland und weit 
siidwarts verfrachtet, wo sie durch die darin befindlichen Eis
berge die Schiffahrt stark gefahrden. Man erinnere sich an die 
"Titanic"-Katastrophe, die sich am 12. April IglI bei 41° 46' 
n. Br. und 50° 14' w. L. ereignete und 1513 Menschen das 
Leben kostete. 

Zur Vervollstandigung des Bildes del' ozeanographischen 
Verhaltnisse in del' Arktis miissen noch zwei an del' Ostkiiste 
Sibiri ens gelegene Meere Erwahnung finden, namlich das Be
ring-Meer und das Ochotskische Meer. 

Das Bering-Meer ist eine Bucht des Pazifik und ist in 
seinem nordostIichen Teil ein relativ seichtes, 50-100 m, im 
siidwestlichen abel' ein iiber 3000 m tiefes Becken. Sein Wasser 
kommt durch die engen Sunde zwischen den Aleuten aus dem 
Pazifik; seine Stromungen sind noch wenig erforscht, es unter-
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liegt aber keinem Zweifel, daB aus dies em Meere durch die 
Bering-StraBe eine bedeutende Menge gemischten warmen 
Wassers (im Sommer bis +9° C) in die Tschuktschen-See hin
einstromt, das westwarts weit in die Beaufort-See und ost
warts bis an die De Long-Inseln als Tiefenstromung reicht. 
1m Sommer erreicht in der nur 90 km breiten Bering-Straf3e. 
die Stromung eine Versetzung bis 110 km im Etmal. Aus der 
Tschuktschen-See setzt durch die Bering-StraBe langs der sibi
rischen Kiiste siidwarts ein kalter Strom. 1m Winter bildet 
sich an den Kiisten, besonders im Osten, ein breiter Eissaum, 
das Meer aber friert nicht zu; der groBte Teil des Meeres wird 
mit Treibeis bedeckt und ist fiir die Schiffahrt wenig zu
ganglich. Das Bering-Meer hat ein sehr ungiinstiges Klima, 
besonders im westIichen Teil: im Sommer starke Siidwinde 
mit Regen und Nebel, im Winter KaIte bei nordlichen und 
nordostIichen Winden. 

Das Ochotskische }\Ieer fallt nach unserer Einteilung 
zwar nicht in das arktische Areal, sein Wasserregime aber ist 
einausgesprochen polares. Es ist ein bis iiber 3000 m tiefes 
Randmeer des Pazifik, das durch den aus dem Bering-Meer 
setzenden kalten Kurilen- oder Oyashio-Strom vom warmen 
pazifischen Wasser stark abgeriegelt wird. In seinen nord
lichen und westlichen Teilen steht dieses Meer unter dem Ein
fluB von Kontinental- und Amurwasser. Daher bleiben seine 
Kiisten weit seewarts viele Monate im Jahre stark vereist und 
man trifft noch im Juni im offenen Meere viel Treibeis an. 
Schon ab 25 bis 35 und bis zu 150 m Tiefe beobachtet man 
hier sogar im Sommer Temperaturen bis -1,8° C; in den Zen
tralteilen, auf groBeren Tiefen, wo pazifisches Wasser ein
stromt, steigt dagegen die Wassertemperatur bis etwa +2,35° C 
an. Der Salzgehalt, abgesehen von den Oberschichten, variiert 
zwischen 30% 0 und 340/00' Das Klima dieses Meeres ist aus
gesprochen ungiin!ltig, besonders wahrend der Schiffahrts
periode. 1m Sommer herrschen dauernde Siidwest- und Siid
winde, die iiber dem kalten Wasser starke Nebel verursachen, 
im Herbst und Winter laBt der Nebel nach, aber beginnen 
heftige Schneestiirme. 

Neben die irdischen Ursachen der Meerwasserbewegung 
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treten auch solche seitens del' Sonne und des Mondes. Es sind 
die Gezeiten odeI' l'iden (Flut und Ebbe), namlich das sich 
meist zweimal in 24 Stunden und 50 Minuten vollziehende 
abwechselnde Steigen und Fallen des Meeresspiegels. 

Die Gezeitenstrome haben in del' Arktis gewisse praktische Bedeutung, 
wei! sie, gleich den Winden, Wakenbildung und Zusammenpressen des Eises 
bewirken. Sie sind aUe von halbtagiger Dauer, d. h. es finden zwei Niedrig. 
und zwei Hochwasser im Etmal statt. Ihr Springtidenhub, d. h. die hochste 
Differenz zwischen Hoch- und Niedrigwasser zur Zeit des VoU· und Neu
mondes, schwankt an offenen Kiisten zwischen 0,0 und 1,2 m. In den Buchten 
und Fjorden erreichen die Tiden groJ3ere Hohen, so z. B. in Angmagssalik 
(Ostgronland) und Polarnoje (Kola.Fjord) bis 3, in Mesen bis 5,5 und in 
del' Hudson·StraJ3e: in Stupal't-Bai 7,32 und Ache·Inlet sogar 9,14 m. 

Das Meer ist SammIeI' und Trager del' Sonnenwarme. Da
bei vollzieht sich die Erwarmung des Meeres andel's als die 
del' Luft. Wahrend die Luft hauptsachlich von del' Erde her 
durch Ausstrahlung ihre Warme erhalt, bekommt das Meer 
die Warmezufuhr von oben her. Die erwarmten und durch 
Verdunstung salzreicher gewordenen Wassermassen del' Ober
flache konnen absinken und die Warme auch in tiefere 
Schichten tragen. 

Besondere Bedeutung fiir das Klima del' Kiistenlander 
haben die warmen Meeresstromungen. Wie bereits erwahnt, 
ist das Nordpolar-Meer durch den warmen Golfstrom atlan
tisch bestimmt. Seine Entstehung verdankt del' Golfstrom den 
bestandigen Winden cles Nordostpassates, del' die Nordiiqua
torialstromung erzeugt; diese Stromung prefSt ihre gewaltigen 
Wassermassen iiber den Atlantik, iiber das Karibische Meer 
und die StrafSe von J ukatan in den Golf von Mexiko hinein 
und ruft hier eine gewaltige Stauung von tropischem W as~er 
hervor (s. Tafel I). 

Die im Mexikanischen Golf gepreJ3ten Wassermassen entweichen mit 
groBel' Gewalt anfangs als Florida.Strom, vermis chen sich mit del' Antillen
Stromung und richten sich dann infolge del' Erdrotation als Golfstrom nach 
Osten und fernel' - als Nordatlantischer, Norwegischer und Nordkapstrom
nach Nordosten. Das ganze System wird einfachheitshalber unter dem 
Namen Golfstrom zusammengefaBt. Seine mittlere Jahrestemperatur be
tragt im Golf von Mexiko + 25,7° C, in del' Florida·StraBe + 26,7°, am 
Kap Hatteras + 24,0°, siidlich von Neuschottland + 20,4°; an den Shet
landinseln werden im Stromstrich noch + 12 bis + 13° C gemessen. Bereits 
im Norwegiscnen Meer wird die Temperatur bedeutend niedriger, bei Spitz
bergen VOl' dem Eisfjord beobachtet man im August an del' Obel'flache noch 
+ 6 ° und in 50 m Tiefe + 4 ° C, wobei auBerhalb diesel' Stromung die 
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Temperatur urn ± 0° Jiegt. Beim Prinz-Karl-Vorland zweigt sich vom 
Golfstrom ein Arm nach Westen ab und erreicht als Unterstrom den Sockel 
von Gronland; der Hauptast aber passiert Spitzbergen, setzt seinen Weg 
im Nordpolar-Meer in der Wasserschicht zwischen 100-800 m als Unter
strom facherformig iiber den Pol weg fort und 1~J3t sich noch deutlich am 
Kontinentalsockel bei Franz Joseph-Land, bei Sewernaja Semlja und noch 
in der Gegend urn die De Long-Inseln und vor der Bering-StraJ3e durch 
sehr geringe positive Temperaturen erkennen. Was nun die Nordkap
stromung anbelangt, so durchschneidet diese die ganze Wassermasse der 
Barents-See bis zu ihrer lluJ3ersten Grenze und erreicht noch als Unterstrom 
urn die Spitze von Nowaja Semlja die Kara-See. 

Auf der Tafel I wird nach G. Wiist die Kapazitat des Golf
stromsystems nach ihrer Starke - namlich Geschwindigkeit 
und Warme im Stromstrich - durch Starke der Farbung und 
durch Punktierung veranschaulicht. Auf seinem bis etwa 
15000 km lang en Wege nimmt die Ausbreitung des Golf
stromes immer mehr zu, die Geschwindigkeit aber und die 
Temperatur werden immer geringer. So erreicht der Nord
aquatorialstrom bei 70 km Breite eine Tiefe von hOchstens 
200 m, wahrend der Golfstrom bei rund 800 km Breite siid
lich von Neufundland schon bis 1000 m tief ist. Nach Er
reichung dieser Breite bewegt sich die Stromung im Strom
strich noch mit fast 2 km Stundengeschwindigkeit fort. In 
der Barents-See zeigt sich diese Stromung bis an die Kiisten 
von Nowaja Semlja meist als Unterstromung; im Nordpolar
Meer, wie schon erwahnt, in der Wasserschicht zwischen 100 

bis 800 m. 
Nicht mit Unrecht wird dem Golfstrom eine groBe klima

tische und biologische Bedeutung zugeschrieben sowie der 
Beiname "Fernheizung" gegeben. Seiner Warme verdankt 
nicht nur Europa bis in ihr nordlichstes Gestade ein mildes 
Klima und Fruchtbarkeit, sondern auch die auBersten pola
ren Gelande und Gewasser das reiche Vorkommen von niitz
lichen Pflanzen und Tierformen. 

Bei dieser Schatzung wird aber leicht vergessen, daB nicht 
die Warme des Golfstromes allein ausschlaggebend ist. Man 
braucht nur seine Wirkung ostwarts und westwarts von sei
nem Laufe zu· vergleichen, um zu erkennen, daB er fast gar 
keinen EinfluB auf die im Bereich der kalten Ostgronland:" 
und Labradorstromungen be find lichen unwirtlichen Labrador
und Gronlandkiisten auszuiiben vermag. Um seine Warme, 
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a. h. die uber ihm erwarmteh Luftschichten, anderwarts zu 
verfrachten, geh6rt die atmosphiirische Depression, die in
folge del' Erdrotation weit nach Osten geriehtet und noeh 
in Sibiri en zu spuren ist. 

Seit 1920 sind wir Zeugen einer bedeutenden Erwarmung 
der Atmo- und Hydrosphiire des NordpQlargebietes. Ihre Ur
saehen werden im Kapitel uber das Klima behandelt, hier 
wollen wir nur die ozeanisehen Erseheinungen betraehten, die 
bis in die innersten ozeanisehen Gebiete der Arktis eintreten. 
So ist im Golfstrom selbst, namlieh in den Gewassern seiner 
Entstehung - im Golf von Mexiko -, das Wasser im Ver-

Abb. 6. Strandfelgen aus Steineis auf·der Wassiljewski-Insel ,'Neu-Sibirischer 
Archipel (aus: N. TRANSEHE, "The "Geograph. Rev.", Vol. 15, N. 3,1925). 

gleieh zur Periode 1912-1918 im Mittel um 0,42 0 warmer 
geworden. Dasselbe hat man aueh in der Barents-See fest
gestellt, die wahrend der Periode 1921-1934 gegenuber der 
Periode 19°0-19°8 um 0,7 0 warmer geworden ist. 

Die in den Jahren 1937 und 1938 vorgenommenen"letzten VorstoBe (die 
Expeditionen von Papanin auf der Eisscholle und des Eisbrechers "Sedow", 
s. S. 1H und 138) in :die Innerarktis haben bewiesen, daB die kalte Deck. 
schicht im Nordpolar.Meer, die nach "Fram"-Beobachtungen in den Jahren 
189:1 bis 1896 (s . S.134) 200-250 m Tiefe erreichte, jetzt bis auf etwa 100 m 
Tiefe reduziert worden ist, und daB die positiven Temperaturen unter dieser 
Schicht sehr bedeutend gestiegen sind. Als unmittelbare Folge dieger Er· 
scheinl1ng ist ein erheblicher Rilckgang der Vereisung des Landes, namlich 
Zuriicktreten der Gletscher sowie der Packeisgrenze im Sommer bis in die 
Zone nordlich von Spitzbergen, Franz Joseph-Land, Nowaja. und Sewernaja 



Semlja, anzusehen. Bis vor kurzem ist es nie einem freifahrenden Schiff 
gelungen, Franz Joseph-Land und Sewernaja Semlja von Norden zu um
segeln, in der letzten Zeit aber konnten diese Gebiete leicht von gewohn
lichen Fahrzeugen umfahren werden. 1m Sommer 1938 war es sogar moglich, 
alierdings mit Hilfe des Eisbrechers "Jermak", nieht nur den 83. ° n. Br. 
auf der Lange der Neusibirischen Inseln zu erreichen, sondern noch zwei im 
vorigen Jahre mit der Eisdrift dorthin verfrachtete Dampfer (s. S.138f.) 
herauszuholen. 

Sehr beachtenswert ist auch die folgende glaziologische Erscheinung im 
sibirischen Norden: von zwei kleinen Inseln in der Laptew-See, Semjenowskij 
und Wassiljewskij (Abb. 6), westlich von der Ljachow-Insel gelegen, die in 
der Hauptmasse aus Steineis gebiJdet waren und zuerst im Jahre 1823, 
dann in den Jahren1912 und 1913 kartiert wurden, ist nach Beobachtungen 
vom Jahre 1936 die erste ihrer Lange narh kleiner geworden, die zweite, 
die 7 km Lange aufwies, ganz verschwunden und ihre Stelie Bur noch 
durch eine Untiefe erkennbar geblieben. Aueh in dem Ost- West-Eisdrijt hat 
sich die Erwarmung deutlich bemerkbar gemaeht. Es stellt sich heraus, 
daB die Geschwindigkeit, mit der sich das Polarbecken von den Eismassen 
entleert, nieht immer dieselbe bleibt, wie aus der folgenden Tabelie zu er
sehen ist: 

Tabelie 2. 
Driftverlauf im Polarbecken bis zum SchluB etwa unter 80° n. Br. 

Expedition 

"Fram" 1893-96 ......... . 
"Sedow" 1937-39 ........ . 
Pap an in-Expedition 1937/38 .. i 

Dauer 
Tage 

1040 
791 
223 

I Mittlere 
Zuriickgelegt Geschwindigkeit 

1400 sm!) 
1700 " 

750 " 

pro Tag 

1,3 sm 
2,2 " 
3,3 " 

Die groBe Differenz in der Geschwindigkeit erklart sich dadurch, daB die 
drei Driftfahrten erstens, wie auf der Karte zu ersehen ist, sich in verschie
denen Breiten volizogen haben. Daher weist auch die niirdlichste von ihnen, 
d. h. diejenige der PAPANIN-Expedition, die groJ3te Geschwindigkeit auf. 
Zweitens falien die beiden letzten Expeditionen in die warme Periode, in 
der die atmospharische Tatigkeit eine regere war als zur Zeit der "Fram"; 
infolgedessen war die Entleerung des Polarmeeres eine weit intensivere. 

Wie die neuesten russischen Beobachtungen gezeigt haben, hat infolge 
der aligemeinen Erwarmung im Norden auch die Starke del" Eisdecke nach
gelassen und da, wo NANS~'N 1895 Eisscholien von 3 m beobachtete, be. 
tragt jetzt die Dicke der Eisfelder hOehstens noch 218 cm. 

Endlich ist auch auf biologischem Gebiete infolge der Er
warmung eine bedeutende Evolution zu verzeichnen. So zeig
ten sich groBe Schwarme von Dorschen, Heringen und an
deren Nutzfischen, vereinzelt auch Makrelen, an den Kusten 
Spitzbergens, Westgronlands und von Nowaja Semlja, wo sie 
sonst fruher unbekannt waren. Besonders beachtenswert ist 

1) 1 Seemeile (auch nautische Meile) = 1,852 km; 1 km = 0,54 Seemeilen. 



das Erscheinen groBer Schwarme von Heringen in der Ba
rents-See, die auch ihr Laichen hier abhielten. Einige Indi
viduen sind sogar in der Ob-Miindung konstatiert worden. 

So erschienen in der Barents-See Warmwasserformen von Mollusken (wie 
z. B. Gibbula tumida, Acera bullata), Seesternen (Schizaster jragili8 u. a.), 
Krebsen (Eupaguru8 bernhardUB, Stylocheiron maximum) u. a. Gleichzeitig 
zogen sich in kliitere Gebiete zuriick: der WeiBwal (Delphinapterus leuca8), 
einige arktische Fische, Mollusken (z. B. Cardium groenlandicum) und viele 
Planktonformen. Da auch die Bodenfauna durch die Veranderung in ihren 
Existenzbedingungen neue Arten aus den warmeren Gewassern erhalten 
hat, wird beinahe der Eindruck erweckt, daB es sich hier sogar urn eine nene 
geologische Periode handeln konnte. 

Der wichtigste Bestandteil der Arktis ist das Eis in Form 
von Eisschollen, Eisfeldern, lnlandeis und Eisbergen. Die bei
den ersten entstehen an der Oberflache der Gewasser und sind 
Meereseis, die letzten von Niederschlagen auf dem Lande, die 
sich in Gletscher verwandeln. Auch FluBeis wird in das Polar
meer herausgebracht. . Gletscher kommen vor auf Gronland, 
Island, Baffin-Land, Spitzbergen, Franz Joseph-Land, Nowaja 
und Sewernaja Semlja u. a. 

Beim Frieren im Freien erreicht die Eisstarke im Durchschnitt etwa. 3 m 
wahrend eines Jahres. Dabei schmilzt im nachsten Friihling rund etwa 1 m 
ab, und im kommenden Winter erfolgt wieder durch Gefrieren, das von 
unten vor sich geht, ein Zuwachs von rund 1 m. So wird die Eisscholle am 
Ende des zweiten Jahres, wenn wir sie als dreischichtig annehmen, aus zwei 
Schichten zweijahrigen Eises und einer Schicht einjahrigen Eises bestehen. 
Am Ende des dritten Jahres wird sie eine drei-, zwei- und einjahrige Schicht 
aufweisen. So wird es weitergehen und infolgedessen keine Scholle aiteres 
als dreijahriges Eis aufweisen konnen, wenn sie auch viele Jahre im Polar
raume lebt. Es sei hier noch bemerkt, daB das Meereseis beim Gefrieren den 
groBten Teil des vorhandenen SalzgehaJtes ausscheidet. Daher liefern die 
tauenden Eisschollen, besonders wenn sie von viel Schnee bedeckt waren, 
fast salzloses Wasser, das fiir Kesselspeisen und auch fiir die Kiiche der 
Schiffe Verwendung findet. . 

. Ein Gletscher bzw. Eisberg entsteht auf folgende Weise: 
Der zunachst feinkornige Schnee verwandelt sich mit der Zeit 
nach mehrmaligen Schmelz- und \Viedergefrierungsprozessen 
'Und durch Druck in eine kornige Masse - Firn. Dieser Firn 
verwandelt sich unter zunehmendem Druck in immer festere 
Eismassen, die sich langsam in Bewegung setzen. Die bis in 
das Meer vorgeschobenen Gletscherenden brechen ab (der Glet
scher "kalbt") und treiben als Eisberge ins offene Wasser, ge
lenkt durch Winde und Stromungen. Eine besonders groBe 
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Anzahl von ihnen wird an den Ktisten vom Baffin-Meer er
zeugt: nach den F orschungen der amerikanischen hydrogra
phischen Expedition bis 7500 Eisberge jahrlich, von denen ein 
grofSer Teil durch die Davis-StraBe in die Labradorstromung 
und weiter nach Stiden wandert. Bei Gronland reichen die Eis
berge selten tiber 100 m tiber den Wasserspiegel (s. Abb. 7). 
Dabei ragen sie nur mit 1/3 bis 1/5 ihrer Masse aus dem Wasser 
hervor. 

Abb. 7. Ein Eisbergin der Nahe von Spitzbergen (auf dem Grund sitzend)' 
22 m fiber und 66 m unter dem Wasser (Aufnahme der Murman.Expedition). 

Neben den Gletschern Gronlands und des Baffin-Landes 
liefert die Arktis dem Atlantik bedeutende Massen von Meeres
eis. Ihr Quantum hangt von der wah rend der Winterzeit in 
der Arktis herrschenden Temperatur und der GroBe cler 
Sommerschmelze ab und wechselt daher von Jahr zu Jahr. 



IV. Klima der Arktis. 
Das reale Klima, d. h. der gesamte Verlauf der Witterung 

eines bestimmten Zeitabsehnittes einer Gegend, wird nieht 
allein dureh die geographisehe Breite, sondern aueh dureh die 
Meereshohe des Ortes sowie dureh die Verteilung von Land 
und Wasser, Bodenbesehaffenheit, Winde, Meeresstromungen 
u. a. bedingt. Nieht umsonst stammt das Wort "Klima" vom 
grieehisehen xAtvetv = neigen, denn die Klimazonen stehen 
im engsten Zusammenhange mit der Neigung der Erd
aehse. 

Die Sonnenstrahlung ist auf unserem Erdball die einzige 
Energiequelle, die die Temperatur auf seiner Oberfliiehe iiber 
die fast absolute Minustemperatur des Weltraumes erhOht 
und der Lebewelt das Dasein ermoglieht. Sie ist aueh die trei-
bende Kraft, die die atmosphiirisehe und 0 

ozeanisehe Masehine in Gang setzt. 
Wie die Abb. 8 zeigt, erhalten gleieh 

groBe Fliiehen bei steilem Einfallen der 
Sonnenstrahlen mehr Licht und Wiirme 
als bei flaehem. Infolgedessen erfahren 
die Tropen, wo die steil einfallenden 
Liehtstrahlen fast 12 Stunden tiiglieh 
wirken, wiihrend des ganzen Jahres eine 
we it stiirkere Wiirmezufuhr als die ge
miiBigten Zonen. Noeh weniger emp
fiingt aber die Polarzone, wo selbst 

Abb. 8. Abnahme der 
Sonnenstrahlung mit zu
nehmender geographi
scher Breite. Die Fillche 
OD wird von einem vie 1 
kleinerenStrahlenbiindel 
getroffen als die gleich
groBe Fillche AB (ausl 
Knaurs WeJtatias 1939). 

im Sommer so wenig Wiirme zustromt, daB sie das ganze 
Jahr hindureh zum groBten Teil vereist bleibt. 

Von sehr groBer Bedeutung ist bei der Strahlung die Hohe des Sonnen
standes. Nimmt man die atmosphllrische Schicht beim Stand der Sonne 
im Zenit als 1 an, so wird die LuCtschicht, die der Sonnenstrahl beim 
Stand der Sonne am Horizont durchbrechen muB, 30-35mal groBer sein. 
Wasserdampf und Staub in der Atmosphllre vermindern die 1ntensitllt der 
direkten Strahlung. 1m hohen Norden, wo die absolute Feuchtigkeit der 
Lult gerin~ und die LuCt. staubCreier ist als in den siidlicheren Breiten, 
kommen diese beiden Faktoren weniger in Betracht; dafiir aber ist hier im 
Sommer die Bewolkung, die die Einstrahlung wesentlich abschirmt, sehr 
bedeutend; im Winter wieder ist die Bewolkung geringer und infolgedessen 
auch die Ausstrahlung intensiver, wodurch die Abkiihlung des Erdbodens 
begiinstigt wird. 



Der Wllrmestrom der Sonne durchsetzt auf seinem Wege zur Erde die 
Luftschicht, ohne diese dabei wesentlich zu erwllrmen. An der festen Ober
fJllche. wird die Sonnenwllrme yom Erdboden zum Teil absorbiert, d. h. ver
schluckt und dadurch die OberfJllche stark erWllrmt, zum Teil, je nach der 
Beschaffenheit des Bodens, reflektiert, also der Luft zugefiihrt. Tagsiiber 
wird somit viel Wllrme der Luft abgegeben, nachts aber wird der Erdboden 
rasch und stark abgekiihlt, was sich auch auf die unteren Luftschichten 
auswirkt. An der Oberflllche des Wassers lluBert sich die Sonnenstrahlung 
ganz anders. 1m Wasser dringt die Wllrme bis in groBere Tiefen hinab und 
wird auf viel groBere Massen verteilt als bei dem festen Erdboden. Daher gibt 
das Wasser nicht soviel Wllrme an die Luft ab wie die Erdoberflllche und 
erniedrigt sich bei Nacht die Temperatur der Luft iiber dem Wasser nicht so 
tief wie iiber dem Erdboden. So mit wird die Lufthiille konvektiv erwllrmt. 
Dieses verschiedene Verhalten der Sonnenstrahlen gegeniiber der festen und 
fliissigen Oberflllche der Erde ist von groBter Bedeutung fiir das Verstllndnis 
der Witterungserscheinungen: Es ist noeh zu beachten, daB nicht die ganze 
Wllrme der Sonnenstrahlung die Erde erreicht. Ein Teil davon, wie schon 
gesagt, wird auf die unbedeutende Erwllrmung der Luft verbraueht, ein 
weiterer durch den in der Luft vorhandenen Wasserdampf absorbiert und 
schlieBlich ein Teil innerhalb der Atmosphllre zerstreut oder in den Weltraum 
hinausgebrach t. 

Diese in der Lufthiille versammelte Wllrmemenge geht nicht verloren und 
kommt als "zerstreutes Himmelslicht" und als "atmosphiiri8che Gegen8trah
lung" der Erdoberflllehe zugute, und zwar auch dann, wenn eine dicke 
Wolkendeeke keine direkte Bestrahlung der Erde zulllBt. 

Somit setzt sich die gesamte Wiirmeeinnahme der Erde aus 
direkter Strahlung der Sonne und aus der diffusen, d. h. zer
streuten Strahlung der Atmosphiire zusammen. Die Intensitat 
oer Strahlung an der Erdoberfliiche wird aber abhiingig: 
I. vom Abstand der. Erde von der Sonne, 2.. von der Hohe der 
Sonne iiber dem Horizont, d. h. von der Liinge des Weges, 
den die Strahlen durch die Atmosphiire zuriicklegen miissen, 
und 3. von der Reinheit der Luft (Gehalt an Wasserdampf 
und Staub). Die Gesamtwiirme der Strahlung wird iiberdies 
von der Dauer des rages und der Starke der Bewolkung 
bestimmt. Die Bilanz im Wiirmehaushalt eines Punktes wird 
somit vom Verhiiltnis zwischender Ein- und Ausstrahlungs
menge abhiingig sein. 

Auf die Frage, wieviel Wiirme uns die Sonne zustrahlt, ant
wortet die heutige Wissenschaft folgendes: es wird ange
nommen, daB die Sonne der Erde an der Grenze der Atmo
sphiire in I Minute bei senkrechtem Einfallen auf I qcm eine 
Warmemenge von 1,94 Grammkalorien zustrahltl). Dieser 

1) Eine (kleine) Grammkalorie (geal)entspricht der Wllrmemenge, welehe 
1 g Wasser (also 1 em3 ) urn 1 0 erwllrmt. Eine (groBe) Kilogrammkalorie 
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Wert wird Solarkonstante genannt und folgendermaBen be
zeichnet: 1,94 gcaljcm-2 min-i. 

Wir bringen nach H. VON FICKER einen Dberblick uber 
die GroBenordnung der Warmestrome nach einzelnen Teil
stromen im Laufe eines Tages durchschnittlich, d. h. im 
Mittel fur die ganze Erdoberflache. "Es ergibt sich, daB im 
Laufe von 24 Stunden jedes Quadratzentimeter an der Grenze 
der Atmosphare 720 gcal zugestrahlt erhalt. Von dieser zuge
strahlten Warmemenge verschluckt die Atmosphare 140 gcal; 
etwa 130 gcal werden zerstreut und in den Weltraum reflek
tiert, wahrend eine ebenso groBe Warmemenge durch das 
"zerstreute Himmelslicht" jedem Quadratzentimeter der Erd
oberflache zugefuhrt wird. Hierzu kommt der die Erdober
flache erreichende Teil der direkten Sonnenstrahlung im Be
trage von 160 gcal, wah rend ein ungefahr gleich groBer Be
trag an der Oberflache von Wolken in den Weltraum hinaus
gespiegelt wird und damit verlorengeht. Die gesamte Ein
nahme der Erdoberflache betragt deshalb nur 290 gcal auf 
das Quadratzentimeter im Laufe eines Tages und im Mittel fur 
die ganze Erde." Verbraucht wird diese Warmeeinnahme fol
gendermaBen: "Zunachst gibt die Erdoberflache etwa 100 gcal 
durch die Ausstrahlung ab, und nur ein Rest von 190 gcal 
bleibt fur den "atmosphiirischen Betrieb" ubrig, d. h. fur 
die Heizung der unteren Luftschichten und fur die unter 
Warmeverbrauch stattfindende Verdunstung von Wasser." 

Hierzu muB bemerkt werden, daB der Bilanzposten von 190 gcal nur im 
Mittel fiir die Oberflache der ganzen Erde gilt. Denn der Wert der Sonnen· 
strahlungsintensitat verkleinert sich, je naher man zur Erde kommt. So 
z. B. betragt dieser Wert in 22 km Hohe 1,72, an der Spitze des Tolmakas 
(3900 m) 1,69 und fast am Meeresniveau in Slutzk bei Petersburg (59 0 42' 
n. Br.) 1,43 gcal. Aueh mit der geographischen Breite wird dieser Wert 
kleiner, so z. B. in Tiehaja Bueht im Franz Joseph-Archipel (80 0 20' n. Br.) 
nur 1,30 gcal. 

Wir wissen schon, daB jenseits des Polarkreises der Sonnen
strahlungshaushalt eine besondere Eigentumlichkeit aufweist. 
Hier bleibt die Sonne einen gewissen Teil des Jahres dauernd 
uber dem Horizont und einen entsprechenden, ungefahr gleich 

(kgeal) bedeutet die notige Warmemenge zum Erwarmen von 1 kg Wasser 
(1 rna) urn 10. 



groBen Teil dauernd darunter. Zwischen diesen Extremen 
(Polartag und Polarnacht) liegen die Dbergangsjahreszeiten 
mit tiiglichem Auf- und Untergehen der Sonne, so etwa, wie 
es unter unseren Breiten der Fall ist. Die Dbergangszeiten wer
den um so kiirzer, je niiher man zum Pol kommt, und ver
schwinden am Pol selbst. Die Tab. 3 zeigt diesen Wechsel 
nach W. MEINARDUS an. 

Tabelle 3. Der Verlauf der hellen und dunklen Jahreszeiten sowie 
der Stand der Sonne in hoheren Breiten. 

Geogra
phisebe 
Breite 

66 ° 33' 
70° 
75° 
80° 
85° 
90° 

Tag- und I Tag- und I I Sonnenbiibe 
N aeht- Stiindiger I N aeht- Stiindige 21. J uni 

Tag Naebt weehsel weebsel I ~-~~~-----
(Friihling) (Sommer) (Herbst) (Winter) I Mittag I Mitternacht 

180 (170) I 1 (23) 1183 (172) I 1 (0) I 46° 54' II 0° 0' 
119 (119) 64 (70) 121 (121) 61 (55) I 43° 27' 3° 27' 

82 (81) 102 (107) I 83 (83) 98 (94) I 38 ° 27' 8 ° 27' 
52 (52) 133 (137) 53 (53) 127 (123) 33° 27' 113027' 

I 25 (25) 160 (163) I 26 (26) 154 (151) I 28° 27' 18° 27' 
0(0) 186 (189) i 0 (0) 179 (176) 23° 27' 23° 27' 

Dadurch, daB die atmospharische Strahlenbrechung am Horizont bei 
niedrigen Temperaturen mehrere Grade betragen kann, wird die Zlhl der 
Tage bestandiger Nacht zugunsten der bestandigen Tage etwas verkleinert. 
Die in der Tabelle 3 eingeklammerten Zahlen gelten fiir stiindige Tage bei einer 
Strahlenbrechung von 1/2 Grad im Horizont. Somit wird z. B. am Nordkap 
(71 ° 11' n. Br.) die Sonne mehr als zwei Monate dauernd tiber und zwei 
Monate dauernd unter dem Horizont bleiben und beinahe doppelt so lange 
unter dem 80. ° n. Br. 

Die Einstrahlung ist somit in den hoheren Breiten im 
Laufe des Jahres we it groBeren Schwankungen ausgesetzt 
als in den niederen. Die direkte Einstrahlung beschriinkt sich 
auf eine gewisse Zeit des Jahres. Dagegen geht die Ausstrah
lung ununterbrochen nicht nur wiihrend der langen dunklen, 
sondern auch wiihrend der hellen Zeit vor sich, weshalb sich 
der Temperaturunterschied der extremen Perioden mit der 
Breite immer mehr vergroBert. Auch sonst ist die Intensitiit 
der Radiation nicht iiberall die gleiche, und fiir jeden Ort 
der Erde weist sie einen eigenen Verlauf auf. 

Fur das Leben der Pflanze im hohen ~orden kommt es be
sonders darauf an, wie hoch der gesamte Betrag der "Viirme 
ist, den sie von der Sonne erhiilt. Auf diese Frage geben uns 
Antwort die Beobachtungen auf einigen russischen Polarstatio-
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nen, die wir zum Vergleich zusammen mit mmgen weit siid
licheren Station en nach N. KALITIN in der Tab. 4 bringen. 

Tabelle 4. Wiirmemengen derdirekten Sonnenstrahlungnach Jahres
zeiten auf horizontale und vertikale Fliichen in groBen Kalorien. 

Station 

Tichaja-Bucht ... . 
Tiksi-Bucht ..... . 
Kap Schmid t .... . 
Sodankylii ...... . 
Jakutsk ........ . 
bei Petersburg 1) •• 
Karadag (Krim) .. . 
Taschkent ....... . 

I Niirdliche ... 
Breite .s 

~ 
80°20' 0 
71 ° 39' 0 
68° 55' 0 
67°22' 0 
62 ° 0' 2 
59° 42' 1 
44 ° 48' 5 
41 ° 20' 7 

Horizontale I .. Vertikale 

! ! ~Ii ~I~ ~o~I'JI~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

6 8 1 15 0 21 24 831 43 
12 14 1 27 2 37 33 79 
12 16 1 29 2 32 36 5 74 
11 15 3 29 - - - -

~~ :~ 1~ I ~r :: :~ H H 
27 46 21 102 20 43 70 45 

120 
87 

139 
177 

Die Tabelle 4 zeigt uns, daB die Wiirmemengen, die in der Arktis auf eine 
vertikale Fliiche im Friihjahr und Sommer kommen, im Vergleich zu dem 
am Schwarze n° Meer liegenden Karadag (75 kgcal) sehr groB sind, niimlich 
in Tichaja-Bucht 70 kgcal und am Kap Schmidt 68 kgcal, in Jakutsk sogar 
94 kgcal. Dabei darf nicht vergessen werden, daB parallel mit del' direkten 
Strahlung auch die diffuse VOl' sich geht, die ebenfalls sehr bedeutend ist. 
Wir sehen also, daB an manchen Orten im hohen Norden wiihrend des Polar
tages sogar mehr Sonnenwiirme del' Erde zugestrahlt wird als am Schwarzen 
Meer. Daraus lassen sich Schliisse praktischer Bedeutung ziehen, niimlich 
die Polarsonne fiir Gemilsebau und Lichttherapie auszunutzen. Dazu ktinnte 
man Gewiichshiiuser mit runder und mehr odeI' weniger senkrechter Ver
glasung bzw. Veranden mit fiir die ultravioletten Strahlen durchliissigen 
Glasscheiben anwenden. 

Aus dem, was wir bis jetzt erfahren haben, miissen wir 
schlieBen, daB der Lebenszyklus der Pflanze in der Arktis 
sich auf eine begrenzte Zeitspanne von nur wenigen Monaten 
erstreckt und daB wahrend der iibrigen Zeit die Pflanze sich 
in einem durch Frost bedingten Zustand der Erstarrung be
findet. Wahrend der Vegetationsperiode ist fiir die Pflanze 
von gr6Bter Bedeutung die Bilanz in der Wechseltatigkeit 
zwischen der Einstrahlung einerseits und der Ausstrahlung 
durch die Reflexion andererseits, namlich das Verhaltnis die
ser beiden Faktoren, die sog. Albedo. Die Tab. 5 zeigt in 
Prozenten, wie verschiedenartig sich die Albedo, je nach der 
Beschaffenheit der Oberflache, auBert, wobei Wasser und 
Schnee Extreme bilden. 

1) In Slutzk (Criiher Pawlowsk). 



Tabelle 5. Die Albedo bei verschiedenen Bodenarten in %. 

Wasseroberflache 
Schwarze Erde . 
Grauer Sand . 
Grasflache. . 
Tundra ... 
Kreidebiiden . 
Alte Schneeflache . 
Frische, glatte Schneeflache 

unter 10 
14 
18 

22-32 
24 

30-35 
30-50 
?0-85 

Diese Tabelle zeigt uns, daB z. B. das Wasser ein Vermogen besitzt, 90 % 
der erhaltenen Warme zu verschlucken und 10 % der Luft abzugeben, die 
Tundra ?6 % bzw. 24 %, die frische Schneeflache 15 % bzw. 85 % usw. 

Die beiden Faktoren, namlich die starke Strahlung der Sonne und die 
relativ geringe Albedo des Erdbodens bedingen die Entwicklungsmoglichkeit 
der Pflanzenwelt bis in die hochsten Breiten des arktischen Gestades. Sie 
bedingen in der bodennahen Luftschicht fur jeden einzelnen Hang oder 
jede Senke, jede Flur, Boden. und Bepflanzungsart je ein eigenes typisches 
sog. "Mikroklima" mit jeweils besonderen Temperatur. und Feuchtigkeits. 
auswirkungen. Temperatur und Feuchtigkeit kommen hier weit mehr und 
in anderer Weise zur Geltung als in den Luftschichten von 11/2 bis 2 m uber 
der Erde, wo die klimatischen Elemente mit .den vor jeder Reflexion ab· 
geschirmten Instrumenten ermittelt werden, die so mit die sog. "Menschen. 
klimate" charakterisieren. 

Wenden wir uns nun der Witterung und dem Klima der 
Arktis zu. Unter \Vitterung oder 'Vetter versteht man den 
Zustand der meteorologischen Elemente wahrend einer kurz
bemessenen Zeit, unter Klima dagegen - den mittleren Zu
stand und Verlauf der Witterung innerhalb einer langeren 
Zeitspanne. Das Klima wird fiir unsere geologische Epoche 
so gut wie fiir unveranderlich angenommen, nur gewisse vor
iibergehende Schwankungen werden zugelassen. Die WiUe
rung dagegen andert sich nach Jahreszeiten und innerhalb 
dieser in mehr oder weniger kurzen Abstanden. Die Sonnen
strahlung ist der alleinige Faktor des Lebens auf unserer Erde 
und ihrer Klimate. Der Mensch muB die ihm in der Natur 
durch das Klima gegebenen Bedingungen kennen, sich ihnen 
anpassen und auszunutzen verstehen. 

Beziiglich der Verteilung des Luftdruckes kann allgemein 
gesagt werden, daB dieser zur kalten Jahreszeit (Winter und 
Friihling), wo das ganze arktische Gebiet unter Eis und Schnee 
begraben liegt, regelmaBiger ist als zur warmen Jahreszeit. 
1m Winter liegen iiber dem relativ warmen n6rdlichen Atlan
tik und nordlichen Pazifik Tiefdruckgebiete (islandisches und 
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aleutisches Tief), iiber Ostsibirien und Nordamerika, die beide 
sehr kalt sind, Hochdruckgebiete. Dber das ganze Polargebiet 
zieht sich urn diese Zeit ein Sattel hohen Luftdrucks, der als 
arktische Windscheide bekannt ist. Diesen Druckvel'haltnissen 
entsprechend we hen yom Meer aus die vorherrschenden Winde 
dem Atlantik und dem Pazifik, d. h. den Gebieten mit niedri
gem Luftdruck zu. 1m Sommer dagegen liegen die Hoch
druckgebiete iiber dem Nordpazifik und urn die Azoren-Inseln 
herum, die Tiefdruckgebiete iiber Nordamerika und Zentral
asien, dabei sind die Druckunterschiede im ganzen Gebiet un
bedeutend. In Dbergangsjahreszeiten hat das Nordpolargebiet 
eine sehr unbestandige Luftdruck- und Windrichtungsvertei
lung. 

Es ist bekannt, daB atmospharische Zirkulation in unseren 
Breiten sich bis I I km, in den Tropen bis 18 km und an den 
Polen bis etwa 8 km Hohe erstrecken. In dieser Luftschicht, 
die Troposphiire genannt wird, spielen sich die gesamten 
Witterungserscheinungen abo Die iiberliegende Schicht, die 
Stratosphiire, weist fast keine Luftstromungen, keine wesent
lichen vertikalen Temperaturgefalle und keine Kondensations
erscheinungen auf. Ihre Temperatur, so hoch auch die un
bemannten Luftballons mit Registrierapparaten stiegen, halt 
sich fast einheitlich etwa zwischen -50 0 und _55 0 C 1). 

Neuere aerologische Beobachtungen auf dem nordlichsten physikalischen 
Observatorium der Welt - in der Tichaja-Bucht auf dem Franz Joseph-Land 
(80 0 20' n. Br.) - haben gezeigt, daB die untere Stratospharengrenze im 
Winter in etwa 8000, im80mmer in 10000 m liegt. 

Was die Lufttemperatur anbetrifft, so wird sie mit Thermo
metern gemessen, die VOl' direkter Warmestrahlung der Sonne, 
vor Strahlung oder Reflexion der umgebenden Gegenstande 
sowie vor Regen geschiitzt sind. Zu dies em Zwecke werden die 
Thermometer nebst anderen Instrumenten 11/2 bis 2 m iiber 

1) Zur Erforschung der Freiatmosphare in groBen Rohen dienen Pilot
ballone, Registrierballone mit Meteorographen und solehe mit Kurzwellen
sendern (Radiosonden). Mit ihnen sind bis jetzt Rekordhiihen bis 38600 m 
(Pilotballon)und 3t,500 m (Registrierballon) erreieht worden. Bemannte 
Luftballone sind bis jetzt bis 16000 m (A. PWCARD 1931), 19000 m (PRO
KOFJEW 1933) und 23000 m Rohe (STEVENS und ANDERSON 1935) vor
gedrungen. 
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dem Erdboden in luftige, durch Jalousien gut abgeschirmte 
Gehause untergebracht 1). 

Allein an dem Kiistensaum der Arktis befinden sich heute iiber 100 Be
obachtungsstationen (s. Karte), von den en der griiJ3te Teil tagliche Wetter
berichte an die Zentralstellen fiir den synoptischen Wetterdienst der ver
schiedenen Lander durch Funkspriiche meldet. Dber die Halfte davon 
enWillt auf SowjetruJ31and, vom Rest kommt der groJ3te Teil auf Norwegen 
und Danemark, Griinland, und der kleinste Teil auf Kanada und Alaska. 
Unter diesen Stationen sind folgende Geophysikalische Observatorien zu 
nennen: die deutsche LU Eb~ltofthafen in der Kreuz-Bucht in Spitzbergen 

Abb.9. Lufttemperatur iiber der Arkt.is im Meeresniveau im Januar 
(aus: H. U. Sverdrup, "Handb. d. Klimatologie", Bd. II, Teil K, 1934). 

(1912-1914), die norwegische in Tromso, die danische auf der Disko-Insel 
in West-Gronland und die russischen im Matotschkin-Schar auf Nowaja 
Semlja, in der Tichaja-Bucht in Franz Joseph-Archipel und auf der Dickson
Insel an der Miindung des Jenissejs. Nordkanada besitzt fast gar keine 
Beobachtungsstationen, was von groJ3em Nachteil sowohl fiir die Wetter
vorhersage des eigenen Landes als auch fiir den synoptischen Weltdienst 
der ganzen niirdlichen Polarkalotte ist. 

1) In den Polargegenden werden nur Spiritusthermometer gebraucht, da 
das Quecksilber schon bei - 39,5 0 C fest wird. 
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Bevor wir zu einer zusammenfassenden Betrachtung del' 
nachstehenden Tabellen iiberdie Temperaturverhaltnisse an 
verschiedenen nordischen Stationen iibergehen, muB einiges 
uber die Einteilung der Klimate gesagt werden. Diese Eintei
lung beruht auf meteorologischen Einwirkungen auf alles 
Leben - in erster Linie auf die Pflanzenwelt. Das Vorhanden
sein von flussigem Wasser ist Vorbedingung fur das Leben auf 
del' Erde, da der Hauptbestandteil der Lebewesen Wasser ist. 

Abb.10. Luftternperatur tibel' del' Al'ktis irn Meeresniveau irn Juli 
(aus: H. U. Sverdrup, "Handb. d. Klimatologie", Bd. II, Teil K, 1935). 

1m hohen Norden ist das Leben nur dort moglich, wo Schnee 
und Eis durch genugende ' Sonnen- und Luftwarme den 
Erdboden freigeben und tranken. 

Aus einer Reihe von Klimaklassifikationen, die mit phano
logischen und floristischen Tatsachen in Verbindung stehen, 
wahlen wir hier diejenige von W. KOPPEN. Fur die Polar
und angrenzenden Gebiete kommen nul' die drei folgenden 
seiner Zonen in Betracht: 
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Zone D - winterkalte, subarktische, boreale oder Schnee
Waldklimate mit kaltestem Monat unter -2 ° und warmstem 
iiber +10° C; 

Zone E - schneereiche Tundraklimate mit warmstem Mo
nat zwischen +10° und ±oo; 

Zone F - Klimate ewigen Frostes mit warmstem Monat 
unter ±oo. 

Die Tabellen 6, 7 und 8 bringen aus mehrjahrigen Beobachtungen mittlere 
Temperaturen fiir die kaltesten und warmsten Monate des J ahres sowie die 
J ahresmittel und Schwankungen in Celsius· Graden; ferner die Niederschlags. 
mengen in Millimetern. AuBerdem geben die Abb. 9 und 10 den Verlauf ver· 
schiedener Januar· und JuIi·Isothermen im Polargebiet. 

Tabelle 6. Orte mit winterkaitem subarktischem Waldklima. 

~ G"~G"""", Mittlere Temperatur OIl '" 0= '" Lage o C. 0= :as --- "------ "'" ~S Stationen Januar I .JuIi I § 
Breite I ~ 

"0= Lange oder oder Jahr !.~ nordlich Febrnar I August I >Xl 

Haparanda ..... 65 ° 48' 24 ° 6' 0. -11,9 + 15,0 +0.3 26,9 510 
Kola ........... 68 ° 53' 33 ° l' -11,6 + 12,5 -0,7 24,1 356 
Archangelsk .... 64 ° 35' 40° 36' -13,7 + 16,2 + 2,0 29,9 431 
Beresow ........ 63 ° 56' 65° 4' - 23,6 + 15,7 -4,2 39,3 351 
Bulun .......... 70 ° 45' 127 ° 25' -40,9 + 12,0 -14,2 52,9 221 
Nishne.Kolymsk. 68 ° 32' 160°59' -40,9 + 12,1 -13,0 52,1 171 
Werchojansk .... 67 ° 33' 133° 24' - 50,1 +15,1 -16,1 65,2 128 
Jakutsk"" .. , . 62° l' 129° 43' -43,5 + 19,0 -11,2 62,5 267 
Oimekon ....... 63 ° 16' 133° 23' -51,0 + 16,4 -16,5 67,4 -
Petropawlowsk .. 52 ° 53' 158 ° 43' -11,2 + 11,9 +0,2 23,1 772 
Ochotsk .... , ... 59 ° 21' 143 ° 14' - 25,2 1+12,5 -5,7 37,7 283 
Fairbanks ...... 64 ° 51' 147° 52'w. - 24,8 + 15,7 -3,2 40,5 289 
Dawson ........ 64°4' 139 ° 29' -30,2 + 12,4 -5,2 42,6 315 
Coppermine ... , . 67 ° 49' 115° 10' - 30,4 + 12,2 -10,1 42,6 320 
McPherson ...... 67 ° 26' 134 ° 53' -29,2 + 14,9 -8,4 44,1 261 
Port Churchill ... 58 ° 51' 94 ° 10' -29,4 + 12,4 -7,6 41,8 428 

Die Tab. 6 enthalt die Orte aus dem an die Arktis angrenzenden sub· 
arktischen oder borealen Gebiete. Hier sehen wir, wie groB die Schwankungen 
zwischen der Sommer· und Wintertemperatur sind. Je naher der Ort dem 
Meere liegt, desto kleiner wird diese Schwan kung und desto reichlicher 
werden die Niederschlage. Nicht in der eigentlichen Arktis, sondern hier 
befinden sich die notorischen Kaltegebiete der gemaBigten Zone, das eine 
in Sibirien, urn WechojanEk, Jakutsk, Oimekon herum, das andere in Kanada 
und Alaska urn Fairbanks, McPherson, Dawson. Hier schwanken die Som
mermittel zwischen 12° und 19° C, die Wintermi'ttel zwischen - 11 ° und 
- 51°. Dabei reichen die absoluten Maxima bis + 37,9° (Jakutsk) und 
die absoluten Minima bis - 70° (Oimekon). 
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Tabelle 7. Orte mit schneereichem Tundraklima. I Geographische Mittlere Temperatur to) to) 

Lage o c. I :as 
Stationen :ilS 

Januar I Jull I !a 1 Breite I Lange oder oder J ahr ~ ll·S nordlich Februar August " '" Z 

a) Landklima. 
Domaschnij - Insel 79 ° 31' 91 ° 8' o. -26,4 -1-0,8 -14,0 27,2 91 
Kap Tscheljuskin 77 ° 37' 104° 17' -25,9 -1-1,5 -14,1 27,4 108 
Dickson-Insel •.. 73° 30' 80° 23' -28,0 -I- 4,3 -12,7 32,3 166 
Sagastyr •...... 72 ° 23' 124°5' -38,0 -I- 4,9 -17,2 42,9 
RuBkoje Ustje .• 71 ° l' 149'°26' -38,4 -I- 8,6 -15,7 47,0 151 
Bliren-Inseln .... 70° 43' 162° 25' -28,4 -1-1,4 -14,7 29,8 
Point Barrow ... 71 ° 23' 156° 17!w. -28,6 -1-4,5 -12.8 33,1 136 
Wrangel-Insel ... 70° 58' 178° 23' -25,3 -1-2,4 -11,7 27,7 138 
Ellesmere-Land .. 76 ° 36' 87° 6' -36,8 -1-3,0 -17,5 39,8 
Cambridge·Bai .. 69° 24' 96 ° 48' -35,2 -1-6,4 -15,0 41,6 111 
Pond· Inlet ...... 78 ° 37' 70° 53' -37,6 -I- 6,1 -14,1 43,7 
Nottingham-

Island ....... 63° 7' I 77° 56' -27,0 -1-6,21 -9,2 33,2 325 
Thule .......... 76 ° 30' I 68 ° 55' -29,4 -I- 4,7 -12,7 34,1 80 

b) Seeklima. 
Greenharbour ... 78° 2' 14°15'0. -19,1 -1-5,4 -7,6 24,5 300 
Jan Mayen ..... 70° 59' 8° 18'w, -6,3 -I- 5,4 -1,2 11,7 389 
Bliren·lnsel ..... 74 ° 28' 19° 17' o. -11,2 -1-4,2 -3,8 15,4 318 
Vardo .....••... 70° 22' 31 ° 8' -5,6 -1-8,8 -1-0,7 14,4 655 
Swjatoj NoB .... 69° 9' 39 ° 49' -9.3 -1-8,3 -1,1 17,6 398 
Godthaab ....... 64° 11' 51 ° H'w. -10,1 -1-6,5 -1,9 16,6 596 
Ivigtut ......... 61 ° 12' 48 ° 10' -7,4 -1-9,9 -1-0,8 17,3 1128 
Angmagssalik ... 65 ° 37' 37 ° 37' -9,1 -1-7,1 -1,6 16,2 872 
St. Paul-Insel ... 57 ° 15' 170° 10' -5,5 -1-8,3 -1-1,2 13,8 733 

Die Tabelle 7 gibt zwei klimatische Typen an, einen mit kontinentalem 
Charakter an den Orten, die in Sibirien und Alaska an den Kusten des Nord
polar-Meeres liegen und stark durch den Kontinent beeinfluBt werden; den 
anderen mit maritimem Charakter an Orten, die sich unter dem EinfluB 
der relativ wlirmeren Gewlisser oder Luftstromungen befinden. Der erstere 
Typus zeichnet sich durch kliltere Winter und wlirmere Sommer, der letztere 
durch relativ unbedeutende Kontraste zwischen Winter- und Sommertempe
raturen aus. Die Abstumpfung der winterlichen und sommerlichen Tempe
ratur erkllirt sich einmal durch die Wlirmetonungen beim Gefrieren und 
Wiederauftauen, die die Extreme nach beiden Richtungen abschwlichen, und 
ferner durch den Wlirmezustrom vom Wasser durch das Eis. 

Die letzte Gruppe bilden, wie unsere Tab. 8 zeigt, die Gebiete mit ewigem 
Frostklima, wo auch im Sommer nur wlihrend der Sonnenstrahlung das Eis 
und der Schnee zum Tauen gebracht werden, sonst aber die mittlere Juli
temperatur nicht uber ± 0,0 0 kommt. Aber auch in dieser Eiswelt, sogar 
auch in Gronland auf der Hohe von 3030 m, erreicht das absolute Minimum 
(-64,8°) nicht einmal eine Tiefe von Werchojansk und Oimekon. 



Tabelle 8. Orte mit Klima von ewigem Frost. 

Geographische Mittlere Temperatur "" "" § " Lage 00, :as 
---~ ----- .-- ~ 

~S Stationen .Januar ! " Jull " Breite I ~ "" niirdlich Lange oder oder Jahr ~.~ 
Februar August " I w. 

Eismitte (WEGE- I 
39° 56'wl-47,2 NER-Exped.), , , 71 0 11' -11,2 -30,2 36,0 203 

Ostgronland 
(WATKINS-Exp.) 67 ° 3' 41 ° 49' -36,0 -17,0 - - ca.55 

"Fram"-Driftl), , 82 ° 42' 89° 36' ii. -35,8 +0,1 -19,2 35,9 -
"Sedow"-Driftl) , 83°(?) /100 0 (?) -37,2 -0,1 -16,9 37,1 -
Kronprinz. i 

Rudolf·Land , , 81 ° 48' 57° 57' -23,0 I ±O,O - 23,0 -

Am Pol werden die Wintertemperaturen infolge seiner Lage inmitten des 
relativ warmen Meeresbeckens wohl nicht diejenigen del' Eismitte odeI' 
Werchajansk erreichen. 

Wie die Forschungen del' WEGENER-Expedition ergeben haben, stellen die 
Witterungsverhaltnisse auf del' Eisplatte Gronlands eine klimatische Sonder
art dar: eine J ahresmitteltemperatur von _11,2 0 und eine mittlere Winter. 
temperatur van -47,2° bei einem absoluten Minimum von -64,8° C2). 

Als 13/4 Millionen qkm graBe und durchschnittlich 2000 m hohe, kuppel
artige, mit einheitlicher Eismasse bedeckte Hochebene hat diese groBte Insel 
del' Welt ein eigenes Plateauklima; durch ihr starkes Reflexionsvermogen 
verringert die Schneedecke die Aufnahme von zugestrahlter Warme, wah· 
rend del' geringere Luftdruck und die Feuchtigkeit der Luft die Ausstrahlung, 
also auch die Abkiihlung del' Oberflache, begiinstigen. Es bilden sieh somit 
iiber Gronland sehr groBe Massen von Kaltluft, die infolge del' Druckunter
sehiede auf dem Eisplateau und del' warmeren Luft del' diese Hochebene 
umgebenden Freiatmc,sphare naeh allen Seiten AbfluBwinde (Fohne) er
zeugen, die weniger heftig im Sommer und stark im Winter sind, Vl'elln sich 
das groBe Gewieht del' Kaltluftmassen iiber dem Eisplateau spiirbar macht. 
Daher ist die Sommerzeit, wenn del' Schnee durch die Strahlung zum Sehmel· 
zen gebraeht und in Firn verwandelt wird, die geeignetste Zeit fiir Inland
reisen. Naher zum Rande des Inlandeises hin ist abel' urn die Zeit viel Wasser, 
und es bilden sieh vielfaeh meterhohe Schneemoraste. 1m Winter raumen 
die starken Winde die Kaltluft nieht selten weg und lassen die warmere 
Luft del' umgebenden Freiatmasphare einstromen; daeh dauern solche relative 
Erwarmungen nieht lange an, und die eisige Kalte mit Temperaturen bis 
64,8 0 stellt sieh bald wieder stabil ein. 

Aus dem Vorangegangenen ist ersichtlich, daB bei uns auf 
der Erde tiefere Minustemperaturen wie in der Stratosphiire 

1) MittIere Lage wahrend del' Drift. 
2) Auf del' Eismitte-Station wurde zum erstenmal ein Daueraufenthalt des 

Menschen in del' Arktis in 3030 m Hohe durehgefiihrt. Unter den am hoehsten 
gelegenen standigen mensehlichen Siedlungen (nicht Observatarien) sind zu 
nennen: in Balivien: das Dorf S. Vincente, 4580 m (Luftdruck '.36 mm) und 
in Tibet: das Kloster Hanle, 4610 m (Luftdruck 433 mm). 
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beobachtet werden, und es ist erstaunlich, daB del' Mensch 
Temperaturschwankungen bis 1040 C (zwischen +340 und -700 
in Oimekon) vertragen °kann. Denn unter solchen Verhaltnissen 
erreicht die Differenz zwischen del' Korper- und AuBenluft
temperatur bis lOt C. Kompensiert wird diesel' hohe Energie
und Vitalitatsverbral.lch hauptsachlich durch gesteigerte Nah
rungszufuhr, die nach KURT WEGENER im Norden dreimal 
hOher ist als in den Tropen. 

Es ist notwendig einiges libel' die N iederschliige zu sagen, 
Wie wir aus den Tabellen 7 und 8 gesehen haben, erreicht del' 
jahrliche Niederschlag im groBten Teil des Gebiets nicht 250 mm, 
und somit gehort die Arktis zu den Trockengebieten del' Erde. 

Zur Vergleichung der Trockenheit der Arktis mit derjenigen anderer 
Klimate, fiihren wir hier folgende Niederschlagsquanten an: Kairo 30, Port 
Said 80, Tripolis 410, Moskau 530, Berlin 580, Amboina-Insel 3450, Fidji
Insel 6280 mm und Cherrapundji in Nordindien bis 11 790 mm oder iiber 
11 m jahrlich. 1m Jahre 1861 wurden im letzten Orte sogar 23 m gemessen! 

Versuchen wir nun, da.s Polarklima ganz kurz in auffalligsten Ziigen zu 
schildern. Schon im November stellt sich in der Arktis infolge starker Ab
kiihlung des Packeises und des schneebedeckten Festlandes, besonders bei 
wolkenlosem und stillem Wetter, eine intensive Warmeausstrahlung vom 
Boden ein, und es bildet sich eine kalte Bodenschicht, eine kalte Kappe. 
Diese Kappe bedeckt das ganze zentralarktische Gebiet und sendet von sich 
gegen Siiden Zungen kalter Luft aus. Die Grenze, wo die Kaltluft dieser 
Zungen mit der Warmluft in Beriihrung kommt und wo beim Vorhandensein 
von groBen Temperaturgradienten starke Luftwirbel (Zyklonen) entstehen, 
wird atmo8phiiri8che Polarlront genannt. Solche Durchbriiche kalter Luft 
in die gemaBigten Zonen verursachen groBe Stiirungen unserer Witterung. 

Der Winter ist im allgemeinen meist trocken, die Bewiilkung gering, und 
es herrscht haufig stilles Wetter. In Ostsibirien, auch in Nordamerika, dauert 
windloses kaltes Wetter wochenlang. Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ist 
so gering, daB sich in ihr nur feine Eiskristallchen unter knisterndem Gerll.usch 
bilden, und daB jeder Schall erstaunlich weit hiirbar ist. Unter solchen Ver
haltnissen treten die tiefsten Temperaturen auf. Aus dem Verlau! der ver
schiedenen Isothermen der Luft im Januar (s. Abb. 9) &!'Sehen wir, daB die 
Wintertemperaturen in Sibirien tiefer sind als im weit niirdlicher liegenden 
Kanadischen Archipel, sogar tiefer als im Zentralpolarbecken selbst. In der 
Gegend urn Werchojansk und Oimekon befindet sich einer der Kaltepole der 
Erde mit einer inittleren Januartemperatur von _50,1 0 und -51,0 0 C sowie 
einem absoluten Minimum von _70 0 C, im Polarbecken dagegen wurde bis 
jetzt a.ls niedrigstes absolutes Minimum nur _52 0 C (NANSEN) beobachtet 1). 

Eine solche Kalte geht nadelgleich durch Mark und Knochen! Bei dieser 
Kalte erstarrt alles Leben, es herrscht Todesstille, nur das Eis auf den Fliissen, 
festgefrorener Erdboden und andere Gegenstande geben bei der Zusammen· 

1) Die Eisplatte Griinlands kommt hier nieht in Betracht, da dort die 
extremen Temperaturen durch die hohe Lage iiber dem Meeresspiegel be. 
dingt werden_ 



schrumpfung Laute von sich. Fliegende Vogel odeI' ein Rentier· odeI' 
Pferdegespann auf del' Fahrt sind in eine dicke Dunstwolke gehilllt, da del' 
ausgcatmete Wasserdampf del' Luft sich in del' Luft nieht verflilchtigt, son· 
dern kondensiert. Es bildet sich in den N asenlochern del' Tiere dickes Eis, das 
von Zeit zu Zeit entfernt werden muB, damit die Tiere nicht ersticken. Del' 
menschliche Atem vollzieht sich schmerzhaft, mit Knistern dersublimieren. 
den Atemfeuchtigkeit; dabei erstarrt del' ausgeatmete Wasserdampf zu 
feinen Eisnadeln. Daher del' sibirische Ausdruck: "knisternde Kalte". Auch 
die Wande del' Holzhauser frieren durch und bedecken sich von innen mit 
Eis. tJber Nacht kilhlen sich die Wohuraume nicht selten bis - 10° und 
mehr abo In diesel' Zeit verleihen die herrlichsten Nordlichte sowie der Mond· 
schein der nordischen Schneelandschaft einen ganz besonderen Reiz. 

1m Fruhling erreicht diese kalte Bodenluftschicht eine noch groBere Hohe 
infolge del' durch die Sonne hervorgerufenen Konvektionsstromungen, d. h. 
die spezifisehe leichtere Luft steigt von unten nach oben, und die kaltere 
schwere Luft sinkt von oben herab. Es herrscht somit meist ein recht giln. 
stiges Wetter ilber dem Polarmeer: geringe Bewolkung bei Windstille und 
wenig spilrbarer Frost bis _20° am Tage. Es ist die geeignetste Zeit fill' 
Schlittenfahrten wie auch fill' Luftfahrten ilber die Eisfelder. Auf dem Fest· 
lande ist del' Frilhling besonders angenehm, er ist kurz und geht unbemerkt 
in den Sommer ilber. Sein plOtzliches Erwachen mit strahlender Sonne am 
heiteren Himmel, intensiver Schneeschmelze, fJieBendem Wasser, hervor· 
schieBenden bunten BJuten und grunen BJattern ist fur den Beobachter ein 
unvergeBliches ErJebnis. Auch die gefiederten Gaste, zuerst die Ganse und 
gleich hinterher zahlreiche andere Vogel kommen von Suden her zu ihren 
Brutplatzen und erfullen die Luft mit lautem Larm. Aber die Tundra wird 
um diese Zeit so stark durchnaBt, daB man sie schwer durchwandern kann. 

1m Sommer bildet sich uber den Eisfeldern eine neue Inversion aus, weil 
die Luft gerade uber dem Eis die Schmelztemperatur des Eises, 0°, nul' wenig 
ilberschritten hat, wahrend in etwas groBeren Hohen warme Luft zugefuhrt 
wird. Auf dem Lande verschwindet im allgemeinen die Inversion, weil del' 
Schnee wegtaut und del' Erdboden die Sonnenstrahlen intensiv zu absor· 
bieren anfangt.. Del' Sommer zeichnet sich deshalb besonders in den Polar· 
meeren und in den dem Wasser benachbarten Gegenden durch viel Nebel 
aus. Er legt sich auf die Takelung del' Schiffe und tropfelt naB auf jeden 
Fleck des Decks, er legt sich auf die Kleider und durchnaBt sie. Er ist del' 
groBte Feind del' polaren Schiff. und Luftfahrt: Auf dem Lande abel' ist 
meistens noch schones Wetter, obwohl schon Tage mit Minustemperaturen, 
Schnee und groBer Feuchtigkeit vorkommen, die Bewolkung starker wird 
und del' Boden in den meisten Gegenden noch stark durchnaBt ist. Die 
Abb.10 bringt die verschiedenen mittleren Juli·Isothermen, aus denen man 
ersehen kann, daB uber dem eisbedeckten Teil des Polarmeeres auch im 
Sommer eine gleichmaBige Temperatur von 0° herrscht. In den Kusten. 
gebieten ist diese Temperatur abel' zwischen +2° und +10° C, wahrend 
in angrenzenden sibirischen Gebieten mit kontinentalem Klima die Tempera. 
turen im Mittel +19° (mit absolutem Maximum +37,9° in Jakutsk) er· 
reichen. Endlich gegen den Herb8t nimmt mit beginnendem Schneefall del'" 
Temperaturgegensatz in del' Vertikale immer mehr und mehr zu, bis sich 
schlieBlieh del' Winter mit kalter Bodenschicht wieder einsteUt. 

1m allgemeinen kann iiber das Klima der Arktis gesagt 
werden, da6 dort der Winter sehr lang ist, die Sommer- und 
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die Obergangszeiten kurz. In den nicht zu sehr hohen Breiten 
dau~rt der Winter 5 bis 51/2, die anderen Jahreszeiten 2 bis 
2 1/2 Monate. 

Ais eine Folge klimatischer Verhaltnisse, der heutigen und 
der vorzeitlichen, tritt in Nordasien und Nordamerika die 
bedeutungsvolle Erscheinung der sog. Gefrornis auf. Sie be
steht darin, daB unter einer gewissen Oberflachenschicht, die 
im Sommer auf taut, sich eine mehr oder weniger machtige 
Bodenschicht befindet, die standig gefroren bleibt. Man nennt 
diese Schicht, deren Erdpartikelchen durch Eis als Bindemittel 

Abb. 11. Strandfelsen aus Steineis auf der GroGen Ljachow-Insel, 
Neu-Sibirischer Archipel (aus: O. NORDENSKJOLD, Die Polarwelt, 1909). 

zusammengehalten werden, Eis- oder Frostboden. In dies em 
Eisboden befinden sich nicht selten Linsen von reinem Eis, 
diese werden Bodeneis genannt. AuBerdem kommen noch im 
Gebiete der Neu-Sibirischen und Ljachow-Inseln sowie der 
Unterlaufe der Fliisse Lena, Jana und Indigirka starke Eis
schichten vor, in denen Kadaver von Mammuten, Nashornern 
und anderer Sauger angetroffen werden. Es ist das sog. Stein
eis oder fossiles Eis, das wahrscheinlich noch aus der Quartar
zeit stammt (Abb. 6 und II). 

Wie die Karte (Tafel II) zeigt, nimmt die Gefrornis in 
SowjetruBland ein Areal von iiber 7 Mill. qkm, etwa 35 Ofo des 
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Russischen Reiches, ein und erreicht im Siidosten, bis zum 
45. Grad nord!. Breite vorstoBend, das Amur-Gebiet. Es fin
den sich in diesem Gebiet nur wenige einzelne Stellen, wo 
der Boden nicht gefroren ist. Auch Kanada und Alaska weisen 
bis zu 30 % gefrorenen Boden auf. 

Was die vertikale Verbreitung der Gefrornis anbelangt, so 
tritt sie in nichtarktischen Gegenden nicht selten schon 3 bis 
5 m unter der Oberflache auf, wobei ihre Starke gewohnlich 
zwischen 0,5 bis 50 m schwankt. Bei Irkutsk wurde ihre Mach
tigkeit aber bis 116,5 m Tiefe verfolgt. 

Abb.12. Tundl"lj. in del" Tiksi-Bucht an del" Lena-Miindung. Zwischen den 
Erdhiigeln tritt der Eisboden hel"vol" (aus: A. NEJELOW, " Zapiske po gidro

grafii", Bd. 38, Petersburg 1914). 

Sie wird stark durch ungeniigende Schneebedeckung zur 
Zeit des Eintretens starker Froste beeinfluBt, aber ihre eigent
liche Ursache in nichtarktischen Gebieten ist bis jetzt nicht 
ganz aufgeklart. 

Es muB die Gefrornis der siidlichen sibirischen Gebiete 
streng von solcher der Arktis unterschieden werden, wo diese 
eine allgemeine Erscheinung ist. Hier taut die Erde nur wah
rend des kurzen Sommers hochstens bis 25-40 cm auf. Unter 
dieser Schicht aber liegt der ewige Frostboden (s. Abb. 12). 
Bei Barentsburg auf Spitzbergen, in Amderma an der Kara
See, im Hafen von Ust-Jennisseisk am Jenissej-FluB und in 



Nordvik an der Chatanga-Bai erreichten die Bohrungen Tiefen 
von 400-600 ill, ohne die untere Grenze festzustellen. 

Soweit bis jetzt bekanllt, wurde die Gefrornis unter dem Meeresboden 
nicht festgestellt, dafiir aber wurden, z. B. im Kiistenstrich zwischen 120 und 
170° ostl. Lange urn die Neusibirischen Inseln herum sowie in der Eschscholz· 
Bucht im Kotzebue·Sund in Alaska sowohl iiber als unter dem Meeresniveau 
Eisschichten bis iiber 50 m Dicke konstatiert. 

Die Gefrornis hat eine groBe physiogeographische Bedeutung, die fiir die 
schwache Entwicklung der Kultur im Norden ausschJaggebend ist. Zunachst 
benachteiligt sie die Fliisse in ihrem Wasserhaushalt, veranlaBt sie, ihr Bett 
in horizon taler Richtung auszubauen, verursacht das Gefrieren des Wassers 
bis zum Boden, was mit groBen SchMen an den Fischbestanden verbunden 
ist usw. Die Gefrornis vermindert das Gedeihen der Walder, wenn die 

Abb. 13. Unterirdische Eisbildung, sog. "Naledi", die einen Hiigel von 43 m 
Lange, 17 m Breite und 7,5 m Hohe emporhob (aus: W. ScnOSTAKOWITSCH, 

"Zeitschr. Ges. f. Erdk.", Berlin 1927, Nr. 7/8). 

Auftaubodenschicht nicht machtig genug ist, den iiber der Eisschicht hori
zontal ausbreitenden Wurzeln der Baume geniigend Halt zu geben; und da, 
wo viel Regen [alit, laBt diese Eisschicht das Wasser nicht durch und ver
ursacht Versumpfung. Es kommen auch die sog. "unterirdischen Naledi" 
vor, die den Wald hochheben (s . Abb. 13). Aber der Schaden fiir Landwirt
schaft durch die tieflagernde Gefrornis ist nieht von Belang, denn es stehen 
auf dem von ihr betroffenen Gelande riesige Nadelwalder, auch wird dort 
Acker· und Getreidebau betrieben. Bedeutend gefahrlicher ist sie wegen 
ihrer Wasserundurchdringlichkeit fiir die Bautechnik, namlich fiir den Bau 
und Betrieb von Kanalisationen, Wasserleitungen und Brunnen , ferner bei 
Eisenbahn- und Hafenanlagen und anderen groBen Bauten. In vielen Fallen 
schlieBt sie solche ganzlich aus. Das Grundwasser wird durch die darunter
liegende gefrorene Schicht gezwungen, zwischen dieser und der daraufliegen
den, im Sommer auftauenden Schicht zu flieBen. Hier entstehen wahrend 
der Bauarbeiten Erdrutschungen und schliipfriger Schlamm. In manchen 
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Fallen bilden sich beim Zusammenwirken von Oefrornis und Grundwasser 
sog. " Tarymen", namlich Ausbruche von Grundwasser in heizbare Raume, 
wie es die Abb. H zeigt. 

Eine weitere klimatische Erscheinung, die zum Tei! bereits 
im Kapitel III erwahnt wurde, ist die allgemeine Erwiirmung 
der Atmo- und Hydrosphiire, die sich seit 1920 im Norden 
ganz besonders bemerkbar gemacht und anscheinend jetzt den 
Hohepunkt iiberschritten hat. 

Als deutliche Anzeichen dieser Erscheinung in der Atmosphare sind die 
Abweichungen von langfristigen J ahresmitt.eitemperaturen auf den nord
lichen Stationen zu betrachten, so Z. B. auf Spitzbergen + 1,7°, auf Jan 

Abb. H. In Fallen, wo das unterirdisch flieJ3ende Wasser im Winter durch 
die Gefrornis eingeengt wird, konnen sog. "Tarymeisbildungen" entstehen: 
unter groJ3em Druck steigt das Wasser in die heizbaren Gebaude und fUllt 
diese mit Eis (aus: W. SCHOSTAKOWITSCH, "Zeitschr. Ges. f. Erdk."; Berlin 

1927, Nr. 7/8). 

Mayen +1,3°, auf der Baren-Insel +1,8°, in Jakobshavn +2,5°, auf 
Franz Joseph-Land + 3,6° und in Malyje-Karmakuly (Westkuste von 
Nowaja Semlja) + 1,2°, wobei die Wintermonate besonders mild geworden 
sind: fur Spitzbergen war der Winter 1937/38 gegenuber dem von 1916/17 
im Mittel nicht weniger als urn 16° warmer, fur Franz Joseph-Land 7° und 
Malyje Karmakuly 3,1°. Auch an den Kusten Gronlands und Nordamerikas 
ist der Winter bedeutend warmer geworden; in Nordkanada Z. B. ist mittlere 
Abweichung der Januartemperatur = + 2,2°. Dasselbe kann uber Lenin
grad und zum groJ3en Teil auch uber Moskau gesagt werden. Auch im zen
tralen Nordpolarmeer machte sich dieser Vorgang bemerkbar, und zwar, wie 
schon erwahnt (S. 23), durch groJ3ere Warme in den tiefen Schichten, be
sonders aber durch die hohen mittleren Lufttemperaturen. In Tab. 9 sind 
Lufttemperaturen angefuhrt, die 1894/95 von NANSEN auf der "Fram" und 
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1938/39 von BADIGIN auf dem "Sedow" im Nordpolar-Meer gem essen wurden. 
Man ersieht daraus eine bedeutende Erwlirmung der letzten Zeit. Das gleiche 
bestlitigen auch die Beobachtungen iiber die Lufttemperatur der PAPANIN
Expedition 1937/38. 

Tabelle 9. Lllfttemperaturen im Bereiche der "Fram"-Drift (1894 
bis 1895) und "Sedow"-Drift (1938 bis 1939). 

"Fram" "Sedow" Tempe-
Monate I Tempe-

ratur-
Mittlere Lage Mittlere Lage I Tempe- unter-

ratur 0 ratur 0 Bchied 0 

September. 81° N 123° 0. -8,3 83° 5' N 140° 0. -3,8 +4,5 
Oktober ..• 85° 5' 117° -22,3 84° 135° -12,8 +9,5 
November. 82° 111 ° -30,9 85° 127 0 -21,5 +9,4 
Dezember . 83° 106 0 -35,0 85° 130° -22,4 + 12,6 
Januar .... 83 0 5' 103° -33,7 85° 125° -31.1 +2,6 
Februar ... 83° 5' 103° -37,2 86° 120° -30,2 + 7,0 
Mlirz ..... 84° 101 ° -35,0 86° 112° 1- 37,2 -2,2 

Als weitere Folge dieser Erwarmung der Luft sehen wir 
in den letzten 20 Jahren das Zuriicktreten der Gletscher
und der Schneegrenze 1) im Polargelande sowie der Pack
eisgrenze im Polarmeer. ferner hat sich dieser Warmevor
gang auch in der Lage der Bodenfrostgrenze sehr deutlich 
ausgedriickt: in Sibirien, am Nordural und in der Um
gebung der Stadt Mesen ist sie bedeutend nach Norden zu
riickgegangen. 1m letzten Ort z. B. lag diese Grenze 1837 
40 km siidlicher als im Jahre 1939. Sogar in Gronland, wo 
192 I die Ausgrabungen im Frostboden gefiihrt wurdim 
(s. S.83), fand man in den letzten Jahren aufgetauten Boden. 
Dementsprechend verliefen auch alle phanologischen Erschei
nungen, namlich Aufbliihen cler Pflanzen, Wanderungen der 
Vogel usw. 

Als mittelbare Ursache dieser Erscheinung miissen in erster 
Linie die intensivere atmospharische Zirkulation vorwiegend 
in dem Nordatlantik, ferner als unmittelbare Ursache wahr
scheinlich kosmische Faktoren: die starkere Intensitat der 
Sonnenshahlung, Periodizitat und Intensitat der Sonnenflecken 
u. a. m. angesehen werden. 

Es bestehen mehrerer Meinungen iiber die Dauer einer Sonnenflecken
periode (11,3- und 35,5jlihrige u. a.), da aber unsere Beobachtungsreihen der 

1) Vor der Erwlirmung befand sich nach H. HESS (1904) die Schneegrenze 
in folgenden Hohen in m: Gronland 1000, Spitzbergen 600, Nowaja Semlja 
400 und Franz Joseph-Land 200. 

45 



Sonnenflecken noch nicht genug von langerer Dauer und unsere instrumen
talen meteorologischen Messungen nicht einmal 200 Jahre alt sind, so kiinnen 
daraus heute noch keine sicheren Schliisse gezogen werden. 

Geschichtliche, nicht instrumentelle meteorologische Beobachtungen 
reichen sehr weit zuriick und berichten von sehr groJ3en Klimaschwankungen, 
besonders vom strengen Winter, wie z. B. iiber die ellendicke Eisdecke iiber 
dem Schwarzen Meer im Jahre 673, iiber das Gefrieren des Nils im Jahre 
827, iiber eine sehr kalte Periode 1000-1099, wahrend der der Nil und das 
Schwarze Meer mehrmals vereist waren usw. Aus denselben geschichtlichen 
Uberlieferungen kiinnen wir schlieJ3en, daJ3 es auch im Norden neben kalten 
auch warmere Zeiten gegeben hat. So miissen z. B. zur Wikingerzeit (10. bis 
13. Jahrhundert) die klimatischen Verhaltnisse im Nordatlantik des ofteren 
sehr giinstig gewesen sein, als EIRIR RADDE (984-987) und andere Normannen 
mit. ihren leichten Fahrzeugen, vom Eis unbehindert das Polargebiet bi~ 

Gronland und Svalbard (Spitzbergen) kreuz und quer befahren konnten. 
Die damaligen Eisverhaltnisse miissen besser als die spateren gewesen sein, 
und diesem Umstand ist die erfolgreiche Kolonisation Gronlands durch die 
Normannen zu verdanken. 

Die neueren Zusammenstellungen liber Klimaforsehung las
sen endgiiltig erkennen, daB wiihrend der historisehen Zeit 
nirgends eine Klimaiinderung zu bemerken ist. Das Klima 
bleibt entweder bestiindig oder zeigt eine gewisse Tendenz 
zum F euehterwerden. Es finden sich aueh keine Anzeiehen, 
daB die Ercle seit Beencligung cler Eiszeit einer Tenclenz zum 
ununterbroehenen Austroeknen folge. Es kann noeh hinzu
gefiigt werden, daB aueh clie fortsehreitende Landeskultivie
rung, clie becleutende Fliiehen mit Walclbestiinden in Priirien 
und Steppen verwanclelt, anderswo wieder neue Pflanzungen 
angelegt und in cliesem Zusammenhang clen Wasserhaushalt 
maneher FluBliiufe gestort hat, naehweisbar eine entspre
ehencle Xnclerung weder in cler Temperatur noeh in cler Menge 
cler Nieclersehliige hervorgerufen hat. Man kann also im 
Mittel den 'Viirmezustand der Erde als konstant betraehten 
und sieh mit clem hervorragenden Klimaforseher 'VLADIMIR 
K6pPEN einverstanclen erkliiren, claB in den letzten 5000 
Jahren die versehieclenen Klimate unserer Erde sieh nieht 
wesentlieh veriindert haben; in seiner Kindheit aber wircl das 
Mensehengesehleeht offenbar groBe Klimaiinclerungen - Eis
uncl Warmzeiten - durehlebt haben. 

Ein groJ3es Verdienst urn die Erforschung der physikalischen Verhaltnisse, 
besonders in den Polar!!'ebieten, kommt dem Vorschlag von C. WFYPRFCHT 
(1875) zu, wahrend 1882-1883 in beiden Polarkalotten stationare meteoro
logische und erdmagnetische Beobachtungen zu organisieren. Sein Aufruf hat 
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allgemein Widerhall gefunden, und es kamen an 15 Polarstationen Beobach
tungen, das sog. I. Internat. Polarjahr, zustande. 

Ein Jahr simultaner Beobachtungen bewiesen, daB solche Beobachtungen 
auch weiter notwendig sind, und bewegte zur Errichtung von Stationen an 
der Peril'herie des Poiargelandes. Die Zahl dieser Stationen fing erst lang
sam, dann aber schneller an, sich zu vergrbBern und ubertrifft heute weit 
100, wie es aus unserer Karte ersichtlich ist. Der weit grbBte Teil dieser 
Stationen versieht den Wetterdienst und sendet tagliche Funkmeldungen 
uber den Zustand der Witterung. 

Auf Anregung der Deutschen Seewarte in Hamburg kam 1932/33 ein 
11.lnternationales Polarjahr zustande. Unter der Beteiligung von 15 Staa
ten 1) wurden allein in der Arktis etwa 200 Stationen fur exakte, nicht nur 
allein geophysikalische (terrestrische und aerologische), sondern zum Teil auch 
fur ozeanographische und biologische Beobachtungen ausgerustet. Dabei lag 
die ganze Organisation in Kopenhagen beim Direktor des Meteorologischen 
Instituts DAN LA COUR. 

Die wiihrend des Weltkrieges und in der ersten Nachkriegs
zeit durch die Luftfahrt mit Zeppelinschiffen erzielten groBen 
Erfolge crweckten in Deutschland (W. BRUNS) und in den 
Vereinigten Staaten (V. STEFANSSON) den Gedanken, die zen
trale arktische Eiswiiste als den kiirzesten \Veg fiir den Luft
verkehr zwischen Europa einerseits und Nordamerika und 
Ostasien andererseits zu benutzen. Urn die zur Verwirklichung 
dieser Idee notwendigen Erforschungen durchzufiihren, bil
dete sich im Jahre 1924 in Berlin die Internationale Gesell
schafl "Aeroarctic". Neben der Aufgabe, mit Luftfahrzeugen 
die Arktis in physikalisch-geographischer Beziehung zu er
forschen, beabsichtigte die Gesellschaft gleichzeitig, im Nor
den das vorhandene Netz von Beobachtungsstationen weiter 
auszubauen und somit durch stiindige Oberwachung der itrk
tis eine feste Grundlage fiir den kiinftigen Luftverkehr zu 
schaffen (s. S. 143 und 156). 

v. Die Lebewelt der Arktis. 

A. Die Biosphare. 

Der W ohn- und Bewegungsraum der Lebewesen erstreckt 
sich auf aIle drei Schichten unserer Erde, auf die Litho-, 
Hydro- und Atmosphiire, er durchdringt den festen Boden in 
seiner obersten Schicht, dazu die Luft und das Meer bis zu 

1) Deutschland hat sich aber infolge der Finanzkrise nicht beteiligt. 



betriichtlichen Hohen und Tiefen, in der Arktis bis zu 3000 m 
Hohe mid iiber 5000 m Tiefe. Wie iiberall, so ist auch in der 
arktischen Region das Leben der Pflanzen, Tiere und auch 
des Menschen vom Klima und anderen Umweltsbedingungen 
abhiingig. Der von Menschen besiedelte Raum kennt infolge 
des menschlichen Anpassungsvermogens und dank der Fort
schritte seiner Technik fast keine Grenzen. 

Das Studium der Vorgiinge in der biologischen WeIt fiihrt 
uns vor allem zu der Erkenntnis, daB der zum groBen Teil 
einheitliche und zirkumpolare Charakter unserer nordischen 
Floren und Faunen sich im engen Zusammenhang mit denen 
der unserer Zeit vorangegangenen Epochen befindet. 

Wiihrend der Tertiiirzeit, in der sich die nordischen Floren 
und Faunen entwickeln konnten, war das Klima in del' Arktis 
wiirmer als das heutige, wahrscheinlich iihneIte es dem del' 
Steinkohlenzeit, die sich geologisch durch auBerordentlich 
starke Gebirgsbildung und floris tisch durch mannigfaltigen 
Pflanzenreichtum, besonders \Viilder von baumhohen Farnen 
und riesigen anderen Pflanzen, auszeichnete. Darin lebten 
zahllose Riesenwirbeltiere. Wir sehen auf unserer Karte 
(s. Abb. IS), daB schon damals der heutige Panamakanal 
durch die Natur selbst gewissermaBen vorgesehen war und 
der Atlantik mit dem Pazifik freie Verbindung hatte. Das 
Nordpolar-Meer aber war damals weder durch das Tor zwi
schen Spitzbergen und Gronland noch durch die Bering
StraBe, sondern nur durch das Ob-Meer, die heutige West
sibirische Niederung, mit dem Weltmeer verbunden. Also die 
Landfloren und -faunen besaBen zu der Zeit eine ununter
brochene Verbindung sowohl zwischen Europa und Nord
amerika als auch zwischen Nordamerika und Asien; Das Nord
polar-Meer war seit noch friiheren geologischen Epochen stets 
vorhanden und muB daher eine ureingesessene Fauna be
sessen haben, zn der sich in der Tertiiirzeit und spiiter Ein
wanderer aus dem Atlantik und Pazifik in groBer Anzahl ge
sellt hatten. 

Es bestehen auch Griinde dafiir, anzunehmen, daB die iso
lierten Abyssale, d. h. Tiefen des Zentralbeckens, des Euro
piiischen Nordmeeres und des Baffin-Meeres erst in der Zeit 
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zwischen dem Quartar und Tertiar entstanden sind. Daraus 
erklart sich auch die noch heute groge Einheitlichkeit del' 
F aunen der Bodentierformen 1). 

Die Quarliirzeit zerfallt in die altere Diluvial- oder Eiszeit
periode, die etwa vor einer halben Million Jahren begann, und 
die folgende jungere Alluvialzeit, die bis in die Gegenwart 
fortdauert. Die Eiszeiten bildeten den groBten Teil des Quar
tiirs, und wahrend ihrer Dauer waren der groBte Teil Euro
pas, Nordasiens und Nordamerikas sowie die Hohenzuge Siid
amerikas mit Inlandeis und Gletschern bedeckt. Ein Bild von 

Abb.15 . FestHinder und Meere in der ll.lteren TerWirperiode (nach KOKEN und 
ARLDTaus: W.BOLSCHE, "Festlll.nderund Meereim Wechsel derZeiten", 1921). 

solcher Vereisung im "kleinen" besitzen wir heute in Gron
land. Die Diluvialperiode charakterisierte sich durch wieder
holt wechselnde Abkuhlung und Erwarmung der Luft, durch 
Senkung des Spiegels der Ozeane und viele andere Erschei
nungen, auf die wir hier nicht eingehen konnen, die aber von 
ausschlagg ilbender Bedeutung fur die Existenz und infolge
dessen auch fur die Verbreitung der Pflanzen und Tiere ge
wesen sind. Die verschiedenen von den Geologen angenom-

1) Nach E. Gurjanowa sind von 174 Krebstierarten (lsopoden und 
Amphipoden) aus den Tiefen zwischen 600 bis 3300 m dieser drei Becken 
110 oder 62,6 % gemeinsame Formen. 
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menen Eiszeiten folgten aufeinander nach verhaltnismaBig 
kurzen Unterbrechungen. Sie vernichteten einen Teil der 
Pflanzen- und Tierbestande nicht nur in allen nordischen Ge
bieten, sondern auch tief im amerikanischen und eurasiati

Abb.16. Erzeugnisse aus Mammut·Elfen· 
bein aus der spatdiluvialen Kultur. Von 
oben: Iiach unten: Schnitzerei am Griff 
cines Dolches aus Rentierhorn (British 
Museum); Gemalde eines Mammuts von 
der Hand eines spatdiluvialen Menschen 
auf der Wand der Grotte von Combarelles; 
eingeritzte Zeichnung eines Mammuts aus 
der Hohle La Madeleine (aus: BOLSCHE, 

"Der Mensch der Vorzeit", J, 1921). 

schen Kontinent, und ver
anlaBten einen anderenTeil, 
in siidlicheren Gebieten Zu
flucht zu nehmen. Dabei 
fanden diese Refugialfloren 
und -faun en auf ihrer Aus
wanderung in Nordamerika 
und Sibirien keine Schran
ken, sie konnten sich auf 
diese Weise erhalten, urn 
spater wieder nach Norden 
vorzudringen; in Europa 
aber stieBen sie an die Al
pen und erfuhren hier teil
weise eine vollstandige Aus
tilgung. 

Es wird allgemein an
genommen, daB das Ende 
der Tertiarzeit zugleich die 
Dbergangszeit gewesen ist 
zu unserer Epoche. Sie 
wurde damit die Zeit des 
groBtenPhanomens derGe
schichte unseres Planeten, 
der Menschenwerdung. Aus 
dieser und der ihr folgen
den Zeit besitzen wir die er
sten sicheren Beweise, daB 
die "menschliche Hand" in 

Erscheinung trat, namlich primitivste Steinwerkzeuge von der 
Hand des Urmenschen bis zu kiinstlerischen Schnitzereien 
aus der Steinzeit auf Mammutelfenbein. Darunter finden sich 
auch Abbildungen yom gleichzeitig mit dem Kiinstler lehenden 
Mammut (s. Ahb. 16). 
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B. Die Pflanzenwelt. 
"Vas nun die Pflanzenwelt des Nordpolargebiets anbelangt, 

so gilt fiir ihre Zusammensetzung und Verbreitung dasselbe, 
was auch bei der Betrachtung der Tierwelt zu sagen ist, daB 
sie namlich von vorzeitlichen sowie von jetztzeitigen Faktoren 
- Verteilung und Beschaffenheit des Landes - abhiingt. In
folgedessen ist die arktische Flora auch zirkumpolar und ziem
lich einheitIich; ebenfalls verlauft die fiir die Abgrenzung der 
Arktis gewahlte Juli-Isotherme von +IOo und die ihr fast 
parallel folgende Grenze zwischen Tundra und Wald nicht 
langs der Breitengrade, sondern zeigt Abweichungen nach 
Norden und Siiden. Sie steigt in Sibirien auf den drainierten 
Boden der FluBlaufe, z. B. an dem Chatanga-FluB, bis 72° 
30' n. Br. l)Jld sinkt im hochgelegenen und mit Inlandeis be
deckten Labrador bis zu 52° n. Br. In Gebirgsgegenden hangt 
die Baumgrenze sowohl von der geographischen Breite und 
Hohenlage ab als auch von der Exposition gegeniiber der 
Sonnenstrahlung und verschiedenen Winden. 

Die Verb rei tung der Pflanzen innerhalb dieser Grenze 
hangt abel' in erster Linie von der Sonnenstrahlung abo Es ist 
bekannt, daB am Xquator jedem Quadratmeter Flache mehr 
Sonnenhitze zukommt als irgendwo anders auf der Erde, 
woriiber wir schon im Abschnitt iiber das Klima gesprochen 
haben (s. Abb. 8). Man muB aber dabei nicht vergessen, daB 
die Stunden des sommerlichen Sonnenscheins an Zahl zu
nehmen, je we iter wir uns vom Xquator nordwarts entfernen. 

Hier kommen die Wirkungen der obenerwahnten mikro
klimatisclten Erscheinungen zur Hilfe und ermoglichen dem 
Pflanzenwuchs ertragliche Daseinsbedingungen. Oberzeugende 
Beispiele dafiir liefert uns das Vorhandensein von Weideland 
mit Gras und Blumen sowohl auf Franz Joseph-Land als auch 
selbst am auBersten Rande des nordlichsten Gestades unseres 
Erdballs, an der Nordkiiste Gronlands unter 83° 40' n. Br., 
wo das Polarrind und Rentier im Sommer fiir gewohnlich 
noch N ahrung find en ! 

Andererseits gibt es viel weiter siidlich gelegene Orte in 
Sibirien (z. B. Werchojansk und Oimekon) sowie in Alaska 
und Kanada (Fairbanks, Dawson, Fort Yukon u. a.), wo trotz 
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der im Vergleich zu h5heren Breiten weit kalteren Winter-, 
aber auch viel h5heren Sommertemperaturen groBe Walder 
stehen und eine uppige Vegetation mit BIumenpracht sich 
entwickelt. Es ubt hier also nicht die WinterkaIte, sondern 
die Sonnenwarme den entscheidenden EinfluB aus. 

1m groBen und ganzen aber ist das Verhaltnis zwischen der 
Einstrahlung und Ausstrahlung in der Arktis derartig, daB 
das Endergebnis meist ungunstig bleibt, da, wie schon oben 
gesagt, der Weg der Strahlen bei der niedrig stehenden Sonne 
hier durch die Atmosphare langer ist als anderswo. AuBer 
dem Mangel an Sonnenstrahlung kommt noch der Mangel 
an flussigem Wasser hinzu. Niederschlage sind zwar an sich 
nicht ge'ring, aber sie biIden sich schnell zu Eis urn, womit 
ihre Aufnahme durch die Pflanzen sehr erschwert wird. 
Hierin liegt eins der Haupthindernisse fur das Pflanzen wachs
tum in den hohen Breiten. 

Auch in anderer Beziehung miissen in der Physiologie der Pflanzen im 
Norden groBe Umstellungen stattfinden, und zwar in erster Linie in bezug 
auf den AssimilationsprozeB, d. h. die Bildung von Kohlehydraten aus der 
Kohlensaure der Luft und Wasser unter Ausscheidung von Sauerstoff. Denn 
wie bekannt, spalten die griinen Pflanzen die Kohlensaure der Luft unter 
der Einwirkung der Sonnenstrahlen, verwerten den Kohlenstoff zum Aufbau 
organischer Verbindungen und scheiden den SauerstofC aus. 1m Dunkeln 
dagegen unterbleibt dieser Vorgang. In niederen Breiten, wo Tag. und Nacht
wechsel stattrindet, geschieht dieser ProzeB in relativ kurzen PaiIsen, im 
Norden aber wechseln sehr lange Tag-Assimilationen mit assimilatorischer 
Ruhezeit wahrend der langen Polarnacht. Infolgedessen sind auch die 
paraIIelgehenden Wachstums- und Ruhepausen hier sehr lang. Schon bei 
Temperaturen in der Nahe des NuIIpunktes hort die Bewegung der Pflanzen
safte auf, bei Minustemperaturen aber frieren sie fest ein. Der Lebenszyklus 
der Pflanzen muB sich daher auf ein sehr kleines MaS beschranken. 

Infolge der kurzen Vegetationszeit voIIzieht sich im Norden das Wachs
tum der Pflanzen sehr langsam. So erreicht z. B. in Westsibirien eine Kiefer 
in 200 und eine Zirbelkiefer in 260 Jahren einen Urn fang von 48 cm in der 
BrusthOhe. In unseren Breiten braucht ein solcher Wald nur 25-35 Jahre 
zu wachsen, bis die Stamme diesen Umfang erreichen. In Ostgronland 
wurden an einem 10 mm dicken Birkenstamm 67, in Lappland an einem 
83 mm dicken Wacholderstamm 544 und am Lena-Unterlauf an einer 4 m 
hohen und 50 mm dicken Larche 115 Jahresringe gezahlt. Dementsprechend 
ist auch die Samenerzeugung hier sehr sparlich und erfolgt in groBen Zeit
abstanden; fiir die Kiefer in Nordfinnland z. B. etwa einmal im Jahrhundert, 
in Nordsibirien also wahrscheinlich noch seltener. 

Durch riicksichtslose Raubwirtschaft und planlosen Ausbau der HoIz
industrie im europaischen RuBIand sind in letzter Zeit erst riesige Versump
fungen und ihnen foIgend Moore entstanden. Auch in Sibirien werden groBe 
Waldbezirke durch Blitz, weniger groBe durch vom Menschen verschuldete 



Brande vernichtet. Wo aber heute im Norden der Wald einmal entfernt 
wurde, wachst kein neuer Wald wieder, vielmehr nimmt jetzt die Tundra 
von seinem Raum Besitz. . 

Trotzdem belauft sich die Artenzahl der arktischen Flora, 
abgesehen von Moosen, Flechten, Algen, Pilzen und Bakterien, 
auf 1400-1500 Arten, vorwiegend mehrjahrige Pflanzen. 

Zu den arktischen Bliitenpflanzen gehoren: Riedsauer- und 
Wollgraser, Kreuzbliitler, HahnenfuBgewachse, Steinbrech
arten, Dryasgewachse, Heidekrautgewachse, Beerenstraucher, 
Hungerblumen, besonders auffallig unter ihnen sind Mohn, 
Arnika, LOffelkraut, Ranunkeln, Erika, VergiBmeinnicht, klein
wiichsige Weidenarten und Rirken. Die Bestaubung besorgen 
wie iiberall zum groBen Teile die Insekten. 

Unter den niederen Pflanzen der Arktis sind von groBer 
okonomischer Bedeutung Flechten und Moose, darunter das 
Rentier- und islandische Moos (Cladonia rangiferina und 
Cetraria islandica). Zusammen mit Grasern breiten sie sich 
.auf weite Strecken in Lappland und in den sibirischen und 
kanadisch-amerikanischen Tundren aus und liefern den Ren
tieren und Polarrindern (in Kanada und Gronland) ergiebige 
Weideplatze. AuBerdem stellen sie hier in zahllosen Siimpfen 
eine reichhaltigere Nahrung fiir zahlreiche Enten- und Ganse
arten dar. 

Die Blutenpflanzen sind in der Regel klein und niedrig, ihre Blatter stehen 
nahe beieinander; die Bliiten sind nicht selten lebhaft gefarbt und duften 
stark, haben aber kurze Stengel und schmiegen sich dem Boden an, urn 
dessen Warme auszunutzen. lnfolge der oben erwahnten Tatsache, daB die 
Pflanzen ungeniigend Wasser aus dem Boden erhalten, und infolge geringer 
Feuchtigkeit der Luft und der kalten trocknenden Winde, sind die meisten 
Pflanzen trockenwiichsig (xerophytisch) entwickelt, d. h. sie besitzen mach. 
tige Wurzeln, aber dabei harte lederartige oder auch saftige Blatter, drangen 
sich wie im Hochgebirgo zu Pols tern zusammen, urn der Gefahr der Aus. 
trocknung zu entgehen. 

Der Artenbestand der Floren der einzelnen Polargebiete und ·inseln 
hangt vor allem von ihrer GroBe und der geographischen Breite ab. Je weiter 
entfernt Yom Siiden und je kleiner das Gebiet ist, desto armer die Flora an 
Formen. Die sehr kalten Gebiete von Jakutien, Kanada und Gronland 
besitzen noeh sehr reiehhaltige Floren von Bliitenpflanzen, namlich nach 
W. KOMAROW 1190, 750 und 375 Arten. 

Foigende Aufzahlung gibt die Anzahl der hoheren Pflanzenarten in ver· 
schiedenen anderen arktischen Gebieten an: Franz J oseph.Land 25, Axel· 
Heiberg.Land (kanad .. amerik. Archipel) 34, Kotelnyj.lnsel (Neusibirische 
lnseln) 36, Jan Mayen 40, Baren·lnsel 50, King William·Land (kanad .• 
amerik. Archipel) 65, Baffin.Land 100, Ellesmere·Land 115, Spitzbergen 125 
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(dabei allein in Nordostland 6'<), Innere Taimyr-Halbinsel 194, Nowaja 
Semlja 208 (davon die Siidinsel 202 und die Nordinsel 166). Die Zirkum
polaritat dieser Floren ist aus folgendem Vergleich (von A. TOLMATSCHEW) 
mit der Flora der kleinen Waigatsch-Insel mit ihren 188 hoheren PflRnzen 
zu ersehen. Von jenen 188 Arten kommen gleichzeitig vor: in Spitzbergen 
und Vranz-Joseph-Land 108, in Gronland 129, im arktischen Skandinavien 
und Russisch-Lappland 150, im al'ktischen europaischen RuBiand 1M, im 
arktischen Amerika 157, in Nowaja Semlja 162, im arktischen Sibirien 179. 

An die Tundra grenzt das Waldgebiet, das in Sibirien 
Taiga genannt wird 1). Es beginnt von Norden her hier nicht 
gleich als Wald, sondeI'll zuerst in Gestalt einzeln stehender, 
zerstreuter, krumm gewachsener Larchen mit Beimengung 
von anderen Nadel- und Laubbaumen. In Eurasien sind es in 
erster Linie kriippelartige Liirchen, Birlcen, Fichten, Pappeln 
u. a. Arten, in Amerika Fichten, seltener Liirchen oder Weif3-
birken, Espen, Balsampappeln u. a. Eigentliche Walder, wie 
wir sie kennell, kommen erst bedeutend siidlicher vor. Sie be
stehf;ln in Eurasien aus Fichten, Kiefern, Liirchen, Zirbel
kiefern und Pappeln, Birken u. a. In diesem Gebiet, beson
ders in Ostsibirien, ist die Vegetation sehr mannigfaltig, unter 
anderem kommt hier auch das duftende Rhododendronfra
grans vor. 

Es ist noch zu erwahnen, daB die im Norden wildwachsende und weit
verbreitete Molte-, Schell- oder Torfbeere (Rubus chamaemorus), ferner Moos-, 
Kranich-, l}ranz- odeI' Sumpfbeere (Vaccinium oxycoccus), Loffelkraut (Go
chlearia officinalis) u. a. als bewahrte Mittel gegen Skorbut gebraucht werden. 

Der Mensch hat von den Polargewachsen viel Nutzen. Ihr 
langsam wachsendes Holz ist wirtschaftlich sehr wertvoH, da 
es groBe Festigkeit besitzt. Selbst von Getreidepflanzen ge
deihen noch im hohen Norden, aHerdings nicht in der Arktis 
in unserem engeren Sinne, der gegeniiber Klima und Boden 
sehr wenig anspruchsvoHe Roggen und sogar Weizen sowie 
Gerste und Hafer. Selbst Gemiisebau ist an der Indigirka 
und sogar am sibirischen Kiiltepol - in Werchojansk und 
Oimekon - im gewissen Umfange moglich. 

Was nun die M eeresvegetation anlangt, so muB hier vor 
aHem die Grof3algenflora Erwahnung finden. Reichlich wach
sende Tange umkranzen als schmaler Giirtel das Litoral der 

1) Taiga (im europ. RuBiand Taibola) bedeutet eine sowohl an die Tundra 
angrenzende versumpfte und sparlich mit Wald bewachsene Flache, als auch 
!lin dichtiger, oft sumpfiger Waldo 
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Kiisten von Festland und Inseln. Die Binnenseen und Fliisse 
besitzen wie iiberall eigene Floren. Fiir das Geprage def 
Meeresflora ist bestimmend hauptsachlich die Temperatur 
und der Salzgehalt des Wassers, sodann die Starke des ein
dringenden Lichtes, dessen Intensitat schon in der Tiefe von 
200 m so gering ist, daB eine Assimilation bei den meisten 
Pflanzen nicht mehr moglich ist. 

C. Die Tierwelt. 

In der Arktis setzt sich die Tierwelt aus emer verhiiltnis
maBig armen Land- und einer reichhaltigen Meeresfauna zu
sammen. Die unwirtlichen klimatischen und kargen Vegeta
tionsverhaltriisse bedeuten in erster Linie wesentliche Schran
ken der Entfaltung fiir die Landwirbeltierfauna. Den Sau
gern unter ihnen dient als Schutzmittel gegen die Kalte ein 
kraftiger, langhaariger Pelz, eine dicke Fettschicht (Speck) 
unter der Haut sowie bei sehr vielen Tieren weiBe Farbung 
der Haare(bzw. bei den Vogeln der Federn), die im Sommer 
die Ein- und im Winter die Ausstrahlung der Warme hin
dert. Die weiBe Farbe dient den Tieren, die den Winter in 
der Arktis verbringen, auch als Schutzmittel gegen die Feinde 
durch mimetische Anpassung an die Umgebung. Jene Tiere, 
die sich nicht vor der Winterkalte geniigend schiitzen kon
nen, wie das Rentier, das Polarrind und die weitaus meisten 
Vogel, unternehmen Wanderungen in klimatisch mild ere Ge
genden. Die iibrigen Tiere, die sich weder des einen noch des 
anderen der erwahnten Schutzmittel bedienen konnen, ver
fallen in W interschlaf, den einer Starre ahnlichen Zustand, 
in dessen Verlauf sich ihre physiologischen Funktionen bis 
aufs auBerste einschranken. 

Betrachten wir jetzt einmal einzelne besonders auffallige 
Vertreter der arktischen Tierwelt nach den Hauptlebensbezir
ken. Ais ureingesessene Landtiere sind hier zu nennen: das 
Rentier1 ) und seine kanadische Form - der Karibu, ferner 

1) Das Rentier hat seinen Namen vom skandinavischen Work ren, 
renBdyr. Daher mit einem "n" zu schreiben. Man unterscheidet heute etwa 
8 Arten und Unterarten vom Rentier in der Arktis. 
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das nur. auf Nordkanada und auf Gronland beschrankte und 
mit Unrecht Moschusochs genannte Polarrind, der Eisbar, 
der Tundrawolf, der Polar- oder Eisfuchs, der Schneehase 
und der Lemming, dazu kommen als Dberlaufer aus angren
zenden siidlicheren Gebieten der Wolf, der Vielfraf3, der 
Fuchs und das Hermelin. Der Eisbar und der PolarIuchs 
unternehmen groBe Wanderungen, den ersteren hat man 
selbst fast am Pol beobachtet. Die angrenzenden Waldgebiete 
beherbergen eine we it groBere Fauna von Saugern: Braunbiir, 
Grizzly-Bar, Bergschaf, Schneeschaf, Elentier, Polarlux, Sil
berfuchs, Blaufuchs, Rotfuchs, Zobel, Hermelin, EichhOrn
chen, Fischotter und viele kleine Nagetiere. Insgesamt mit 
M eeressaugern (s. S. 62) etwa 80 Arten. Hier muB noch be
merkt werden, daB das Rentier, das Polarrind und der Lem
ming oft in groBen Herden leben. 

Zu den eigentlichen arktischen Vogeln gehoren das Schnee
huhn, die Schnee-Eule, der Polarfalke und die Schneeammer 
sowie bis zu einem gewissen Grade auch das Rebhuhn und der 
Kollcrabe. Daneben ist aber die Polarwelt enorm reich an sich 
nur zur Sommerzeit dort aufhaltenden Vogelarten. Die Anzahl 
dieser betragt zwischen 200 bis 240, wobei viele iiberwiegend 
Zugvogel sind, die im Friihjahr vom Siiden weither kommen, 
urn an den nordischen Meereskiisten sich sattzufressen und 
hier zu briiten, im Herbst aber wieder siidwarts zu ziehen. 

So flie~t Z. B. der Regenpfeifer (Oharadrius dominicus fulvlts) von der 
Alaskakiiste und der Tschuktschen.Halbinsel, wo er briitet, jeden Herbst 
nach den Sandwichinseln, urn dort den Winter zu verbringen. Ein naher 
nordamerikanischer Verwandter dieses Vogels macht einen noch weit groJleren 
Wanderwe!!'. Er briitet im Gebiet von Nordalaska und Barren Grounds, 
fliegt im Herbst iiber Nellschottland nach Siidamerika in einem ununter
brochenen Flu!!,e von 3600 km und kehrt im Friihjahr iiber den Golf von 
Mexiko nach Nordamerika zuriick. Noch erstaunlicher diirfte die Wanderung 
der Polarseeschwalbe (Sterna macrura) sein. Diese briitet an den nordlichsten 
Kiisten von Kanada, Gronland und Sibirien und fliegt im Herbst iiber ganz 
Siidamerika bzw. Afrika bis zum antarkt.ischen Kontinent. Somit verbringt 
dieser Vogel die groBte Zeit seines Lebens bei nicht untergehender Sonne und 
durchfliegt dabei j1ihrlich eine Strecke von 33000 km. Man hat Schnee
ammern, Mowen und Tauchenten selbst dicht am Nordpol beobachtet 
(p APANIN-Expedition). Unsicher bleibt, ob das einzelne verirrte oder auf dem 
Wanderfluge zwischen Amerika und Asien befindliche Vogel gewesen sind. 

Die arktische Sf!evogelfauna setzt sich zusammen aus Schwa
nen, Gansen, Tauchern, Enten - darunter die sehr ge-
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schiitzte Eiderente -, Alken, Lummen, Mowen, Kranichen 
Eis- und Papageitauchern, Seeschwalben, Regenpfeifern u. a 
Viele von ihnen, in erster Linie AIken, Lummen und Mowen 
bewohnen die felsigen Kiisten der Polargestade und der In· 
seln in Nistkolonien, auf sog. Vogel bergen, zu Hundert· 
tausenden. 

Reptilien und Amphibien sind in der eigentlichen Arkti! 
in der Regel nieht vorhanden. Aueh Spinnen sind nur in we· 
nigen Arten bekannt. Aber relativ zahlreieh sind hier dafiil 
die Insekten. Eine wahre Plage der Tundra sind die Riesen· 
sehwiirme versehiedener Miiekenarten, die in der Sommer
hitze in Seen und Siimpfen ausgebriitet werden. Unter dies ell 
sind besonders liistig die Kriebelmiieken oder Gnitzen (Simu
liidae), die in Massen in die Augen, Ohren und Atemwege ge
raten. Ferner kommen Pferdebremsen, Rentierfliegen und an
dere Steehfliegen in groBen Massen vor. 

Die arktisehe Suf3wasserfauna zeigt im groBen und ganzen 
einen zirkumpolaren Charakter, d. h. sie zeigt rund urn den 
Poliiberall die gleiehe Zusammensetzung. Dies wird auf akti
vern Wege besonders dureh die Wanderungen der flugbegab
ten Insekten, passiv dureh Winde und Zugvogelversehleppung 
und selbst durch den Mensehen bedingt. Es leben hier einige 
wenige Strudelwiirmer, viele Riidertiere, einige Krebstiere und 
Insekten, darunter aueh Wasserkiifer. Von Fischen kommt 
hauptsiichlich der Saibling (Salmo alpinus) in Betraeht. Wir 
spreehen hier im iibrigen nieht von groBeren Seen, wie Enare
und Imandra-See in Nordeuropa oder noeh groBeren ameri
kanischen Seen. 

Eine Besonderheit sind in der Arktis auch jene SiiBwasser
seen, die ihrer Faunenzusammensetzung naeh zum Teil ma
riner Herkunft sind, wie z. B. der beriihmtgewordene Relik
tensee "Mogilnoje" auf der Insel Kildin in der Barents-See. 
Der See liegt am siidostIiehen Ende der Insel, die dureh einen 
2-3 km breiten und 75 m tie fen Sund von der Russiseh-Lapp
liindisehen Kiiste getrennt wird. Der See "Mogilnoje" hat eine 
ova Ie Form, etwa go 000 qm Fliiehe und erreieht stellenweise 
eine Tiefe von 17m. Vom Sund wird er dureh eine Bar
riere von 4-6 m Hohe und 60-75 m Breite getrennt. Seine 



Entstehung ist entweder durch vorzeitliche Strandlinienver
schiebung (Transgression) oder geologische Hebung oder die 
Tatigkeit beider Faktoren zu erklaren. 

Hier sind Bedingungen geschaffen worden, die in diesem Becken gleich. 
zeitig Meeres., Brackwasser. und SiiBwasserorganismen aus verschiedenen 
Gruppen der Pflanzen. und Tierwelt das Dasein erm6glichen. An der Ober. 
Wiche ist das Wasser siiB oder im Winter brackigj der SalzgehaJt, immer 
steigend, erreicht in der Tiefe von 5 m 17,4%0' in 11 m 31%0 und in der gr6B. 
ten Tiefe von 17 m 32,00/00, Die Zone zwischen 12 und 17 m Tiefe entbehrt 
g1l.nzlich des tierischen Lebens: Am Boden bewirken rote Schwefelbakterien 
eine starke S~hwefelwasserstoffgarung, die dem Wasser eine rosa Farbung 
und Schwefelwasserstoffgeruch verleiht und alles Leben vergiftet. Die Thermik 
zeigt einen ausgesprochen positiven Charakter: an der OberfHiche schwankt 
die Temperatur je nach der Jahreszeit zwischen -0,5 'und + 15°, in 5 m 
zwischen + 2 und 11 0 und in 15 m Tiefe zwischen + 2,5 und + 8°. Minus· 
temperaturen sind auBer zur Winters zeit an der Oberflache nicht beobachtet 
wOl'dpn. 

Die Flora und Fauna dieses Sees bestehen zum groBten 
Teil aus marinen Arten, die noch heute im Eismeer und im 
Atlantik leben, und aus weitverbreiteten SiiB- und Brack
wasserformen. Nachgewiesen wurden bisher 42 am Boden 
lebende, bis zu einer Tiefe von 12 m vorkommende Arten 
und eine sehr sonderbare Mischung von 99 Planktonformen 
(60 Pflanzen und 39 Tiere). AuBerdem leben dort noch zwei 
marine Fische: eine Dorschart und der Butterfisch (Pholis 
gunellus). 

Die hervorstechendste Sondereigenschaft dieses Sees liegt 
in dem Gleichgewicht zwischen SiiB- und See wasser, welches 
sich wahrscheinlich wahrend einer langen geologischen Pe
riode eingestellt und aufrechterhalten hat. So konnte hier 
weder eine vollstandige AussiiBung noch unter dem EinfluB 
einer starken Verdunstung eine starke Konzentration der Salze 
eintreten. 1m ersteren FaIle wiirden nur einige "Meeresrelikte" 
iiberleben, im zweiten - fast aIle Organismen eingehen. Tat
sachlich aber beobachten wir hier die gleichzeitige Existenz 
(wahrscheinlich schon wah rend Jahrtausenden 1)) von Meeres
und SiiBwasserorganismen. 

Dieser wunderbare Gleichgewichtszustand im Wasserhaus
halt des Mogilnoje-Sees kann nur durch die Erganzung des 

1) Zum erstenmal wIrd dieser See in der Literatur von der HolHlndischen 
Expedition unter Admiral NAIJ 1595 erw1l.hnt und sogar abgebildet. 

58 



OberflachensiiBwassers durch Regen und Aufnahme vom 
Lande einerseits und durch Zusickern von Salzwasser aus dem 
Kildin-Sund durch die Barre in die tieferen Schichten des 
Sees andererseits erklart werden. Der Austausch von See
wasser wird noch dadurch begiinstigt, daB wahrend der Flut 
das Niveau in der Barents-See etwa urn I m hoher steht als 
das mittlere Niveau des Mogilnoje-Sees. 

Die Fahigkeit einiger Lebeweseri, sich dem SiiBwasser an
zupassen, und anderer Organismen, sich mit dem ungewohn
ten Leben im Meereswasser abzufinden, erweitert wesentlich 
die Variabilitatsgrenzen. Diesem Umstande ist die Entstehung 
sogar ganz neuer Formen zu verdanken, wie z. B. die der er
wahnten Dorschart sowie einer Aktinie und eines Krebses 1). 

In der Tat kann man den Mogilnoje-See als ein wirkliches, 
natiirliches, biologisches Laboratorium bezeichnen, zu dem 
man bisher kein Gegenstiick gefunden hat. 

Was nun die bedeutende Anzahl weiterer derartiger Re
liktenseen in der Arktis betrifft, so sind diese noch sehr wenig 
auf die Zusammensetzung ihrer Floren und Faunen unter
sucht worden. Es handelt sich bei ihnen in der Regel urn 
Lagunenseen, die mindestens zeitweise mit dem Meer in Ver
bindung stehen. Es steht aber fest, daB auch schon hier Ver
treter sowohl der marinen als auch der limnischen, d. h. SiiB
wasserfaunen, vorkommen. 

Die polare marine Fauna lebt in einer UmweIt, die groBe 
Ausdehnung und relativ groBe Einheitlichkeit in ihrem phy
sikalisch-chemischen Bestand aufweist. 1m Gegensatz zu den 
Landtieren, die eine nur ganz diinne Schicht am Boden des 
Luftmeeres bilden, kommt den marinen Organismen in ihrer 
Biosphiire eine dreidimensionale Verbreitung zu. Diese Orga
nismen miissen sich beim Wechseln der Tiefe an sehr ver
schiedene Verhaltnisse anpassen, da schon in 200 m die Licht
intensitat sehr gering ist: von 600 m an tritt endgiiltig volle 
Dunkelheit auf 2). Auch der Druck in den Tiefen ist sehr groB; 

1) Gadus callarias kildinensis DERJUGIN, Metridium dianthus var. mogilrw
iensis PAX und Gammarus loclIRta. var. sowins1cii GURJANOWA. 

2) W. BEEBE, der 193t. in den Tropen in einer Taucherkugel 923 m TieJe 
erreichte, konnte noch zwischen 518 und 579 m die letzten Spuren des 
Tageslichtes wahrnehmen. 
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der Druck einer Wasserschicht von 10 m entspricht bekanllt
lich einem normalen Atmospharendruck von 760 mm Queck
silber. 

Die Verbreitung der Meerestiere wird trotz groBer Aus
dehnung ihres Lebensraumes und relativer Einheitlichkeit der 
chemisch-physikalischen Verhiiltnisse doch bis zu einem ge-

wissen Grade durch diese letzteren begrenzt. Denn trotz der 

--- (lrenze der{pon-larklischen 8odll/lPefion 
- - - - (lrmzt derarklischtn PlanklonPefion tItr o6erIn IfasserscNchfen 
+ + + + + + fil'lI/Ize deratlanfistkn 8IXftflrt;10II,zvgltidttltr uIIanli.rcl!en inltrmttlitirtn PlanijOl/-
~¥-"..;::==~ 80/'11r1/6 oder$/l6arlrlische Geoltle I'tglon 

Abb. 17. Tiergeographische Grenzlinien im nordlichen AtIantik, 
nach H. BROCH (aus: "Mitt. a. d. Zoo!. Museum", Bd. 19, Berlin 1933) . 

groBen Toleranz vieler Meeresarten in bezug auf Temperatur, 
Salzgehalt u. a. Bedingungen der Umgebung bleibt doch fur 
jede Art eine bestimmte Lebensgrenze bestehen, innerhalb deren 
ihre Fortpflanzung normal moglich ist. Dies betrifft insbeson
dere die am Boden festsitzenden Tiere (sessiles Benthos), 
wesentlich weniger die freischwebenden und schwimmenden 
Formen (Plankton und Nekton). Ein Ortswechsel vollzieht sich 
beim Benthos sehr langsam und nur bei einer dauernden Ande-
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rung del' chemisch-physikalischen Verhaltnisse in den un ter
sten W asserschich ten. Daher konnen nach den Vel' an de rung en 
im Charakter des Benthos ziemlich sichere Schliisse auf die 
stattgefundenen Veranderungen im hydrographischen Regime 
gezogen werden. 

Die Abgrenzung der arktischen Hydrosphare von den warmeren Ge
wassern im nordatlantischen Gebiet laBt sich durch das Auftreten von 
OO-Temperaturen wahrnehmen. Hier liegt die ozeanische Polarlront, und an 
diese schlieBt sich im groBen und ganzen auch die hydro·biologische Polar
Iront an. Auf der Karte (Abb. 17) sind die tiergeographischen Grundlinien 
im niirdlichen Atlantik nach HJALMAR BROCH angegeben. Danach lauft die 
arktische Grenzlinie der aktiv beweglichen Tiefseetiere ungefahr langs der 
600-m-lsobathe vom Nordkap den norwegischen Kiistenbanken entlang bis 
zur Fariier-Rinne, ferner langs der Nordseite des Wywille-Thomson-Ruckens 
und der Nordkiiste Islands; von hier durch die Danemark-StraBe in siidlicher 
Richtung in einem gewissen Abstand langs der Griinlandskiiste bis zu deren 
Siidspitze, weiter nordwarts bis in die Davis-StraBe und von dasiidwarts langs 
der Labradorkiiste. Das Kartchen gibt auch die Siidgrenze des arktischen 
Planktons sowie die der atlantischen Bodenregion an. Eine nnch scharfere 
und stabilere Orenze mit Wassertemperaturen am Boden zwischen _10 
und _1,9 0 liegt weit niirdlicher; sie zieht sich von Kap Swjatoj Nos (am 
Eingang in die WeiBe See) in der Richtung nach Spitzbergen hin. Sie hat 
sich infolge der in neuester Zeit eingetretenen Erwarmung (s. S. 23) wesent
lich nach Nordosten verschoben. 1m nordpazifischen Gebiet treten die ersten 
Anzeichen der hydro-biologischen Polarlront bereits im Bereiche der Kurilen 
und Aleuten in Erscheinung. Hier riegeln das aus dem Bering-Meer kom
mende kalte Wasser des Kurilen- oder Oyashiostromes sowie das aus dem 
Pazifik durch die Sunde der Aleuten nordwarts stromende Warmwasser 
die Kaltwasserformen von den Warmwasserformen abo Die eigentliche ark
tische Grenze liegt aber im Bereiche nordlich der Bering-StraBe (s. Abb. 19). 

Was eben iiber die hydro-biologische Polarfront gesagt wurde, trifft auch 
bei der geo-biologischen Polarlront zu, die sich gewissermaBen nach der 
klimatischen Polarlront, von der die Beschaffenheit der Vegetation im hochsten 
MaBe abhangt, richtet. 

Wir sehen also, daB die arktische marine Tierwelt nach 
ihrer Lebensweise und ihrer Umwelt (Biosphiire) in folgende 
Kategorien eingeteilt werden kann: einmal, was wir schon 
wissen, in Nekton nebst Plankton und in Benthos, und ferner 
in Litoral- und Abyssalbewohner. 

Das Litoral ist die Uferzone von 50 bis 200 m Tiefe, je nach 
del' Ortlichkeit. Diese Zone gehort ganzlich zur ozeanischen 
Troposphiire (s. S. 12). In ihren Bereich dringt das Tages
licht hinein, del' Boden ist reichlich mit Algen bewachsen, die 
ausgiebig Sauerstoff liefern, Flut und Ebbe machen sich gel
tend und die Temperatur und del' Salzgehalt sind groBen 
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Schwankungen uriterworfen, wobei die \Vassertemperatur oft 
bis -1,gO, nahe an ihrem Gefrierpunkt, fallt. 

Es muB noch erwahnt werden, daB die Polargewasser starker die atmo
spharische Luft absorbieren und daher auch reicher an Sauerstoff sind als 
die tropischen. Damit erklart sich u. a. auch der Reichtum dieser Zone der 
nordischen Meere an Tierleben, besonders an Fischen. Hier findet auch ein 
besonders wichtiger Teil unserer Hochseefischerei statt. 

Das Abyssal ist die Fortsetzung des Litorals langs der Kon
tinentalboschung und auf dem Boden des Meeres. Diese Zone 
erstreckt sich sowohl auI' die ozeanische Troposphare (bis 
600-800 m Tiefe) als auch auf die ozeanische Stratosphare 
(s_ S. I2) und reicht bis zu Tiefen iiber 5000 m hinaus. Hier 
herrscht je nach der Tiefe Lichtmangel oder ganzliches Fehlen 
des Lichts, das Pflanzenleben hort allmahlich auf, auch der 
SauerstoffgehaIt wird geringer, bleibt aber noch geniigend fiir 
das Leben der Tiere. 

Die Tempcratur und Salzgehalt sind hier wenig veranderlich. Dabei nimmt 
der Wasserdruck je 10 m urn 1 Atmosphare zu. In den oberen Schichten 
des Abyssals (der Troposphare) spielt sich das Leben del' dort noch reichen 
Fauna bei noch schwachem Lichtschimmer, bei starken Schwankungen der 
Temperatur (Lis _2° C) und des Salz- und Sauerstoffgehaites abo Die 
Formen, die die StJ'atosphaI'e (ab 800 m Tiefe) bewohnen, fristen ihr Dasein 
in voller Dunkelheit und bei einer Temperatur von nur zwischen -0,6 ° bis 
_0,8° C. 

Aus dieser Dbersicht konnen wir ersehen, daB die auf den 
ersten Blick relative EinheitIichkeit der marinen Biosphare 
doch nicht unwesentIiche Ullterschiede in bezug auf Thermik, 
Dynamik, chemische Verhiiltnisse und auch Trophih (Ernah
rung) aufweist. 

Setzen wir unsere faunistischen Betrachtungen fort und 
wenden uns den M eeressiiugern der Arktis zu. Hierher ge
horen viele Arten von Tran- und Pelztieren, namlich Wale, 
Delphine, Walrosse und Robben, die in unserem Haushalte eine 
groBe okonomische Bedeutung haben. Daher geben wir hie I' 
die Hauptformen an (s. Abb. 18). 

Zu diesen geh6ren: A. die Bartenwale: die beiden Glattwale - der Gron
landwal (Balaena mysticetus L.) und der Nordkaper (B. glacialis Bonn.) von 
19 bzw_ 17 m Lange; ferner die 6 Furchenwale - der Blauwal (Balaenoptera 
musculus [L.ll bis 30 m, gr6Btes alleI' lebenden Tiere, der Finwal (B. phy
sali8 [L.l) bis 23 m, der Seihwal (B. boreali8 Lesson) bis 16 m, der Zwergwal 
(B. acuro8trata Lac.) bis 10 m, der B1wkel- oder Knohlwal (Megaptera nodo8a 
Bon.) bis 10 m und im Femosten Grauwal (Rachianecte8 glaucus Cope). Ihnen 



folgen B. die Zahnwale: der Dogliny (Hyperoodon ampullatus Forst.) bis 10 m 
und die Delphine - der WeitJwal (Delphinapterus leucas [Pall.]), Narwal 
(Monodon monoceros L.), Schwertwal (Orca orca L.), Grindwal (Globiocephalus 
melas [Trail.]) , Braunfisch oder Meerschwein (Phocaena phocaena [L.]) zwi
schen 5-10 m Lange. Unter den FlossenfutJlern finden sich hier - das 
WalrotJ (Odobenus rosmarus [L.]), im Bering-Moor der Stellers Seelowe (Eu
metopias jubata [Schreb.]) und die Seerobben: Seehund (Phoca vitulina L.), 
Ringelrobbe (Ph. hispida Schreb.), Gronlandrobbe(Ph. groenlandica Erxl.), 
Bartrobbe (Erignathus barbatus [Erxl.]), Kegelrobbe (Halichoerus grypus [Fabr.]) 
Klappmiitze (Oystophora cristata [Erxl.]) u. a. 1m Ochotskischen und Bering
Meer kommen noch vor : die sehr wertvolle Pelzrobbe oder Seal , auch Seebiir 
genannt (Arctocephalus ursinus L.) und die sehr selten gewordene Seeotter, 
fals chlich Kamtschatka-Biber genannt (Enchydra marina L.). 

Abb.18. Schwimmende Herde von Walrossen bei der Wrangel-Insel 
(aus: N . TRANSEHE, "The Geograph. Rev." , Vol. XV, N. 3, 1925). 

Die eindrucksvollste aller Gewerbeunternehmungen des Men
schen auf hoher See ist wohl zweifelsohne der Walfang, der 
in n6rdlichen Gewassern bereits zwischen dem 10. und 
I I. Jahrhundert von Basken ins Leben gerufen und von ihnen 
allein fast vier Jahrhunderte betrieben wurde, bis im 16. Jahr
hundert die Englander und spater auch Hollander und Deut
sche (1643) folgten. 

Der Zeitabschnitt 1650-1780 war die Bliitezeit des Walfanges. Wahrend 
dieser Periode kamen alljahrlich Hunderte von Sehiffen hauptsachlich in die 
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Gewil.sser um Spitzbergen und Gronland, und es entstand sogar auf der 
Amsterdam-Insel an der Nordwestkiiste von Spitzbergen eine Siedlung, 
Smeerenburg, mit Trankochereien und Lagern, in der in manchen Jahren 
iiber 300 Schiffe mit 15000 Menschen beherbergt wurden. Man nimmt an, 
daB damals dort in guten Jahren 1500 bis 2000 Wale - hauptsil.chlich 
Gronlandwal- erlegt wurden. Anfang des 19. Jahrhunderts begannen auch 
die Amerikaner Walfang zu treiben. Die riicksichtslose Ausbeutung des 
Walbestandes, besonders nachdem die von SVEND FOYN erfundene Har
punenkanone (1864) in Aktion trat, erschopfte aber die Fanggriinde derart, daB 
heutzutage der Walfang im Norden nur noch in einem beschril.nkten Gebiet, 
namlich in den nordpazifischen Gewassern, im Bering-, Tschuktschen- und 
Beaufort-Meer und hier in verhaitnismaBig geringem MaBe betrieben wird. 

Was den Robbenschlag anbelangt, so wird dieser noeh 
E1rfolgreich vorwiegend im Friihling in den gronlandischen 
und nordeuropaischen Gewassern sowie im Bering-Meer an 
den Pribilow- und Kommandor-Inseln ausgefiihrt. 

Die Seevogel wurden bereits erwahnt (s. S.56). 
Die Fische sind in der Arktis sehr zahlreich. Allein von 

Meeresfischen und solchen, die zum Laichgeschaft regelmaBig 
Meer- und SiiBwasser wechseln, zahlt man etwa 200 Arten. 
Hier und in den angrenzenden Gewassern findet die wich
tigste und umfangreichste Dorsch- und Heringsfischerei, in 
den Fliissen die Lachsfischerei statt. Auch die Fliisse des 
Nordens beherbergen riesige Bestande von erstklassigen Nutz
fischen, von denen mehrere Arten zur Laichzeit aus dem 
Meere kommen. Hierher gehoren viele sibirische und nord
amerikanische Coregonus-Arten, wie Sig, Omul, Muksun u. a., 
sowie Lachsarten neb en unserem Edellachs, besonders Keta
und Gorbuscha-Lachs im Fernosten. 

An W irbellosen sind die arktischen Meere in allen ihren 
Schichten ungemein reich, sowohl an Arten als auch an Indi
viduen, wobei dem hier besonders vielfaltigen und massenhaft 
vorkommenden Plankton als Hauptnahrung der Wale 1) be
sondere Bedeutung zukommt. 

FaBt man die ganze arktische Fauna zusammen, und zwar nur die des 
vom Polarkreis umschlossencn Areals 2), wie das im Jahre 1933 nach AbschluB 

1) Die Hauptplanktonarten, die hier in Betracht kommen, sind ein kleines 
Krebstier (Oalanus finmarchicu8) und eine Meeresschnecke (Limacina helicina), 
die relativ viel Nil.hrwert haben, nil.mlich 5-6 % EiweiB und 0,7 % Fett. 
Diese Tierchen treten oft in solchen Massen auf, daB das Wasser seine ur
spriingliche Farbe und Durchsichtigkeit vollstandig einbiiBt. 

2) Vnter Hinzuziehung einiger "Ausbuchtungen" nach Sibirien und Nord
amerika hinein, wie es den Bearbeitern der "Fauna arctica" geboten erschien. 
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des Standardwerkes "Fauna arctica" W. ARNDT tat, so erhalten wir einp recht 
bedeutende Zahl fiir den bisher bekannten Artenbestand. Abgesehen von 
den nicht beriicksichtigten Protozoen (den einzelligen Tieren), leben hier nicht 
weniger als 8191 Tierlormen aller Stamme Metazoen (der mehrzelligen Tiere), 
unter denen, grob gerechnet, eine HalIte Landtiere, 4/10 Meerestiere und 1/10 
Su(3was8ertiere sind. Das Verhaltnis der Gruppen ist also 1: 1. Es entfallen 
auf die Siiugetiere 76, auf die Vogel 239, 1mf Reptilien 2, Amphibien 6, Fische 
186, Insekten 3013 (davon auf die Kafer 627, Schmetterlinge 702, Fliegen 325), 
auf K rebse 1174, M ollusken 487 und auf aile iibrigen niederen Tiergruppen, 
von denen der groBte Teil marine Tiere sind, rund 3000 Formen. 

Erganzend hierzu sei noch einiges iiber den Gesam ttierbestand zweier 
besonders groBer Teilgebiete der Arktis bemerkt: Gronland und Nowaja 
Semlja. Von Griinland allein kennt man zur Zeit rund 3600 Tierformen 
(W. ARNDT 1 91!1), wovon Land- und Binnengewassertiere 1200 Formen auf
weisen. 1m einzelnen entfallen auf Landtiere rund 1000 und auf SiiBwasser
tiere 400 Formen 1). Den Rest von 2400 Formen bilden die Meerestiere. 
Somit wird das Verhaltnis zwischen Land- und Wasserarten wie 1: 2,8 sein. 
Nowaja Semlja zahlt insgesamt rund 550 bisher bekannter Land- und 
Binnengewasserformen (nach F. OEKLAND), darunter 350 Landformen und 
200 SiiBwasserformen. Von der Gesamtzahl entfallen auf die Saugetiere 5 
(Eisbar, Eisfuchs, Rentier, 2 Lemminge), auf die Vogel etwa 40, auf die 
Insekten etwa 260 Arten (darunter 140 Zweifliigler, 30 Kafer, 20 S(',hmetter
linge). Dnter den Insekten macht sich eine Hummelart (Bomblls hyper
boreus) durch ihre GroBe und ihr farbiges Haarkleid am starksten bemerkbar. 
Ferner kommen hier etwa 45 Spinnen und Milben sowie etwa 35 Wiirmerarten 
vor, darunter auch ein von Menschen eingeschleppter Regenwurm. 

Die Anzahl der Arten und Individuen verringert sich stark in meridionaler 
Richtung, So weist die nordliche Insel von Nowaja Semlja kaum die Halfte 
der Gesamtfauna der ganzen Doppelinsel auf, und das norh weiter nordwarts 
isoliert liegende Spitzbergen und Franz Joseph-Land besitzen entsprechend 
ihrer Lage noch eine weit geringere Zahl von Tierarten. 

Es ware hier vielleicht am Platze, einen Vergle.ich zwischen der Anzahl 
der Land- und Wassertiere in der Arktis und in den siidlicheren Gebieten 
anzustellen, Bereits R. HESSE (1929) hat darauf hingewiesen, daB dieses 
Verhaltnis in der Welt 4: 1 is!' Dies erklart sich durch die groBe Mannig
faitigkeit der physikalisch-geographischen, klimatischen und okologischen 
Verhaltnisse, unter denen die Landtiere leben im Oegensatz Zll den ver
haltnismaBig sehr einheitlichen Lebensbedingllngen in der IIydrosphare. Der 
obigen Angabe von HESSE entsprechen, wie ARNDT (1941) zahlenmaBig 
gezeigt hat, die Faunen Deutschlands und Schwedens auch im einzelnen 
recht gut, insofern das Verhaltnis der Artenzahlen von Land- und Wasser
tieren 3: 1 ist. Ganz anders aber Iiegen die Dinge in der Arktis, wo, wie wir 
gesehen haben, dieses Verhaltnis nach der "Fauna arctica" 1: 1 und fiir die 
Gronlandfauna 1: 2,8 ausmacht. Dies laBt sich fol)(endermaBen erklaren. 
Die Daseinsmoglichkeiten fiir die Landtiere sind im Polargebiet, verglichen 
mit denen fur die Meerestiere der Arldis, recht besrhrankt. Der Dntersehied 
der Zahlenverhaltnisse in bezull' auf Gronland und die gesamte Arktis ("Fauna 
arctica") erklart sich durch den verhaltnismaBig hohen Stand der faunisti
schen Erforschung Gronlands im Vergleich zu anderen gro Ben Teilen der 
Arktis, Es darf auch nicht auBer acht gelassen werden, daB die Landfaunen 
im allgemeinen zu iiber 70 % aus Insektenarten bestehen. Diese Tiergruppe 

1) Manche Tierformen sind zu gleicher Zeit Land- und SiiBwasserbewohner. 
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aber fehlt in den Meeren so gut wie ganz und weist in der Arktis verM.ltnis
mil.Big wenige Arten auf. 

Unter Zugrundelegung dieser Registrierung der arktischen 
Tierformen und auf Grund weiterer Funde, in erster Linie 
aus der eigentlichen Arktis, dem Zentralbecken und seiner 
Randmeere (Arbeiten von E. GURJANOWA, N. KUSNEZOW 
und P. USCHAKOW) lassen sich folgende vorlaufige Scbliisse 

Abb.19. Marine bio]ogische Grenze des arktischen Gebietes auf Grund der 
Verbreitung der hocharktischen Krebstiere. nach E. GURJANOWA (Bull. Ac. 

Sc. de ]'URSS., 1939, Nr. 5) . 

iiber die Entstehung und Entwicklung der gesamten Fauna 
(und auch Flora) der Arktis ziehen. Die Landfauna weist 
heute bereits iiber 5500 bekanntgewordene Vertreter auf und 
birgt noch sicher eine groBe Anzahl weiterer in sich. Dabei 
besitzt ein groBer Teil dieser Tierarten eine zirkumpolare 
Verbreitung. Viele Tierformen sind aber auch an bestimmte 
Gebiete gebunden. Die Fauna steht in gewissem Grade mit 
dem alten asiatischen Schild, dem sog. Angara-Kontinent, im 
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Zusammenhang und hat sich im Norden schon seit langer Zeit 
an die wechselnden und scharfen klimatischen Verhaltnisse an
gepaBt. Sie ist somit· ein Relikt nicht nur der Glazial-, son
dern auch der Priiglazialzeit. In bezug auf die marine Fauna 
laBt sich feststellen, daB sie noch iilterer Herkunft ist als die 
Landfauna, da das Nordpolar-Meer schon wesentlich langer 
existiert und der Zusammenhang zwischen Sibirien und Nord
amerika seit Ende der Tertiarzeit nicht mehr besteht. Der 
Bestand der arktischen Meerestierwelt setzt sich aus rein arkti
schen ureingesessenen (autochthonen) und aus vom Pazifik 
und Atlantik eingewanderten Tierformen zusammen. Die 
arktische Meeresfauna bildet einen besonderen zoogeographi
schen Bezirk mit Unterbezirken: dem arktischen, atlantischen 
und pazifischen. Die Grenzen des Hauptbezirkes stellen gleich
zeitig auch die hydrobiologische Polarfront dar (s. Abb. 19). 

Schon in der Morgenrote, seiner Geschichte begann der 
Mensch den Urwald und dessen Bestand an GroBtieren zu 
vernichten. Ganz Eurasien und Nordamerika waren einst von 
Urwaldern bedeckt, in denen· viele Arten wilder Tiere gelebt 
haben. Durch riesige Rodungen aber, die in Europa am An
fang des Mittelalters, in Nordamerika im 18. und 19. Jahr
hundert ihren Anfang genommen haben und den Urwald in 
Forst und Ackerland umwandelten, sind die Charakterformen 
der europaischen GroBtierwelt - der Ur, der Wisent, der 
Elch, das W ildpferd, der Braunbiir u. a. - zum groBten Teil 
ausgerottet worden. Der Ausrottung verschiedener Landtiere 
folgte eine solche gewisser Meerestiere. So wurden auch die 
nordischen Wale, die noch am Leben blieben, zum Teil in 
die siidatlantischen und antarktischen Gewasser auszuwandern 
gezwungen. Nicht allzu weit von dies em Zustand befindet sich 
gegenwartig unser Robbenschlag und besonders - trotz man
cher SchutzmaBnahmen - das Pelzrobben- und Seeotter
gewerbe im Bering-Meer. Die dort noch vor zwei Jahrhun
derten in Herden lebende Stellersche Seekuh (Rhytina stelleri) 
ist so schnell und griindlich vernichtet worden, daB von diesen 
interessanten Saugern auBer einigen Knochen nur eine Abbil
dung auf uns gekommen ist (s. Abb. 20). 



Die schon ebenfalls seit Jahrhunderten in Sibirien und 
Nordamerika betriebene Pelztierjagd hat heute die Bestande 
diesel' Tiere arg gelichtet. Abel' es ist nicht immer nul' del' 
Mensch, del' den wild lebenden Nutztieren nachstelIt, sondern 
dies tun auch deren naturliche Feinde, z. B. durfte den Wol
fen so manches Rentier zum Opfer fallen. 

"Venn del' Mensch einerseits durch Unwissenheit und un
rationelle oder gar Raubwirtschaft seinen pflanzlichen und 
tierischen Hilfsquellen auch standig betrachtIichen Schaden 
zufugt, so sucht er doch andererseits dies em Dbel mit vielen 

Abb. 20 . STELLER fiihrt 1742 auf der Bering-Insel die Untersuchung der 
jetzt ausgestorbenen Seekuh durch (aus: F. GOLDER, "Bering's Voyages", 

Vol. II , New York 1925). 

Mitteln entgegenzuwirken und bemuht sich, die Beeintrach
tigungen wiedergutzumachen odeI' sogar in ihr Gegenteil zu 
verwandeln. So bildete del' Mensch im Laufe vieleI' Jahr
tausende aus del' Reihe del' Tiere eine bedeutende Anzahl 
durch Zuchtung und Pflege zu llalb- und Vollhaustieren urn, 
die ihm durch Dienstleistung odeI' als Lieferanten von Nah
rung odeI' Rohstoffen fUr seinen Lebensbedarf heute unent
behrlich sind. Dazu gehoren nicht weniger als etwa 30 Sauge
tierarten, etwa 20 Vogel, einige Fis«he, dazu einige niedere 
Tiere, wie die Honigbiene, Seidenraupe, Kochenillelaus, 
Auster u. a. Er tragt Sorge fUr Veredelung del' wichtigsten 
Nutztiere, ja, er sorgt sogar fur manche Wildtiere durch 
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Schutz und Ansiedlung in geeigneten Gegenden. Zu den 
Tieren. die fur Zucht und Ansiedlung im Norden in Be
tracht kommen, gehoren vor aHem das Rentier, der sibirische 
Elch, der Jak, das amerikanische Polarrind, die Schneeziege, 
das Schneeschaf, der Zobel, der Silberfuchs, das sibirische 
Murmeltier, der Fluf3biber, cler Seeotter, die amerikanische 
Bisamratte u. a. 

In neuerer Zeit hat man das Polarrind von Qstgronland in Spitzbergen 
und auch Norwegen angesiedelt, die Bi8amratte von Nordamerika in Gron
land und Nordsibirien, den Seeotter von den Kommandoren-Inseln an der 
Murmankuste Russisch-Lapplands. Selbst den Keta-LachB aus dem Amur 
und einige der wirtschaftlich wichtigen Riesenkreb8arten aus den nordlichen 
Teilen des Japanischen Meeres hat man an die Murman-Kuste zu verpflanzen 
versucht. 

Der Mensch ist aber auch bestrebt, durch entsprechende 
MaBnahmen, zum Teil sogar in internationaler Vereinbarung, 
die Meere gegen unrationellen Walfang und Robbenschlag 
sowie Oberfis.chung zu sichern. Ferner werden MaBnahmen 
fur das Aussetzen von Fischbrut in Meere, Seen und Fliisse 
durchgefiihrt. Fiir das Studium der Meere, Seen und Binnen
gewasser sind in allen Kulturlandern wissenschaftliche biolo
gisehe llnd Fisehereislationen ins Leben gerufen worden. 

Sie haben zur Allfgabe, das Leben der Fische und anderer Nutztiere des 
Meeres im Zusammenhang mit den biologischen und chemisch-physikalischen 
Verhll.ltnissen der GewiiSser, sowie ihre Futterbestiinde kennenzulernen, die 
niitigen praktischen Folgerungen zu ziehen und entsprechende MaBnahmen 
zu veranlassen. 1m Norden befindel sich eine solche Station in Murmansk, 
eine zweite wird in der Dalne-Selenetzkaja-Bucht an der Nordkuste Lapp
lands erOffnet. Eine diinische physikalische Station arbeitet auf der Disko
Insel bei Godthaab in Westgronland. Auch die biologische und Fischerei
station in Wladiwostok, zu deren Aufgaben unter anderem die Erforschung 
des Ochotskischen und Bering-Meeres gehort, muB hier erwiihnt werden. 

Gute Ergebnisse sind bis heute in bezug auf den Silber
fuchs zu verzeichnen 1), noch bessere lieferten die Ansiedlungs
versuche sibirischer Rentiere in Alaska. Dahin wurden gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts zum erstenmal einige Hunderte 
sibirischer Rentiere eingefiihrt und haben sich dort recht gut 
und schnell akklimatisiert 2). Auch spater fanden solche An-

I) In Norwegen wurde in letzter Zeit ein neues Pelztier, der Platinfuchs, 
geziichtet. 

2) Eine erfolgreiche Ansiedlung von einem Dutzend Rentieren ist im 
Jahre 1928 in der Subantarktis, n!l.mlich in Siidgeorgill'n seitens Kapitiins 
C. A. LARSEN durchgefiihrt worden. 

69 



siedlungen von sibirisehen Rentieren in Alaska statt, die die 
dorti,gen Bestande dieser Art auf bis iiber 900000 Kopfe 
braehten. Heute ist aueh Kanada eifrig bemiiht, bei sieh Ren
tierzueht einzufiihren, wozu in den Jahren 1929-1934 eine 
3000kopfige Rentierherde von Westalaska zu der Riehardson
Insel an der Mackenziemiindung gebraeht wurde. 

Man nimmt in Amerika an, daB auf einem Quadratkilo
meter Tundra und Waldtundra 15-20 Rentiere dauernd ge
deihenkonnen. Auf Grund dieser Annahme behauptet V. STE
FANSSON, daB Alaska mit seinem auf 320000 qkm gesehatz
ten Weideland jahrlieh 11/4 Mill. und Kanada mit se~nen 
mehr als 3 Mill. qkm Weideland jahrlieh 10-13 Mill. Ren
tiere als Sehlaehtvieh - 25 Mill. Sehafen entspreehend -
hervorbringen konne. Noeh we it groBer und geeigneter zur 
Rentierzueht erseheinen die Tundra- und Waldtundragebiete 
Nordeurasiens, wo sie ein Areal bis 9 Mill. qkm einnehmen. 
Hier k6nnte man auf ein Quantum bis 30 Mill. Sehlaehttiere 
jahrlieh reehnen 1). Die Grasgebiete Argentiniens und Texas' 
erseheinen demgegeniiber ganz unbedeutend. 

Dabei stellt das Rentier an die Betreuung dureh den Men
schen nur minimale Anspriiehe. Es braueht keine Stallungen 
und Futtervorrate fiir den Winter, da es seine Nahrung selbst 
sueht und sogar unter einer Schnee de eke bis zu I m Hohe 
herausholt. Es darf nur kein diekes Glatteis sein, daB die 
Tiere nieht durchbreehen konnen. Das Ren friBt nieht nur 
Gras, Moos und Fleehten, sondern im Notfall selbst Holz
fasern. Fiir die Aufsieht iiber eine Herde von etwa 25000 
Tieren geniigen 6-8 Hirten mit einigen Hunden. 

Als Feinde des Ren sind hauptsll.chlich WOlfe, daneben auch der Vielfraf.i 
zu nennen. Ferner sind sehr lll.stig und auch gefll.hrlich die Dasselfliege (Oede
magena tarandi L.), deren Maden die Haut und das Fleisch verderben, und 
die Rachenbremse (Oephenomyia nasalis L.), die ihre lebendig geborenen 
Larven in das Nasenloch absetzt, von wo diese dann in die Nasenhohle und 
in den Rachenraum wandern. 

Alles, was hier iiber das Ren gesagt wurde, bezieht sieh 
fast ohne Ausnahme aueh auf das Polarrind und zum Tei! 

1) Da ein Ren 62 bis 64 kg wiegt, ergibt sich ein Fleischquantum von 
etwa 20 Mill. Doppelzentnern. 



auf den Elch, die beide eben falls em genieBbares Fleisch 
haben. 

Es bleibt uns nun noch mmges iiber den 1m Polargebiet 
lebenden Menschen zu sagen. 

D. Der Mensch. 
Die Abhangigkeit des Menschen vom Klima ist annahernd 

dieselbe wie die der Tiere und Pflanzen; der Mensch besitzt 
aber dank seiner hohen kulturellen Entwicklung em UIl

geheuer groBes klimatisches Anpassungsvermogen. 

Abb.21. Eskimosschneehiitten ("Iglu") im Gjoa.Hafen (heute Peterson-Bail 
auf del' King William·lnsel in Kanada (aus: R. AMUNDSEN, "Nord·West

Passage", Miinchen). 

Nach einer nicht unwahrscheinlichen Hypothese stammen 
die heutigen Polarvolkerschaften von den sog. Paliiasiaten, 
Ureinwohnern Asiens, abo Durch starkere siidlichere Volker 
wurden sie schon in historischen Zeiten von ihren Stamm
sitzen an die eurasiatischen Kiistengebiete des Polarmeeres 
verdrangt; sie gelangten auch iiber die Bering-StraBe nach 
Alaska und Kanada und bildeten dort Kerne der Indianer
und Eskimostiimme. Die Eskimos der vereisten Kiistenstriche 
konnen wir noch heute als eine Art Eiszeitmenschen be-



traehten; abel' aueh sie versehwinden, soweit sie nieht aus
sterben, dureh Aufgehen in andel'en V6lkern, die mit Riesen
sehritten an die Eroberung und Nutzbarmaehung des Polar
gel andes herangehen. 

Seit unvordenkliehen Zeiten gelten als Behausung des 
Polarmensehen Steinh6hlen, Hutten aus Steinen, aus Steinen 
und Schnee, zu denen noeh Tiel'haute und Treibholz, Moos 
und Gras als Oberzug bzw. Verdiehtungsmittel hinzugefugt 
werden. Die Eskimos leben im Sommer und auf Reisen in 
Sehneehutten (lgIu, s. Abb.2 I). Hutten aus Erde und Torf 
sind im Norden noeh heutzutage in Gebraueh. Ferner werden 
Zelte aus Rentierfellen sowie Rentier- und WalroBhauten, im 
Sommer nieht selten mit Holzrinde uberzogen, bewohnt. Als 
erste lagdgeriite dienten Steine, HolzkI6tze, Bogen und Pfeile, 
Lanzen, Harpunen, Fallen, Sehlingen aus Leder usw. Als 
Verl,ehrsmittel sind versehiedene Arten von Sehneesehuhen 
(Skier, Sehneereifen), Hunde- und Rentiersehlitten in Ge
brauch; als Reit- und Lasttier werden Rentier und Eleh be
nutzt. In neuerer Zeit kamen noeh Pferd und Jak hinzu. Als 
Wasserfahrzeuge werden dort, wo wedel' Wald noeh Treibholz 
vorhanden sind, z. B. in Gronland, Kajaks und groBe Boote, 
sog. Frauenboote, aus Robben- und WalroBhauten gebraueht. 

Die heutigen Polarmensehen muBten sieh in gesehieht
Iieher Zeit an die unwirtliehen klimatisehen Verhaltnisse und 
den denkbar kargliehsten Lebensunterhalt anpassen, was ihnen 
nur mit groBen Opfern moglieh war und sowohl das Rentier 
als aueh den Hund zu ihren unentbehrliehen Lebensgenossen 
maehte: das Ren dort, wo Gras-, Moos- und Fleehtentundra 
vorhanden war, den Hund, wo pflanzliehes Futter dureh 
Fisehfutter ersetzt werden konnte. Dabei wurde del' Hund 
nieht nur Hausgenosse, sondern auch Zugtier und Helfer bei 
del' Jagd und beim Huten der Rentiere. 

Man darf nieht vergessen, daB nieht uberall Brenn- odeI' 
Bauholz zur Verfugung steht und del' Mensch dadureh in 
groBe Notlage versetzt wird, falls nieht, wie dies in manehen 
Gebieten geschieht, Treibholz als Ersatz in Erseheinung tritt. 

Das Treibholz wird, wie bekannt, durch die in das Nordpolar-Meer mun
denden Flusse verfrachtet und stranrlet, oft in groBen Massen, nach langer 



Drift mit dem Eise an irgendwelcher Kiiste, am haufigsten an der sibirischen 
(s. Abb. 22). 

Es gibt heute noch Polarstamme, z. B. die kanadischen Eskimos, vor der 
Mundung des Back- oder Fischerflusses, die noch bis vor kurzem ihre gesamten 
Haus- und Jagdgeratschaften aus Knochen, Zahnen, Sehnen, Hauten usw. 
verschiedener Sauger und Vogel herzustellen gezwungen waren, da in der 
Gegend kein Wald wachst und kein Treibholz andriftet. 

Aber trotz schwerem Kampf und groBen Opfern haben 
diese Menschen die ganze heutige hiiusliche Polarkultur ge
schaffen, und zwar in erster Linie allein aus jenen Rohstoffen, 
die ihnen das Rentier, Robben und gestrandete Wale in Ge-

Abb. 22. Ansammlung von Treibholz an der Kolyma-Miindung, Sibirien 
(aus: N. TRANSEHE, "The Geogr. Rev.", Vol. XV, N. 3, 1925). 

stalt ihrer Kadaver boten. Diese Tiere dienten und dienen 
noeh heute nieht nur als Nahrung, sondern aueh als Mate
rial fur die Bekleidung, Beheizung und Beleuehtung (Tran) 
sowie Behausung (Zelte und Hutten); unter Zuhilfenahme des 
Treibholzes dienen sie aueh zum Bau von Skiern, Sehlitten 
und Kajaks. Das Ren dient auBerdem noeh heute im Norden 
nieht nur als Zug-, Last- und Reittier, sondern aueh als Nah
rung, indem es dem Mensehen Fleisch, Milch, BIut liefert. 

Die heutige Bevolkerung der Arktis und der anschlieBen
den Gebiete besteht fast ausschlieBlieh ans versehiedenen V iil-



kerschaften mit mongolischen Rassenmerkmalen, aber mit 
unter sich nicht niiher verwandten Sprachen. 

Eine wei13e Beviilkerung kommt hier nur in relativ geringer Anzahl als 
Kolonisten und Arbeiter vor, und zwar in den griinl~ndischen Siedlungen 
(etwa 260 D~nen) und, voriibergehend, an der Ostkiiste Griinlands in Uber
winterungshiitten die norwegischen und d~nischen J~ger (etwa 100), auf 
Spitzbergen (mit den russischen Arbeitern der Kohlengruben im Sommer 
bis 2200), in Nowaja Semlja (100-150), auf der Wrangel-Insel (neben 50 bis 
60 Tschuktschen 5-10 Russen) , wie auf Mmtlichen Polarstationen und 
Faktoreien (1000- 1500 Menschen). 

Abb. 23. Samojeden von der Ostkiiste Nowaja Semljas 
(Aufnahme der Murman-Expedition). 

Es kommen im Norden folgende Viilkerschaften in Betrach t: 
In Europa: Die norwegischen , schwedischen, finnischen und russ is chen 

Lappen (etwa 56000), die das Gebiet iistlich von der Wei13en See bewohnenden 
Syrjanen (etwa 26000) und Samojeden oder Nenzen (etwa 3800), zusammen 
etwa 85000 Menschen (s. Abb. 23). 

In Sibirien: 1. In der Ebene des Ob und des Jenissej, sowie im bewohnten 
siidlichen Teile der Tajmyr-Halbinsel: Syrjanen (16000), Samojeden, ein
schliel3lich Tawgijzen, Juraken und Ostjaken-Samojeden (15000), Ostjaken 
(22200); 2. zwischen den Fliissen Chatanga und Indigirka: Tungusen ein
schliel3lich Lamuten und Dolganen (40200); 3. ostw~rts von der Indigirka: 



Jukagiren einschlieBlich T8cnuwanzen (1120), Jakuten (240000), Tscnuktscnen 
(12300) und Eskimos (1290); 4. auf Kamtschatka und nordlich davon: 
Koriaken (7430) und Kamt8chadalen (4200) und 5. auf Sachalin und den 
Bering-Inseln: Giliaken (4070) und Aleuten (350). Zusammen im nordlichen 
Sibirien etwa 364000 Eingeborene. 

In Alaska werden insgesamt 59300 Einwohner gezahlt; davon fallt etwa 
die Halfte auf WeiBe und Mischlinge und der Rest auf Eingeborene, von 
denen 26500 lndianer und etwa 3000 E8kimo8 sind. Die erstcren leben in 
den Waldgebieten, die letzteren an den Kiistensaumen und auf den St. Lorenz
und Diomedes-Inseln. 

In Nord-Kanada, namlich in den Kiistenstrichen des amerikanischen 
Kontinents, des Baffin-Landes und Labradors, sowie an den Siidkiisten von 
Viktoria und King Williams-Land und Boothia- imd Melville-Halbinsel: 
Eskimos (5980) und im Innern des Nordgelandes des Kontinents, sowie des 
Baffin-Landes und Labradors: lndianer (4050)1), zusammen 10000 Menschen. 

In Gronland: Hauptsachlich in danischen Kolonien und in Etah und Thule 
an der Westseite, sowie in Angmagssalik und Scoresby-Sund an der Ost
kiiste: Eskimos 17109. 

Insgesamt erreicht in dem ganzen polaren Kiistenraum die 
hier namhaft gemachte eingeborene Bevolkerung eine An
zahl von iiber einer halben Million Menschen, von denen in 
der eigentlichen Arktis (s. S.6) kaum 40000 bis 50000 
Leben. Die kleine Karte (Abb. 24) zeigt die Grenze sowohl 
der standigen Besiedlung durch Eingeborene als auch die 
Verbreitung des weiBen Menschen atifseinen Beobachtungs
stationen. 

Die Dichte der Bevolkerung ergibt sich aus dem Folgenden: 
Die Landflache der Arktis betragt, wie wir schon gesehen 
haben (s. S. 7), 7,9 Mill. qkm, davon rechnet man ab als 
stiindig vergletschert 2,1 Mill. qkm. Es bleiben somit 5,8 Mill. 
qkm Land ubrig, die als Okumene des Menschen betrachtet 
werden konnen. In diesem Areal Leben rund 45000 Men
schen, es kommen also durchschnittlich auf 1 qkm 0,008 
Menschen oder 1 Mensch auf 130 qkm. 

Del' schwere Kampf mit der Natur hat diesen Volkerschaf
ten einerseits durch Aufgewecktheit, Zahigkeit und Gewandt
heit, andererseits durch die Fahigkeit zu scharfer Naturbeob
achtung bis zu einem gewissen Grade die Moglichkeit gegeben, 
gegen die Unbilden der Natur erfolgreich zu kampfen. Aber 
trotz ihrer Fahigkeiten sind nicht alle diese Volker bei ihrer 
primitiven Kultur imstande, der Unwirtlichkeit der Polarnatur 

1) AuBerdem leben etwa 118000lndianer in verschiedenen siidlich ge
legenen Reservaten. 



auf weitere Dauer die Stirn zu bieten, und so sind sie, 
mit Ausnahme der Syrjanen, Jakuten, gronlandischen Eskimos 
sowie einiger lndianerstamme, wohl unvermeidlich dem Aus
sterben geweiht. 

Auf die Frage, warum bei diesen Polarmenschen kein 
Drang nach Suden wahrzunehmen ist und warum der Kultur-

90' 
-- lIordgf'f!//ze tier h1Jlmwell der fingebol'enen 
-- lIorcIg~enze tier lJeolJochlvng$$falion~n 
••.•••• Wondtf'wege tier Eskif1lO 

Abb. 24. Grenzlinien der menschlichen Siedlungen in der Arktis. 

mensch unaufhaltsam nordwarts vordringt, laBt sich antwor
ten, daB im allgemeinen fur den Menschen groBe Wande
rungsbewegungen von Suden nach Norden aus physiologi
schen Grunden leichter durchfuhrbar sind als umgekehrt. 

Del' Mensch vertragt bei seiner Korperwarme von +37° C 
Minllstemperatnren bis 70°, indem er sich durch warme Klei-



dung und W ohnullg schutzt, zugleich abel' auch eine Hitze 
von 35° im Schatten, also insgesamt eine Temperaturspanne 
von liber 100°! Abel' el' empfindet bei Steigerung del' Luft
temperatur urn nur 5° libel' seine BIutwarme bedeutendes 
Unbehagen. AuBerdem flihrt del' Kurs nach Norden in eine 
im allgemeinen von Krankheitserregern freie Umwelt, der 
Kurs nach Sliden abei staBt auf allerart todbringende Bak
terien sowie Protozoen und andere giftige oder gefahrliche 
Tiere. Die vielleicht groBte Gefahr bei der Wanderung des 

Abb. 25. Eskimos der niirdlichsten Eingeborenensiedlung auf der Bache
Halbinsel (79° 10' n. Br.) in Ellesmere-Land (aus; W. GREELY, "The Polar 

Regions, London 1929). 

Polarmenschen nach Sliden ist die Tuberkulose, da sich bei 
ihm gegen diese und andere Seuchen wedel' individuelle noch 
rassische Immunitat herausgebildet hat. AuBerdem ist er in
mitten del' Kulturvolker VOl' allem auch nicht konkurrenzfahig. 

DaB del' weiBe Mensch im Vergleich zu den Polarvolkern 
seine Siedlungsgrenze wei tel' nach Norden vorgeschoben hat 
als jene, zeigen uns unsel'e auBersten Vorposten in del' Arktis 
(s. Abb. 24 u. 25). Abgesehen von den beiden norwegischen, 
bereits seit vielen Jahrzehnten jenseits des 70. Breitengrades 
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bestehenden Stadten Hammer/est und Vardo befinden sich 
Vorposten des weiBen Menschen auf folgenden Breiten: 

1. Unter etwa 79° n. Br. Ny Aaleaund, norwegische Kohlensiedlung an 
der Nordwestkiiste Spitzbergens, 2. unter 79° 10' n. Br. Deutsches physi
kalisches Observatorium zu EbeUoft-Hafen in Kreuz-Bucht an der Nordwest
kiiste von Spitzbergen (Wll.hrend 1912-19Ht), 3. unter 79° 10' n. Br. Kanadi
sche Polizeistation in Bache auf Ellesmereland und 4. unter 81 ° 48' n. Br. 
Russische Wetterfunkstation auf Kronprinz-Rudolph-Land im Franz Joseph
Archipel, die als niirdlichste stll.ndige menschliche Siedlung zu betrachten ist. 

1m iibrigen ist es auch nicht notwendig, bis in die hachsten 
Breiten kolonisierend vorzustoBen, und ein Blick auf die 
Karte der Arktis lehrt, daB die noch auf ErschliefSung und 
Zueigenmachung harrenden Wald- und M oostundragebiele 
gar nicht in solch hocharktischen Zonen liegen, als daB man 
sich vor ihnen zu fiirchten brauchte. 

Sehr wenig erschlossen und wenig beviilkert ist Kanada, sogar noch weit 
weniger als Sibirien. Man kann sagen, daB rund '/5 des Dominion of Oanada 
menschenleer sind. Es klingt paradox, aber es ist Tatsache, daB, abgesehen 
yom antarktischen Kontinent, wo kein Mensch lebt, Nordkanada das am 
wenigsten bev6lkerte GrofJ-Gebiet der Welt ist, da es rund nur 1 Einwohner auf 
760 qkm, oder auf 1 qkm nur 0,001 Einwohner Zll.hltl), denn Griinland zll.hlt 
auf 1 qkm 0,008 und Nordsibirien zwischen 0,01 und 0,03 Menschen. Die 
als Wiiste verrufene Sahara ist dagegen ein verhll.ltnismll.Jlig noch gut be
viilkertes Land, da dort etwa 0,3 Einwohner auf 1 qkm kommen. Dabei ist 
Nordkanada menschenleer nicht wegen seiner Unbewohnbarkeit infolge Feh
lens der Vegetation, Wasser u. dgl., sondern hauptsll.chlich infolge Vorhanden
seins giinstigerer Siedlungsmiiglichkeiten im siidlichen Kanada. 

Zwar hart man oft die Ansicht, daB die Polarnacht keine 
nachwirkenden ernsthaften Sch1idigungen auf die Psyche der 
genannten Stationsbesatzungen ausiibe, was im hohen Grade 
neben der Auswirkung des Schatzes der Erfahrungen friiherer 
Expeditionen, guten Wohnungen, der rationellen Ausriistung 
und Verpflegung zuzuschreiben sei. Von anderer Seite wird 
aber betont, daf~ die Dunkelheit w1ihrend der Polarnacht zu
sammen mit groBer Eintonigkeit der Umwelt im Winter eine 
unleugbare negative physiologische und zum Teil auch psycho
logische Wirkung auf den Menschen ausiibt, trotz des Nord
lichtes und des Mondscheines, der dort wesentlich mehr znr 
Geltung kommt als in unseren Breiten. 

1) Kanada hat eine FIll.Che von 9,5 Mill. qkm und eine Einwohnerzahl 
von nur 10,4 Mill., davon 10,1 Mill. Europll.er; den Rest bilden die Indianer, 
Eskimos, Neger u. a., die samt den Europll.ern fast ausschlieBlich in den siid
lichsten Gebieten des Landes leben. Das ganze iibrige Land ist nur von 
etwa 10000 Eskimos und Indianern bevolkert. 



VI. Gang der Arktisforschung. 
Wann das Vordringen des Menschen nach Norden begon

nen hat, wissen wir nicht, aber sicher schon vor 5000 Jahren 
oder friiher, da schon in einer der Veden, dem altesten Lite
raturdenkmal der Inder, Hinweise auf die Polatnacht und den 
Polar tag zu finden sind. 

Ober die ersten Polarreisen liegen nur halblegendare Ober
lieferungen vor, so z. B. iiber die etwa 500 Jahre vor unserer 
Ara stattgefundenen Reisen des Karthagers HIMILKO in das 
Zinnland, wahrscheinlich zur Kiiste der Bretagne, oder von der 
sehr popular gewordenen Reise des griechischen Geographen 
PYTHEAS aus Massilia (dem heutigen Marseilles) nach Thule 
um 325 v. Chr. 

PYTHEAS soll die Kiisten Britanniens angesegelt und Thule (vermutlich 
Norwegen) erreicht haben, wo die Mitternachtssonne am Himmel steht, wo 
groBe Kalte herrscht und das "geronnene Meer" (mare concretum), sowie 
sehr eigentiimliche Menschen anzutreffen sind. Es wird auch versichert, daB 
PYTHEAS mit seinem Gnomonstab, d. h. nach seinem Schatten, die Sonnen
hohe zu bestimmen verstand. Aus alldem ist es aber schwer festzustellen, 
was PYTHEAS selbst gesehen und erlebt und was er aus den Erzahlungen 
der Karthager und Phonizier iibernommen hat. Nach dieser Reise verstrei
chen Jahrhunderte, bis wir endlich, und zwar urn 150 unserer Ara auf der 
Weltkarte von CLAUDIUS PTOLEMAUS sichere Angaben iiber Britannien, 
Island, Thule, Jiitland u. a. nordische Lander unter Berechnung von Breiten 
und Langen finden. 

1m nachstehenden werden aus der Gesamtheit der Polar
reisen, deren Zahl laut Expeditionslwtalog des Polar-Archivs 
des Autors we it 3000 iibersteigt, nur die allerwichtigsten und 
ganz kurz nach folgenden Gebieten angefiihrt: A. atlantisch
europiiische, B. sibirische, C. amerikanische, D. innerark
tische. 

A. Atlantisch-europaisches Gebietl). 

Island - das Land, wo Schnee und Feuer nebeneinander 
leben, da~_ Land des altesten germanischen Schrifttums - der 

') Hier muB bemerkt werden, daB nach Ausbruch des jetzigen Weltkrieges 
in diesem Gebiet bedeutende Veranderungen eingetreten sind. So wurde der 
europaische Norden zum Kriegsschauplatz, und die gronlandischen und is
landischen Siedlungen wurden von anglo-amerikanischer Wehrmacht besetzt, 
dabei wurden die Radiowetterstationen in Gronland, Island, Jan Mayen, 
Baren-Insel und Spitzbergen nach Evakuierung der heimischen Besatzungen 
durch eigenes Personal iibernommen. 
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Edda, Saga, der Skaldenlieder und Chroniken. Auch in poli
tischer Beziehung ist dieses Eiland, das bereits 1930 das 
1000. Jahresfest seines Althings (Parlament) gefeiert hat, 
sehr beachtenswert. Bis vor kurzem war Island ein souveraner 
Staat, mit Danemark durch gemeinsamen Konig verbunden, 
1941 hat der Althing beschlossen, Island zur selbstandigen 
Republik zu erklaren. 

Die geschichtlichen Quellen Islands reichen bis zum Anfang des 9. Jahr· 
hunderts zuruck. Urn diese Zeit soil Island durch die irischen Monche er
obert worden sein. Nach norwegischen Quellen ist Island durch den Wikinger 
NADDOD urn 860 auf der Fahrt nach den Faroern entdeckt worden. Auch 
GUNNBJORN ULFSSON soll urn 870 Island erreicht haben und sogar bis an 
die Kuste Gronlands vorgestoJ3en sein. 

Island ist ein meist vulkanisches Gebirgsland mit Sand- und Lavafeldern, 
groBen Gletschern, darunter der an tiefen Spalten reiche, bis 1900 m hohe 
Vatnajokkul (s. Abb. 26), zahlreichen tatigen Vulkanen, darunter Hekla von 
1557 m Hohe, sowie heiJ3en Springquellen (Geysiren). Die Gletscher munden 
in die Taler und bilden viele Flusse. 

Gronland (2175600 qkm). Nach zuverlassigeren Quellen 
solI Gronland durch den Norweger EIRIK RAUDE im Jahre 
892 erstmalig erreicht und auch betreten worden sein. Wegen 
mehrerer Verbrechen, selbst Totschlagen, aus Island vertrie
ben, versucht EIRIK RAUDE das von GUNNBJORN gesehene 
Land aufzusuchen. Er erreicht auch die Sudwestkuste Gron
lands und laBt sich in der Nahe des heutigen Julianehaab 
nieder. 896 kehrt er nach Island zuruck und bewegt eine An
zahl von Islandern, mit Hab und Gut nach Gronland zu uber
siedeln. In der Nahe seiner Niederlassung wird die Siedlung 
Eystribygd, die bald 190 GehOfte zahlt, und etwa 350 km 
nordlicher davon, in der Nahe der heutigen Stadt Godthaab, 
eine zweite Siedlung Vestribygd mit rund 90 GehOften ge
grundet. 

Nach den neuesten Forschungen von FINNUR J6NSSON und PAUL NOR
LUND (1921-1932) u. a. sollen in diesen Kolonien bis 3000 Normannen und 
Islander gelebt haben, die nieht nur Sehweine und Schafe zuehteten, sondern 
aueh GroJ3vieh. Sie betrieben neben Landwirtsehaft, wozu sie Samen von 
50 Kulturpflanzen mitgebraeht hatten, aueh Fiseherei und Jagd auf Robben 
und kleine Walarten, verstanden aueh Sumpferz zu gewinnen. Die von 
ihnen unternommenen Reisen erstreckten sieh nieht nur langs der Kusten 
Gronlands nordwarts, wo sie bis zum heutigen Upernivik gelangten, sondern 
aueh westwarts bis zur Kuste von Labrador. Praktisch sind sie die ersten 
Entdeeker Amerikas gewesen. 
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Die ersten normannischen . Ansiedler trafen in Gronland 
keine Menschen an, sondern nur ihre zerfallenen Hutten, 
Boote und Steinwerkzeuge. Erst auf ihren Reisen an die Ku
sten von Labrador haben sie die kleinwiichsigen heutigen Eski
mos, die sie Skriilinger 1) nann ten, kennengelernt. Die Skril-

Abb.26. 1m Randgebiet des G1etschers Vatnajokkull, Island 
(aus: E. HERRMANN, "Wikinger unserer Zeit", Berlin 1936). 

linger scheinen sich damals zeitweilig mehr nach Norden zu
ruckgezogen zu haben, urn spilter wieder zuruckzukehren, als 

1) Die neuerlichen Grabfunde von Beardmore (Ontario) und Kensington 
(Minnesota) mit skandinavischen Waffen und Runenschriften beweisen, daB 
die Normannen bereits im 11. Jahrhundert durch die Hudson-Bai bis an die 
groBen kanadischen Seen vorgedrungen waren. 
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die Normannen schon eine Zeitlang an der Kuste ansassig 
waren. Obwohl diese beiden Volker eine geraume Zeit neben
einander gelebt haben, fand zwischen ihnen keine Vermischung 
statt, wie man aus vielen Schadelfunden feststellen konnte. 

Die Skriilinger stammen nach KNUD RASMUSSEN aus Nordkanada, wo 
sie an Seen und Flul3mundungen wohnten. Von da zogen sie, dem Rentier 
und dem Polarrind nachstellend, uber die Inseln des amerikanischen Archipels, 
uber Baffin·Land und Ellesmere·Land sowie uber den Smith·Sund nach 
Gronland hinuber. Wie aus den vielen vorgp-fundenen Ruinen der Winter-

Abb.27 . AufriB und GrundriB des Winterhauses eines Polareskimos. 
A. Schlafpritsche, B. Pritschen fur Fleisch, C. Lampen, D. FuBbodell, 
E. innere Steinlage. F. auBere Steinlage, G. Rasendecke, H. Raum uber 
den Pritschen, I. Hausgang, J. Kessel mit Fleisch, L. Fensterscheibe aus 
Darmhaut, M. Kochgeschirr, O. Luftloch. P. Platz zum Trocknen , R. Raum 
unter den Pritschen (aus: K. RASMUSSEN, "In der Heimat des Polarmen-

schen", Leipzig 1922). 

hauser, Steinhutten, vom Sommeraufenthalt zuriickgebliebenen Zeltringen, 
Fuchsfallen usw. zu schliel3en ist, waren diese Skralinger vor langer Zeit 
auch an derOstkiiste und sogar an der Nordkuste Grtinlands ansassig (Abb. 27). 

Etwa funf Jahrhunderte wahrte del' Aufenthalt del' Nol'
mannen in Gronland und ihl' unaufhorliches Ringen gegen eine 
feindliche Natur. Trotzdem abel' erreichte clel' Wohlstand del' 



Kolonisten eine nicht unbedeutende Hohe, soweit man nach 
den Kleidungsstiicken, deren Muster aus Paris stammten, und 
anderen Gegenstanden, die jetzt del' Spaten des Forschers bei 
den Ausgrabungen auf dem Friedhof in llerjolfsniis und an 
anderen Stellen ans Licht bringt, urteilen kann. 

Schon gegen Mitte des 14. Jahrhunderts hat sich die Verbindung zwischen 
Gronland und Europa infolge del' veranderten klimatischen Verhaltnisse sehr 
verschlechtert, und seitdem wurde sie immer schwieriger und schwieriger, 
bis sie endlich ganz aufhorte. Die letzte Verbindung mit Island wi I'd mit 
dem Jahr 1410 datiert. Die Einfuhr von Getreide und anderen Waren sowie 
del' Nachschub von frischen Kraften horten auf. Durch Inzucht und Krank
heiten sank del' ganze Lebenstonus des einst kraftigen Stammes, die Leute 
wurden - wie die Ausgrabungen gezeigt haben - kleiner und schwacher 
und konnten jetzt Ilicht mehr tatkraftig genug gegen die Unbilden del' Wit
terung ankampfen. Auch den jetzt starker auftretenden Skralingern konnten 
sie keinen energischen Widerstand leisten, und diese setzten sich allmahlich 
in ihren Siedlungen fest. Ais Hauptgrund des ergreifenden Dramas sind 
jedoch die sich bedeutend verschlechternden klimatischen Verhaltnisse an
zusprechen, die auch Verkehrsstockungen hervorgerufen haben. Sie zeigten 
sich gleichzeitig auch im Auftreten von Gletschern und Frostboden sowie im 
Fortbleiben mancher wichtiger MeeI'esjagdtiere, insbesondere einiger Wale 
una Delphine. Die Katastrophe muB sich an einigen Orten schon kurz VOl' 

1349 el'eignet haben, delln del' Missionar DAVID CRANZ berichtet von einer 
Reise IVAR BEERS im Jahre 1349, del' dort wedel' Skralinger noch Nol'
mannen, hingegen abel' viele Ochsen und Schafe vorgefunden hat. 

Obgleich wiihrend der folgenden 300 Jahre einige Fahrten, 
so z. B. 1472 die unter Leitung von PINING und POTHORST 
und 1540 die des Hamburger Schiffers BJORN JANSSON u. a., 
nach Gronland stattgefunden hatten, hat von dies en JANSSON 
allein die Westkiiste erreicht und hier nur leere GehOfte (da
bei in einem Hause eine Miinnerleiche in norwegischer Tracht) 
vorgefunden. 1578 findet FROBISHER in Gronland Eskimos, 
abel' keine Normannen. 

Es fehlte nicht an weiteren Versuchen, Gronlands Kolo
nien zu erreichen, abel' erst 172 I gelang es dem norwegischen 
Priester HANS EGEDE, mit dem Schiff einer mit seiner Hilfe 
gegriindeten Handelsgesellschaft an die Westkiiste Gronlands 
zu gelangen. An den Stell en del' alten NormannengehOfte fand 
er nul' Ruinen, dafiir abel' richtige Eskimosiedlungen. Die 
Eskimos niiherten sich ihm erst nul' zogernd, er verstand es 
abel', sich ihnen niitzlich zu erweisen und bekehrte sie bald 
zum Christentum. Nach seiner Abreise im Jahre 1736 wurde 
sein Solm POUL sein Nachfolger. Zu jener Zeit kamen nach 
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Gronland die Hel'rnhuter Missionare. Heide EGEDE studierten 

die Sprache und Sitten der Eskimos und gaben eine Gram
matik und ein Worterbuch heraus. 

Nun begann erneut der Zustrom von danischen Kolonisten; unter ihrer 
Tatigkeit sowie der Tatigkeit der Handelsgesellscharten fing die europaische 
Kultur wieder an, nach Gronland zu stromen. Die einheimischen Eskimos 
vermischten sich allmahlich mit den Dllnen und sind heute, wie sie sich selbst 
nennen, nicht mehr Eskimos, sondern "Gronliinder". Die reine Eskimorasse 
ist heute nur noch im Nordwesten der Insel in Etah, und eine noch einiger
maBen gut erhaltene in den beiden ostlichen Kolonien - Angmagssalik und 
8coresby-Sund - zu finden (Abb. 28). 

Abb. 28. Eskimokolonie Angmagssalik an der Ostkiiste Gronlands 
(aus: W. GREELY, "The Polar Regions", London 1929). 

Statt der friiheren zwei Kolonien entstanden jetzt neue Siedlungen und 
Stlldte; in der Nahe des GehOftes von HANS EGEDE: Godthaab (1721)~ ferner 
Christianshaab (1734), Frederikshaab (1742), Sukkertoppen (1755), Julianehaab 
(1775) usw. Heute zahlt das Land 62 Gemeinden, in 12 Distrikte zusammen
gefaBt, an der Westkiiste, zu den en noch die isolierten Eskimosiedlungen 
Angmagssalik und Scwesb.1l-Sund an derOstkiiste sowie die Siedlungskolonien 
von den Polareskimos in Etah und an der naheliegenden Handelsstation 
Thule gehoren. Nach der Zllhlung von 1805 ermittelte man insgesamt etwa 
6000 Eskimos, heute zahlt man 17200 "Gronliinder" (Abb. 29) und unter 
ihnen nur einige Hunderte von reinen Eskimos. Von Weillen, vorwiegend 
Beamten lind Kaufleuten, Ie ben in Gronland etwa 40 lIfenschen. 

Mit der EGEDE-Reise wird Gronland neuentdeckt, und nun 
bricht eine neue Epoche auch in seiner Forschungsgeschichte 
an. Unter den ersten wissenschaftlichen Forschungen mussen 

die des danischen Pfarrers und Naturforschers OTTO F ABRI-
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cms genannt werden, del' schon 1780 ein noch heute bedeu
tendes Werk - "Fauna groenlandica" - veroffentlichte. Fer
ner wurden zu mineralogischen Forschungen die Deutschen: 
1783 der Bergmann PFAFF und 1806 der Bergmann K. GIE
SECKE abgesandt. Der letztere forschte in West- und Ostgron
land 7 Jahre lang, aber seine hervorragenden Ergebnisse auf 
dem Gebiete der Mineralogie, Biologie und Ethnographie 
kamen erst nach seinem Tode zur Geltung. 

Die eigentliche Erforschung des Landes begann aber erst 
nach AbschluB der napoleonischen Krieg-e, als die dadurch sehr 

Abb.29. "GriinHl.nder" aus der Kirchengemeinde Upernivik in Westgriinland 
(aus: W.GREELY, "The Polar Regions", London 1929). 

erschwerte Verbindung mit Gronland sich wieder normal gestal
tete. Jm Jahre 1829 trat die danische Regierung an die syste
matischen Kiistenaufnahmen Gronlands heran. Spater wurde 
bei Godthaab die physikalische Disko-Station eroffnet. Auch 
eine Anzahl von Wetterstationen mit Funksendern wurden an 
der Kiiste errichtet. Von vie len Hunderten von Expeditionen 
befaBte sich der groBte Teil mit der Erforschung Gronlands 
selbst und der Gewasser seiner Grenzmeere; ein anderer Teil hat 
Gronland auf seinen Fahrten nur voriibergehend gestreift. Da
bei hat man jahrhundertelang nur die siidlichen Gebiete Gron-
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lands gekannt und wuBte nieht, ob es eine lnsel ist oder in Ver
bindung mit Spitzbergen oder Amerika oder mit beiden steht. 

Die ersten sehr aufschluBreiehen Mitteilungen braehten zwei 
Expeditionen: im Jahre 1818 die von W. E. PARRY und JOHN 
Ross mit "Isabella" und "Alexander" und im Jahre 1822 die 
von W. SCORESBY JUN. Die beiden ersteren segelten langs 
der Westkiiste bis zum Smith-Sund und braehten die erste 
Nachricht iiber die nordliehsten Bewohner der Welt, die Etah
Eskimos; der letztere streifte die Ostkiiste, entdeekte den 
Fjord, der heute Scoresby-Sund genannt wird, und erreiehte 
74° 20' n. Br. Ein Jahr spater erreiehte die Expedition von 
Ch. CLAVERING mit dem Physiker Ed. SABINE an der Ost
kiiste Gronlands die lnsel Sabine, wo die ersten Pendelbeob
achtungen angestellt wurden. Es wurden dabei die Kiisten
aufzeiehnungen bis zum 76° n. Br. fortgesetzt. 

Den naehsten VorstoB langs der Ostkiiste unternahm die 
II. Deutsche Polarexpedition (1869170) mit den Schiffen 
"Germania" und "Hansa" unter K. KOLDEWEY und P. HEGE
MANN, an der sieh JULIUS v. PAYER beteiligte, der mit Sehlit
ten die Kiiste bereiste und sie bis zum 77° 2' n. Br. ersehloB. 

Die beiden Schiffe erreichten die gronlandischen Gewasser, verloren abel' 
bald einander im Nebel (unter 74 0 n. Br. und 12 0 w. L.). Die "Hansa" fro)' 
bald darauf im Eise ein, wurde bei der nachsten Eispressung zerdriickt und 
sank unter 7(}0 52' n. Br. Ihre 14kopfige Besatzung rettete sich mit Proviant 
aufs Eis, erbaute hier ein Haus aus PreBkohlen, wobei Schnee und Wasser 
als Mortel benutzt wurden (s. Abb. 30) und setzte die Eisdrift siidwarts langs 
der Ostkiiste Gronlands fort (s. Tar. II). Nach 200tagiger Fahrt wurde der 
61 0 12' n. Br. erreicht. Die Eisscholle aber, die die Besatzung beherbergte, 
war jetzt infolge des Berstens und Abtauens kaum noch 300 qm groB und 
muBte, nachdem auf ihr eine Strecke von etwa 1500 km zuriickgelegt worden 
war, verlassen werden. 1m Boot erreichten die 14 Mann an der Siidkiiste 
Gronlands die Herrnhuter Mission Friedrichstal. Das andere Schiff "Ger
mania" hatte mehr Gliick: stieB durch das Eis bis zur Sabine-Insel VOl', 

iiberwinterte hier und fiihrte im nachsten Jahre eine Reihe wissenschaft
!icher Arbeiten aus, wobei v. PAYER auf Sch!ittentouren die Kiiste zwischen 
74 0 und 77 0 2' n. Br. kartierte. 

Diese Breite galt als Rekordbreite bis 1905, bis Herzog 
PHILIPP VON ORL~ANS mit der "Belgica" unter Fiihrung 
von A. DE GERLACHE bis 78° 17' n. Br. (unter 18° w. L.) vor
stieB 1). Unter weiteren Expeditionen, deren Mitglieder bis an 

1) Nach "Belgica" gliickte es erst 1933 dem danischell Dampfer "Gu,si,(l!) 
Holm", \lIngs dieser Kiiste bis zum 79. 0 n. Br. vorzustoBen. 
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das nordlichste Gestade Gronlands kamen, ware als erste die 
amerikanische Expedition unter Leitung von CH. F. HALL mit 
der "Polaris" (1871 - 1873) zu nennen, an der sich der 
deutsche Wissenschaftler EMIL BESSELS beteiligte. 

Die "Polari8" erreichte an der NordwestkUste Gronlands 82 0 26' n. Br. 
HALL starb wahrend der ersten Uberwinterung. Am 12.0ktober 1872, 
wahrend einer Eispressung, wurde das Schiff beschadigt und mullte verlassen 
werden. Als ein Teil der Besatzung, mit Proviant versehen, schon das Eis 
betreten hatte, brach die Eisscholle plotzlich ab und kam in Drift samt 
19 Menschen, darunter einigen Eskimos mit 2 Frauen und 5 Kindern . Die 
Eisscholle wurde von der Stromung sUdwarts durch das Baffin- und Labrador
Meer getrieben und begegnete nach 195tagiger Drift einem Walfanger, der 

Abb.3l1. Driftfahrt der "Hansa"-Besatzung auf der Eisscholle langs der 
Kiiste Gronlands (ans: "Die zweite deutsche Nordpolarfahrt" , Leipzig 1873). 

die Besatzung aufnahm (s. Karte, Tar. II). Sie lebten in Iglus und ernahrten 
sich von der Jagd auf Robben. Den Ubrigen 14 ZurUckgebliebenen glUckte 
es, die "Polari8" auf einer Sandbank festzusetzen und abermals zu iiber· 
wintern. 1m nachstfolgenden Jahre zogen sie mit Schlitten siidwarts und 
begegneten ebenfa!ls einem Walfangschiff. 

Die nachste bedeutende Expedition war die englische unter 
GEORGE NARES mit "Alert" und "Discovery" (1875/76), und 
zwar nach dem westwarts von Gronland liegenden Grant
Land. Einer ihrer Mitglieder, niimlich L. A. BEAUMONT, 
stieB langs del' Nordkiiste Gronlands bis zum Sherard Osborn-
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l<'jord vor (etwa 52° w. L.). Zur weiteren ErschlieBung der 
Nordkiiste Gronlands hat ferner I. B. LOCKWOOD beigetragen, 
ein Teilnehmer der Greely-Expedition (1882-1884, s. S. 129, 
134), der den 41° w. L. erreichte. Ganz besonders hat sich 
aber urn die ErschlieBung der Nordkiiste R. E. PEARY ver
dient gemacht. 

In der Zeitspanne von 1891 bis 190(unternahm PEARY drei Expeditionell 
von seinen Basen in Ingelfield-Fjord bzw. Lady-Franklin-Bai aus. AuUer 
einigen Assistenten wurde er auch von seiner Frau JOSEPHINE PEARY be
gleitet, die ihm im Winterlager 1894/95 ein gesundes Tiichterchen schenkte. 
Auf diesen Expeditionen hat PEARY dreimal Griinland iiberquert, teils iiber 
die Eiskappe, teils an del' Peripherie bis zulli'Independence-Fjord an del' 
Ostkiiste hin und zliriick. Er stellte einwj).nd.frei die Inselnatur Griinlands, 
dessen Nordgrenze bis 83° 40' n. Br. am Kap Morri8 Jesup reicht, fest. 

Es blieb somit noch iibrig, den Kiistenstrich zwischen die

sem Fjord und dem iiuBersten Punkt der "Belgica"-Expedi
tion - oder richtiger der v. PAYERs Karte (77° 2' n. Br.) -
aufzunehmen. Diese Aufgabe wurde einwandfrei von del' 

"Danmark"-Expedition (1906-1908) unter MYLIUS ERICHSEN 
und I. P. KOCH gelost, an der auch der deutsche Geograph 
ALFRED WEGENER teilnahm. 

Die Gruppe mit 1. P. KOCH an der Spitze erreicht auf Schlitten die 
Independence-Bai, dringt niirdlicher hinaus bis zum Punkt unter 83° 30' 
II. Br. und 26° w. L. VOl' und iiberbriickt somit die noch bis jetzt unbekanntc 
Strecke. Die zweite Gruppe, bestehend aus MyLlUS ERICHSEN, HOGH
HAGEN und dem Eskimo BRONLUND, untersucht die Independence-Bai, 
kommt abel' auf dem Marsch langs dem von ihr entdeckten Danmark-Fjord 
urns Leben. 

1m Jahre 1909 wird die "Alabama"-Expedition un tel' EJNAR MIKKELSEN 
lind 1. P. IVERSEN auf die Suche nach del' MYLIUS ERICHsEN-Gruppe aus
gesandt; sie leistet auf Schlittentouren fast Obermenschliches. Es gelingt 
ihr abel' wedel' die Leichen noch die Sammlungen, sondern nul' einen Teil 
del' Aufzeichnungen ERICHSENS zu finden. Wahrend des ersten Winters 
wird die "Alabama" vom Eise zerdriickt, und die Mannschaft muD unter 
Zuriicklassung von Proviant die Kiiste mit einem Walfanger verlassen. 
Somit sind MIKKELSEN und IVERSEN gezwungen, auf del' Insel Shanon auf 
die Hilfsexpedition zu warten, und zwar nicht nul' wahrend des Winters 
1910/11, sondern infolge schwerer Eisverhaltnisse nochmaliger Oberwinterung 
bis zum Sommer 1912. 

Diese beiden Expeditionen haben viel Licht auf die Geo
graphie Nordostgronlands geworfen. Sehr zahlreich waren die 
weiteren Expeditionen, die die verschiedensten wissenschaft
lichen Aufgaben zu losen hatten. Unter diesen standen an der 

ersten Stelle viele danische unter KNUD RASMUSSEN und 
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LAUGE KocH und norwegische unter ADOLF HOEL u. a., die 
am meisten hervorzuheben sind. Seitens anderen Nationen be
tatigten sich hier ERICH VON DRYGALSKI, A. NORDENSKJ6LD, 
A.G.NATHORST, J.B.CHARCOT1), J.M.WORDlE, W. H.HoBBS 
u. a. 

Parallel mit den Erkundungen an der Peripherie wurden 
auch Versuche gemacht, in das Innere Gronlands vorzustoBen. 

Die ersten VorstoBe wurden 1878 von I. A. JENSEN und 
1883 von E. A. NORDENSKJ6LD von der Westkiiste aus unter
nommen; es gelang ihnen aber nicht, tief in das Innere zu 
kommen. Die erste Durchquerung, und zwar von der Ostkiiste 
nach Godthaab hin, fiihrte 1888 FRIDTJOF NANSEN mit OTTO 
SVERDRUP u. a. auf Skiern aus. 

Weitere Vberquerungen des Eisplateaus wurden ausgefiihrt: im Jahre 
1912 von KNUD RASMUSSEN und P. FREUCHEN vom Smith-Sund nach dem 
Danmark.Hafen und dem Independence-Fjord und zuriick; im selben Jahre 
von A. DE QUERVAIN aus Rintenbenk nach dem Angmagssalik-Fjord; 1913 
von I. P. KOCH und ALFRED WEGENER aus der Dove-Bucht an der Ost
kiiste (75 0 45' n. Br.) und noch einigen anderen (s. Karte). 

Die Ergebnisse all dieser kurzfristigen Forschungen auf 
der Eiskappe wurden durch die ALFRED WEGENER-Expedition 
(1930/3 I) weit iibertroffen. Sie verweiIte auf der Eismitte
Station iiber 400 Tage und hat neb en sehr aufschluBreichen 
Messungen der Dicke des Eisschildes noch exakte glaziolo
gische, aerologische und Gravitationsuntersuchungen ausge
fiihrt. 

Ihre Hauptstation - Eismitte - befand sich fast iiber 400 Tage lang im 
Zentrum des Eisplateaus (71 0 10,S' n. Br. und 39 0 56,2' w. L.B»; als Hilfssta
tionen dienten im Westen die Station Scheideck auf dem Nunatak (71 0 11' 
n. Br. und 51 0 7' w. L.) und im Osten die Station im Scoresby-Sund (durch 
W. Kopp, H. PETERS u. a. besetzt). Besonderen Wert legte man auf die 
Beobachtungen der meteorologischen Elemente in verschiedenen Luft
schichten und auf die Messungen der Eisdicke auf der Eiskappe. Zwischen 
den Stationen Eismitte und Scheideck, von denen die erste durch JOH. 
GEORGI, E. SORGE und F. LOEWE, die zweite durch K. WEmEN, H. JULG, 
K. WOLCKEN u. a. besetzt war, wurden Messungen der Eisdicke nach der 
seismischen Methode durchgefiihrt (K. HERDEMERTEN)8). 

1) 1936 bei 'der Einfahrt in den Hafen von Reykjavik zerschellt sein Schiff 
"Pourquoi Pas 7" im Sturm auf einer Klippe und die ganze Expedition auJ3er 
einem Matrosen kommt um. 

B) Wir geben hier die 1940 von E. KOHLSCHUTTER berichtigten Koordi
naten dieser Station. 

3) Wie bei den ozeani8chen Tiejenme881J,ngen mit dem Echolot das vom 
Meeresgrund reflektierte Echo einer unter der Meeresoberfll1che erfolgenden 
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Randgebirgen dar, die mit einer schwachgewolbten Eismasse 
gefiillt ist. Diese Eismasse erreicht in der Mitte des Landes 
eine Hohe von rund 3000 m bei einer Machtigkeit von etwa 
2000 m (s. Abb. 33). Ferner wurde zum erstenmal ein klima
tologischer Querschnitt bis zu groBen Hohenmit voller Jahres
reihe meteorologischer Messungen ermittelt sowie wichtige 
giaziologische Feststellungen gemacht. 

Fiir diese Ergebnisse hat ALFRED WEGENER sein Leben gelassen! Um 
fiir die Eismitte·Station, auf der seit dem Sommer GEORGI und SORGE 
vorl1lufig im Zeit (sp1lter im Winter in einer tiefen kalten Eisltiihle) lebten, 
die noch fehlende, aber unbedingt notwendige Ausriistung, so auch Lebens
mittel zu liefern, war WEGENER genotigt, zu sehr vorgeschrittener Zeit, am 
21. September, eine Reise von Scheideck dorthin zu unternehmen. Er 
brach mit LOEWE, der in Eismitte iiberwintern solIte, 13 Gronl1lndern und 

JOOO 
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Abb.33. Querschnitt durch Gronland, nach ALFRED WEGENER-Expedition 

(aus: E. HERRMANN, "Wege zum Nordpol", Berlin 1940). 

15 beladenen Schlitten auf. Hoher Schnee, Unwetter, K1llte und Dunkel. 
heit veranlaBten die Eingeborenen bis auf einen, RASMUS, zuriickzukehren. 
Mit stark reduzierter Ladung erreichte WEGENER mit LOEWE und RASMUS 
am 30. Oktober die Eismitte. Auf dem Marsch waren LOEWE aIle Zehen 
HO stark erfroren, daB sie bald mit recht primitiven Mitteln amputiert werden 
muBten. - Trotz Fortbleibens eines groBen Teiles von Betriebs- und Ver
pflegungsvorr1lten geniigte das Mitgebrachte, um die Arbeit dieser wichtigen 
Station bis zum Sommer als gesichert ansehen zu kiinnen. Um sich daher 
seinen weiteren glaziologischen Forschungen an der Weststation wid men zu 
kiinnen ... trat WEGENER kurz entschlossen mit RASMUS am Tage darauf, 
am 1. November, seinem 50. Geburtstag, den Riickmarsch an, doch kamen 
beide unterwegs urns Leben ... Nach dern Tode ALFRED WEGENERS (Abb. 34) 
wurde zurn Leiter der Expedition sein Bruder KURT WEGENER ernannt, 
der auch nach Gronland reiste und die Expedition zu Ende fiihrte. 

An die auf Schlittenfahrten durchgefiihrten Erkundungen 
der Natur der Eiskappe schIieBen sich noch solche aus der 
Luft an (s. Tafel II). . 

So fiihrte 1925 der Arnerikaner R. E. BYRD rnehrere Fliige von Etah 
iiber Nordwestgronland aus; 1931 iiberflog W. VON GRONAU auf seinern 
Fluge von Sylt nach Arnerika Gronlands Eiskappe von Scoresby-Sund bis 
Godthaab; 1930-19:12 weiHe in Anl!rnaj!"ssalik iii!> britische Air-Route
Expedition unter Leitung von H. G. WATKINS, der die Erkundung des Luft
weges zwischen England und Kanada iiber Siidgronland oblag; sie unter
hh,H irn Wint~r 1930/31 auf der Eiskappe (unter 67 0 :1' n. Br. nnd 41 0 49' 
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w. L.) eine meteorologische Station (Gourtauld). Ferner unternahm 1933 der 
Amerikaner Ch. A. LINDBERGH u. a. mehrere {tberquerungen Gronlands mit 
dem Flugzeug. Endlich fiihrte 1938 LAUGE KOCH mit dem deutschen Flug
kapitll.n MAYR einen Nonstopflug aus von Ny-Aalesund auf Spitzbergen 
lIach Nordgronland und zuriick. Auf diesem Flug wurde bei guter Sichl 
festgestellt, daB die zwischen Gronland und Spitzbergen auf dem sog. 
Nansen-Riicken vermutete Fata-Morgana-Insel nicht existiert. 

Abb. 34. ALFRED WEGENERS Grab auf der Eisplatte in Gronland 
(aus: "ALFRDD WEGENERS letzte Gronlandfahrt", Leipzig 1932). 

Jan lUayen ist eille kleine lnsel von kaum 372 qkm, sie 
wurde 1607 durch HENRY HUDSON entdeckt.Die Tatigkeit 
des vulkanischen Beerenberges, der mit seinen 2270 m der 
h6chste unter den arktischen lnseln ist, ist gegenwartig unter
brochen. 

Trotz ihrer nordlichen Lage besitzt die Insel ein relativ miJdes Klima 
mit starken Niederschlll.gen (jll.hrlich 870 mm) und hiiufigem Nebel. Die 
Insel war bis 1921 Niemandsland und unbewohnt, seit dieser Zeit ist sie von 



Norwegern in Besitz genommen worden, die hiel' eine Wettel'station mit 
Funksender erbaut haben. Man findet hier 41 Arten von Bliitenpflanzen . 

Europaischer Polarsaum. Das geschichtlich alteste und 
zugleich das nordlichste bewohnte Kulturland wird wohl Nor
wegen sein, das, wie die archiiologischen Funde beweisen, be
reits etwa zwei Jahrtausende vor unserer Ara von demselben 
germanischen Stamm, der das Land noch heute innehat, be
volkert war. Die historische Zeit fangt in Norwegen mit dem 
9. Jahrhundert unserer Ara, mit den Wikingerziigen, an 
(Abb. 35). 1m Jahre 872 wurde der norwegische Staat durch 
Konig HARALD HAARFAGER gegriindet und Ende des 10. Jahr-
hunderts durch Konig OLAF I. das Christen tum eingefiihrt. 

Abb,35. Wikingerschiff aus dem 10. Jahrhundert, nach den 1880 bei Sande· 
fjord gefundenen Resten (aus: A. NORDENSKJOLD, "Umsegelung Asiens unll 

Europas, 1882), 

In den Jahren 870-890 unternahm ein Norweger, OTTAR, 

eine Erkundungsreise von Norwegen aus urn das Nordkap 
herum, langs der Nordkiiste Lapplands bis in die WeiBe See. 

Von seiner Reise wird in der vom angelsachsischen Konig ALFRED DEM 
GROSSEN herausgegebenen Weltgeschichte von OROSIUS ausCiihrlich berichtet. 
Zu der Zeit war von Cinnisch.lapplllndischen Stllmmen nicht nur die Kola· 
Halbinsel, sondern auch das Gebiet urn die WeiBe See und noch siidlicher 
davon bevolkert. Mit diesen Eingeborenen konnte sich OTTAR, wie es aus 
seiner Erzllhlung hervorgeht, gut verstllndigen. Es waren also keine Russen. 
Die Russen erschienen an den Kiisten der WeiBen See erst Ende des 13. Jahr· 
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hunderts und an der Murmankiiste, d. h. an der Nordkiiste der Kola
Halbinsel, noch ein Jahrhundert spater. Es waren Auswanderer aus dem 
Furstentum Nowgorod, das zum Hansabundnis gehorte. Sie erreichten sehr 
friih auch das von Samojedenstammen bewohnte FluBgebiet der Petschora 
und errichteten an mehreren Stellen Siedlungen. Bereits Mitte des H. J ahr
hunderts st.and den Russen laut Vertragen zwischen Nowgorod und Nor
wegen das Recht zu, im lapplandischen Finmarken, d. h. beinahe bis zum 
heutigen Tromso, Tribut zu erheben. Auch die Norweger haben ihrerseits 
von den Kola-Lapplandern Tribut erhoben. Es fehlte auch nicht an be
waffneten Auseinandersetzungen zwischen den beiden Landern. In das 15. 
und 16. Jahrhundert failt die Bliitezeit der russischen Dorschfischerei an 
der nordlapplandischen Kiiste. Zahlreiche norwegische und danische Schiffe 
kamen hierher, urn Fische zu kaufen. 

Wir sehen also, daB zur Zeit del' ersten VorstoBe del' Eng
lander und Hollander auf del' Nordostpassage am Ende des 
16. Jahrhunderts die Kiisten Nordeuropas schon eine see
tiichtige Bevolkerung besaBen, die mit den nordischen Ver
haltnissen we it besser vertraut war als die Seeleute diesel' bei
den Nationen. 

Nachdem wir eine Dbersicht iiber Gronland und die Lander 
Polareuropas gegeben haben, wollen wir zu den unter dem 
EinfluB des Atlantik stehenden Archipeln Svalbard, Nowaja 
Semlja und Franz Joseph-Land iibergehen. 

Svalbard oder Spitzbergen wurde wahrscheinlich schon 
im 12. Jahrhundert von den Wikingern entdeckt und unter 
dem Namen Svalbard - was etwa "kalter Rand" bedeutet - fiir 
mit Gronland zusammenhangend gehalten. Die Fahrten dort
hin waren ja durch den Galfstram, der die Bahn frei von Eis 
hielt, we it mehr begiinstigt als die Fahrten nach GrOnland. 
Die historisch nachweisbare Entdeckung dieses Archipels fand 
aber erst im Jahre 1596 durch die hollandische Expedition 
unter JAN RIJP, VAN HEEMSKERCK und WILLEM BARENTS 
statt, die die Westkiiste entdeckte. Auf derselben Forschungs
fahrt wurde auch die Baren-Insel gesichtet. Es existieren abel' 
historische Quellen, die darauf hinweisen, daB Spitzbergen 
schon VOl' 1596 von den Russen zwecks Robbenschlag be
sucht wurde. 

])ie Westfassade mit den spitzen alpinen Bergen und Gra
ten, von denen das Archipel seinen Namen erhalten hat, stellt 
die schOnste Seite Spitzbergens dar. Ihre Hohe iibersteigt hier 
selten 1000 m, im Innern erhebt sich das Plateau nul' iiber 

9!~ 



600 m. Nur hier und da ragen Bergkegel mit Spitzen aus 
dem Schnee herims, wobei der hochste Berg des Archipels, 
del' Newton-Berg, eine H6he von 1730 m erreicht (Abb. 36). 

Sobald die Nachricht von den reichen Walfisch- und Robbengriinden im 
Norden durch die Hollander bekannt wurde, erschienen im nachsten Jahr 
VOl' Spitzbergen fast gleichzeitig mit den Hollandern auch Englander; del' 
englische Konig JAKOB I. liell sogar durch einen Erlall das Eiland in King 
James Newland umbenennen und den Walfang dort zum Monopol der Eng
lander erklaren. Die Hollander liellen sich aber nicht abschrecken und ent
sandten im folgenden Jahre zum Schutze ihrer Walfanger 4 Kriegsschiffe in 
die Gewasser von Spitzbergen. In der nachstfolgenden Zeit erschienen hier, 

Abb.36 . Kings-Bai mit Kings-Gletscher, Spitzbergen 
(aus: R. SAMOILOWITSCH, "Der Weg nach dem Nordpol",. 1931). 

ebenfalls unter bewaffnetem Schutz, danische Fangschiffe und in den Jahren 
1644 und 1653 auch hanseatische aus Hamburg und Bremen. Die fiihrende 
Rolle aber hatten hier die Hollander fast bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 
Zeitweise waren die Hollander auf Spitzbergen so zahlreich, dall auf der 
Amsterdam-Insel, im Nordwesten des Archipels, eine Siedlung namens 
Smeerenburg mit Trankochereien entstand, wo sich in manchem Sommer 
bis zu 10000 Menschen aufhielten. Diese Siedlung wird aber nicht lange 
existiert haben, da F. MARTENS (s. S. 97) sie schon im Jahre 1671 als eine 
verlassene Statte vorfand. Wahrend der Bliitezeit des Walfanges haben in 
der Zeitspanne 1669-1769 allein 14167 Schiffe del' Hollander nicht weniger 
als 57590 Wale el'legt. Es ist daher kein Wunder, dall bei einem solchen 
ungeregelten Raubfange die Bestande an diesen koslbaren Tieren sehr schnell 
stark reduziert wurden und del' wertvollste del' Wale, der Gronlandwal, 
sogar fast vollig ausgerottet wurde. 
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1m 19. Jahrhundert wurde del' Walfang im Norden fast aussehliel3lich 
von Norwegern betrieben. Die Russen, mit sehr wenigen Ausnahmen, be
teiligten sich nieht an diesem Gewerbe, sie haben aber praktisch fast aJlein 
etwa 3 Jahrhunderte lang auf Spitzbergen geherrscht: wahrscheinlich noch 
vor der Entdeckung der Insel im Jahre 1596 bis zur zweiten Halfte des 
vorigen Jahrhunderts. Sie hielten sich hier nicht nur im Sommer, sondei'll 
auch im Winter auf und betrieben in den Kiistengewassern WalroG-, Robben
und WeiBfischfang, Barenjagd und im Inneren des Eilandes Jagd auf Ren
tiere und Polarfiichse; auch Daunen von Eidergansen wurden gelegentlirh 
gesammelt. Sie besuchten fast samtliche Inseln des Archipels und errichteten 
sowohl leichte Hiitten aus Brettern als auch Winterblockhauser aus Treib
holz (s. Abb. 37). Viele von den Russen verbrachten mehrere Jahre lang 
auf Spitzbergen, so z. B. lWAN STAROSTIN, der dort 32 Winter verweilte 
lind 1826 in Greenharbour gestorben und begraben ist. 

o 

• lfiiHen 
• Blockllliaser 

Abb. 37. Orte auf Spitzbergen, an 
denen die russischen Robbenfanger 
im 18. Jahrhundert ihre Sommer
bzw. Winterstationen hatten (nach 

B. KEILHAU, 1829). 

Zur Ablosung der Russen 
auf dem Lande sind 1819 die 
Norweger gekommen, urn hier 
dasselbe Gewerbe weiterzutrei
ben. Von den vielen Dramen, 
die sich unter den Fangleuten 
auf Spitzhergen abgespielt ha
ben, fallen einige durch ihre 
Tragik besonders auf. So zum 
Beispiel: 

1m Spatsommer 17!.3 legte an der 
wenig besuchten Edge-Insel ein russi
sehes Robbenfangschiff an. Der Ka
pitan A. CHIMKOW und drei Matrosen 
gingen an Land, um sich nach einem 
Hause zur Uberwin terung umzusehen. 
Als sie an die Kiiste zuriickkehrten, 
war das Schiff mit dem Eis, das vor 
der Kiiste lag, verschwundpn. Dip 

Leute hatten nur ein Gewehr mit 12 SchuG Munition bei sich, ein Feuerzeug 
mit Ziindung, einen Kessel, ein Beil, etwas Brot, aber weder Winterkleidung 
noch Proviant. Mit Treibholz besserten sie das Haus aus, aus Treibholz 
sehnitzten sie sich Bogen und Pfeile; aus Nageln, die in einer Planke steck ten, 
fertigten sie Speer- und Pfeilspitzen an, aus RentierfeJlen Kleider. Sie erlegten 
auch Baren und trieben wohlbehalten dieses Robinsonleben 6 Jahre lind 
3 Monate lang, bis sie von einem Schiff abgeholt wurden. 

Was nun die wissenschaftIiche Erforschung und Kartierung 
Spitzbergens anbetrifft, so haben seine Entdecker, die Hol
lii.nder, wie dieses aus dem griindlichen Werk von F. C. WIE
DER (1919) hervorgeht, in der Zeitspanne von 1596-1829 
eine Reihe von Karten veroffentlicht. Die ersten ausfiihr-
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lichen, mit Abbildungen versehenen Schilderungen der Natur 
Spitzbergens, seines Pflanzen- und Tierlebens sowie seines 
Walfanges finden wir aber im 1675 in Hamburg erschienenen 
Werk von FRIEDRICH MARTENS, der als Feldscher im Jahre 
1671 mit einem deutschen Walfanger "Jonas im Walfisch" 
die Reise dorthin unternahm. 

Die ersten physikalisch-geographischen Beitrage lieferten 
die 1758 stattgefundene Forschungsreise des schwedischen 
Gelehrten A. R. MARTIN, sowie die Reisen des Vaters und 
Sohnes W. SCORESBY in den Jahren 1802-1822. Geologische 
Forschungen wurden zuerst vom Norweger B. KEILHAU, der 
1827 mit der deutschen Expedition von BARTHO V. L6WENIGH 
gekommen war, sowie 1837 vom schwedischen Gelehrten 
SVEN LOVEN ausgefiihrt. 

Diese Reisen bildeten die Grundlage fiir weitere Forschungen, an den en 
sich Gelehrte aller L1l.nder beteiligt haben. Dabei Schweden, das iiber 30 Ex· 
peditionen unter A. NORDENSKJOLD, DE GEER, A. NATHORST u. a. entsandt 
hatte, leis tete Besonderes auf dem Gebiete der geologischen Forschung, steJlte 
vor allem den Reichtum an Bteinkohle auf Spitzbergen fest und bestimmte 
dadurch fiir die Geschichte dieses Archipels eine neue Ara. Ferner haben 
sich Norweger, wie wir weiter zeigen, Deutsche und auch Engl1l.nder (M. W. 
CONWAY, A. R. GLEN u. a.) viel urn die ErschlieBung dieses Eilandes bemiiht. 
Von deutschen Expeditionen erw1l.hnen wir hier: die der Zoologen F. SCHAU
DINN und F. ROMER (1899), die groBe marine Funde mitbrachte und die 
Anregung zur Herausgabe eines Standardwerkes - "Fauna arctica" - gab; 
die Vorexpedition fiir die Siidpolarexpedition von W. F1LCHNER (1910); 
im n1l.chsten Jahre die Reise der Zeppelinkommission nach Kingsbai 
zwecks' Priifung der Moglichkeit, Luftschiffe starrer Konstruktion fiir aero
logische Forschungen in der Arktis zu verwenden, an der sich auBer dem 
Grafen F. ZEPPELIN Prinz HEINRICH VON PREUSSEN, E. VON DRYGALSKI 
u. a. beteiligten. Das erste Ergebnis war die Griindung eines geophysikali
schen Observatoriums in der Kreuzbucht (im Ebeltoft-Hafen), das bis zum 
Weltkrieg unter Leitung von KURT WEGENER gearbeitet hat. 1m Jahre 1912 
rand eine verh1l.ngnisvolle Vorexpedition zu einer arktischen Expedition unter 
SCHRODER-STRANZ statt, die den 7 Mann das Leben kostete. Die Rettung 
der iibrigen ist dem Kapitll.n A. RITSCHER zu verdanken, der mitten im 
Winter auf einem 71/ 2 t1l.gigen Alleinmarsch auf Skieren die Advent-Bai er
reicht und eine Hilfsaktion in Gang gebracht hatte. Unter vielen deutschen 
Forschernamen nennen wir hier: Herzog ERNST VON SACHS EN, K. GRIPP, 
M. GROLL, M. GROTEWAHL, E. HERRMANN, H. RIECHE, E. SORGE. Nicht 
vergessen soli auch die groBe franzosische "La Recherche"-Expedition im 
Sommer 1838-18lo0 unter P. GAIMARD bleiben. Sie hat u. a. zum erstenmal 
einen Fes8elballon zu aerologischen Zwecken verwendet. 

Von groBer Bedeutung sind auch die 1898 bis 1902 ausgefiihrten Arbeiten 
der RU88isch-Schwedischen Gradmessung8-Expedition unter Leitung von 
TH. TSCHERNYSCHEW und A. W ASSILJEW russischerseits und ED. JADERIN 
und G. DE GEER schwedischerseits. Die Expedition hat exakte Messungen 
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eines Meridianbogens von 4 0 19' zwischen der Sudspitze des AJ'chipels 
(76 0 30' n. Br.) und der niirdlichsten der Sieben Inseln (80 0 49' n. Br.), 
namlich auf einer Strecke von 460 krn, ausgefilhrt. Uber die Expeditionen 
mit Flugzeugen sprechen wir an anderer Stelle (s. S. 139). 

Nach del' heroischen W ikingerperiode fangen die Nor
weger erst nach den napoleonischen Kriegen wieder an, eine 
bedeutende Rolle im Norden zu spielen. Ab 1814 namlich, als 
das Biindnis Norwegens mit Danemark durch ein solches mit 
Schweden ersetzt wurde, horte Finmarken auf, eine vernach
lassigte danische Provinz zu sein. Ihr und ihrer finnisch-Iapp
landischen Bevolkerung wird von jetzt ab viel Aufmerksamkeit 
geschenkt: es werden Leuchttiirme und Telegraphenstationen 
an del' Kiiste errichtet, Schnelldampferverkehr, Fischerei
inspektion und Meeresforschung sowie Seerettungsdienst ins 
Leben gerufen. VOl' aHem abel' wird Finmarken von nor
wegischen Elementen kolonisiert, die dort einige Stadte griin
den. Die Norweger beginnen jetzt neb en dem Walfang auch 
Robbenschlag im Norden zu betreiben und unternehmen zu 
diesem Zweck Eisreisen bis in die Kara-See. 

Es wurde schlieillich auch mit einer systematischen Aufnahme und Er· 
forschung Spitzbergens begonnen, und zwar zuerst in den J ahren 1906 und 
1907 auf den Expeditionen des Filrsten VON MONACO seitens des Geologen 
A. HOEL und des Topographen A. STAXRUD. Diese Untersuchungen filhrten 
zur Grilndung in Oslo einer Rvalbard· und Eismeerforschungszentrale, die unter 
Leitung ihres Direktors A. HOEL eine lange Reihe von Expeditionen nach 
Spitzbergen und auch nach Griinland entsandte. Unter anderem wurde 
auch hier, wie in Ost· Griinland, in den J ahren 1936 bis 1938 nach deu tschen 
luftphotogrammetrischen Methoden (Otto Lacmann) un tel' Leitung von A. HOEL 
der ganze Svalbard.Archipel aufgenommen. An den vielen norwegischen For. 
schungen beteiligten sich auBer den schon genannten folgende norwegische 
Gelehrte: F. NANSEN, J. HJORT, H. GRAN, O. HOLTEDAHL, E. DAHL U. a. 

Seit Beginn unseres Jahrhunderts liegt die Bedeutung Spitz
bergens nicht in seinen Fanggriinden, sondern in seinem 
Reichtum an vortrefflicher Steinkohle, die vier geologischen 
Abschnitten - dem Karbon, Jura, Kreide und Tertiiir - an
geMrt. Die heutigen Kohlenbergwerke sind vorwiegend mit 
del' Tertiarkohle beschiiftigt, die sich in Flozen dicht an del' 
Oberflache fast horizontal zwischen dem Eis-Fjord und 
del' Van Mijen-Bai (in Bellsund) hinzieht. Die Jura- und 
Kreidekohlenlager nehmen die nordlichen Buchten des Eis
Fjords ein und die Karbonkohle - das Gebiet zwischen dem 
Eis-Fjord und den Agardh- und Whales-Buchten. Am zu-
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ganglichsten sind die Tertiarfloze, auch ihr Abbau ist un
gefahrlich, da die niedrige Temperatur der Luft und der 
standig gefrorene Boden unter den Flozen weder Wasser
andrang noch Schlagwetterexplosionen durch Bildung von 
Kohlengasen zulassen. Man schatzt den gesamten Vorrat an 
Steinkohle bis auf iiber 8,5 Milliarden Tonnen (s. Abb. 38). 

Als erste haben sich zum Abbau der Kahle die Amerikaner gemeldet, die 
1906 an der Westktiste der Adventbai (im Eis·Fjord) die Niederlassung 
Longyaer City grtindeten. 1m Jahre 1916 ging diese Grtindung in nor
wegische Hiinde tiber. 1908 begannen die Engliinder an der Ostktiste der
selben Bucht den Kohlenabbau, aber auch diese Mine wurde bald von einer 
norwegischen Gesellschaft tibernommen. Auch Schweden beg ann 1910 in 
der Braganza-Bai, die Russen 1914 in der Coal-Bai und die Holliinder in 
Barentsburg mit der Kohiegewinnnng. Es befanden sich eine Zeitlang etwa 

Abb. 38. Advent-Bai im Eisfjord , Spitzbergen. Die schwarzen Linien zeigen 
die Lage der Kohlenfloze (aus: A. HOEL , " Result. norske Statsunderst. Spits

bergeneksped." , Bd. I, Nr. 6, Oslo 1925). 

15 verschiedene Unternehmen in Tiitigkeit in Spitzbergen. In der Zeitspanne 
1907 bis 1924 wurden insgesamt 1781150 Tonnen Steinkohle exportiert. 

Die geographische Lage und die klimatischen Verhiiltnisse Spitzbergens, 
besonders aber Arbeiter- und Verschiffungsfrage haben bald gezeigt, daB die 
Ausbeutung der Spitzbergenkohle nur fUr Norwegen und SowjetruBiand 
okonomisch tragbar erscheint. Heute befinden sich dort fast allein nur noch 
Kohlenbergwerke dieser beiden Staaten, und zwar: 1. im Eis-Fjord: sow;et
russische (in Greenharbour Barentsburg und Coal-Bai Grumant) und nor
wegische (in der Adventbai) und 2. in der Kings-Bai norwegische (bei Ny
Aalesund). Am stiirksten ist der Kohlenexport aus den Bergwerken Barents
burg und Grumant nach den nordrussischen Hiifen von Murmansk und Ar
changelsk; viel Kohle wird auch ftir den Betrieb auf der Nordsibirischen 
Seeroute befordert. In diesen Werken werden tiber 2000 Arbeiter und An
gestellte ganzjiihrig beschiiftigt. 

Wie bekannt, ist der Archipel Svalbard (Spitzbergen, Hope
Insel und Biiren-Insel) 1920 durch den Vertrag von Ver
sailles Norwegen zugesprochen worden. Seit dieser Zeit sind 
hier auch recht geordnete Verhaltnisse eingetreten; es findet 
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ein planmiHSiger Dampferverkehr zwischen Tromso und den 
Hauptorten von Spitzbergen statt, in Longyearbyen und Ny 
Aalesund sind Funkstationen in Betrieb gesetzt, zur Sommer
zeit werden an verschiedenen Orten Poststationen und in Ny 
Aalesund ein kleines Hotel geoffnet. Somit wird Spitzbergen 
von jetzt ab eine noch schneller und bequemer zu erreichende 
SHitte fur Polarforschung werden, was von grofSer Bedeutung 
ist, da hier der groBte Teil alIer geologischen Formationen 
vom Silur bis zum Tertiar und Quartar vorkommt; auch als 
Ausflugsort fur Schiffe der Touristen und JagdgeselIschaften 
wird Spitzbergen in Zukunft noch mehr zur Geltung kommen. 

Die Baren-Insel erhielt ihren heutigen Namen von den 
HolIandern, von denen sie 1596 entdeckt wurde (s. S. 94). Eine 
Zeitlang war die Insel auch unter dem Namen Sherry Island, 
wie sie 1606 vom Englander S. BENNETT benannt wurde, be
kannt. Es ist eine kleine Insel von 173 qkm. 1m Norden stellt 
sie eine niedrige Felsenebene dar, die im sudlichen Teil ZUIll 
Plateau mit dem 536 III hohen Mount Misery ansteigt. 1m 
Sommer ist die Insel meist von Nebel umhulIt. Ihre Vege
tation weist kaum 50 Arten von Blutenpflanzen auf, sonst nur 
Moose und Flechten. 

Ab 1920 gehort die Baren·lnsel zu Svalbard und besitzt in Tunheim an 
ihrer Ostkiiste eine Wetter., Radio- und Poststation. 1898 hat der deutsche 
Seefischerei-Verein im Norden der lnsel (im Herwig-Hafen) eine Fischerei
station errichtet. Das geplante Unternehmen ist aber nicht zustande ge
kommen. 

N owaja Semlja ist eine langgestreckte Doppelinsel von 
81280 qkm. Die durch den Matotschkin Schar getrennten 
Inseln bilden zusammen mit der Insel Waigatsch die Fort
setzung des Pae-Choigebirges, einer Abzweigung des Urals. In 
seinem sudlichen Teil ist das Land niedrig und Illoostundra
artig, gegen den Matotschkin Schar hin steigt es immet me hI' 
an, wobei einige Gipfel 1500 m erreichen. Hier, an del' Ost
seite, gibt es auch Gletscher. Der nordliche Teil stellt ein etwa 
600 m hohes, mit Eis bedecktes Hochplateau dar (Abb. 39). 

Nowaja Semlja ist nach Gronland das alteste Polareiland. 
Bereits 1569 findet man es auf den Karten von MERKATOR 
unter del' Bezeichnung "Nova Zemla". Auch die ersten eng
lischen und holIandischen Seefahrer des 16. Jahrhunderts 
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trafen hier auf der N ordostpassage alte, von Russen errich
tete Holzkreuze an. Man nimmt an, daB bereits Mitte des 
16. Jahrhunderts ' auf Nowaja Semlja einige Samojeden ge
lebt haben; einige von den Eingeborenen, wie DE LA MAR

TINIER, der Arzt einer danischen Expedition von 1653, be
hauptet, sind sie sogar nach Europa entfiihrt worden. Es gibt 
aber keine Anzeichen dafiir, daB hier jemals eine standige Be
volkerung gesessen hat. 

Abb.39. Nowaj a Semlja. Zentralteil del' nordlichen Insel 
(aus: Erg.-Heft 216 zu "Pet. Mitt." , 1935). 

Bis VOl' 1872 haben Samojeden und Russen dieses Land nur zum Robben-, 
WeiJ3fisch- und Lachsfang sowie zur Pelztierjagd besucht und auch gelegent
lich dort iiberwintert. Auch sind Faile bekannt, wo russische Sektierer hier 
Schutz vorVerrolgungen gesucht haben, die jedoch meist in kurzer Zeit den 
unwirtlichen Verhaltnissen zum Opfer fielen. Die ers te Siedlung auf Nowaja 
Semlja entstand im Jahre 1872 am Kostin Schar an derWestkiiste del' siid. 
lichen Insel, und 1877 wurde etwas nordlicher davon, in Malyje- Karamakuly, 
eine Rettungsstation , bald darauf auch eine Samojedensiedlung sowie eine 
meteorologis'che Station gegriindet. 1m Laure der Zeit entstanden an der 
Westkiiste noch weitere Kolonien, in denen jetzt auch Russen leben. 1894 
wurde zwischen Archangelsk und Nowaja Semlja eine regelmaBige Dampfer
verbindung geschaffen. Heute besitzt Nowaja Semlja bereits zehn Kolonien 
(davon eine an del' Ostkiiste del' nordlichen Insel) mit insgesamt etwa 350 
Einwohnern. tiber die Halfte sind Russen, der Rest Samojeden. Auch zehn 
Wetterstationen und ein physikalis('.hes Observatorium (am Matotschkin 
Schar) sind errichtet worden und versehen den Weltwetterdienst mit Funk
meldungen (s. Abb. 40-4.3). 
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Wie auf Spitzbergen, so wird auch hier in cler letzten Zeit 
mehr Wert gelegt auf die Gewinnung von BodenschiHzen als 
auf das Jagdgewerbe, das stets nur begrenzte Entwicklungs
moglichkeiten hat. Und in dieser Richtung haben auch hier 
geologische Forschungen zu sehr wichtigen Ergebnissen ge
fiihrt. Es wurden auf der Waigatsch·,.Insel in der \Varnek
Bucht reiche Lagerstiitten von BIei und Zink und an der Miin
dung der Amderma 1) FluBspat (Fluorit) entdeckt. Heute sind 

Abb.40. Samojeden der noch wahrend zaristischer Regierung gegriindeten 
Kolonie in der Beluschja·Bucht, Westkiiste von Nowaja Semlja 

(Aufnahme der "Sviatogor".Expedition, 1920). 

an diesen Orten. Siedlungen von je 2000- 3000 Arbeitern und 
An?"estellten entstanden, die den Betrieb in dies en Minen ver
sorgen. 

Die geographische ErschlieBung von Nowaja Semlja be
ginnt eigentlich durch die holliindische Expedition unter V AN 
HEEMSKERCK und WILLEM BARENTS, die 1596 urn die Nord
spitze von Nowaja Semlja den Weg nach Indien zu finden 
suchte. Es gelang ihr auch, die Nordspitze dieses Landes zu 
umsegeln und an der Ostkiiste, also schon in der Kara-See, im 
Eishafen (760 n. Br.) zu iiberwintern. 

1) Amderma Jiegt auf dem Kontinent an der Kiiste der Rara-See (s. Taf. II). 
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Das Schiff wurde bald vom Eise zerdruckt, und die 1?kopfige Besatzung 
baute sich aus Treibholz und Planken des Schiffes ein Winterhaus. Skorbut 
raffte BARENTS und vier Mann der Besatzung dahin , die iibrigen verlieBen 
im Sommer 1597 den Eishafen und segelten in zwei Booten wieder urn die 
Nordspitze des Eilandes herum nach Suden; sie begegneten zwei russischen 
Schiffen, auf denen sie Aufnahme fan den . Wahrend der Vberwinterung 
wurden erstmaJig in RuJlland regelmaJlige meteorologische Beobachtungen 
angestel1t (wenn auch ohne Thermometer und Barometer, die damals noch 
nicht erfunden waren). AuJlerdem lieferte diese Expedition eine Karte der 
West- und Nordkiiste von Nowaja Semlja. An dieser sowie an zwei vorher 
stattgefundenen hol1andischen Nordreisen beteiligte sich GERRIT DE VEER, 
der eine ausfuhrliche Beschreibung dieser drei Reisen gegeben hat. 

Abb.41. Sommerzelt der Samojeden an der Westkiiste VOn Nowaja Semlja 
(Aufnahme der Murman-Expedition). 

Erst 160 Jahre danach lauft wieder ein Schiff, namlich das 

des halblegendaren SAWWA LOSCHKIN, Nowaja Semlja an. 

LOSCHKIN soll Nowaja Semlja mit zwei Oberwinterungen um

segelt haben. 

1768 segelt nach Nowaja Semlja Steuermann ROSMYSLOW, der den 
Sund - den heutigen Matotschkin Schar - entdeckt und hier iiberwintert. 
Seine Leute leiden stark an Skorbut, doch gelingt es ihnen im Fruhjahr, 
die Kara-See zu erreichen. In den nachfolgenden Jahren werden wieder 
einige Expeditionen nach Nowaja Semlja ausgesandt, urn dort nach Boden-
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schlltzen zu suchen und auch kartographische Arbeiten vorzunehmen, sie 
hatten abel' aile wenig Erfolg. Die wissenschaftliche ErschlieBung del' Nowaja 
Semlja beginnt erst 1821 bis 1824 unter Leitung von Kapitlln TH. LUTKE. 
Aber auch ihm war es infolge schwieriger Eisverhllltnisse nicht beschieden, 
in die Kara-See. vorzustoBen . 1832/33 wurde P. PACHTUSSOW ausgesandt. 
Diesem gelang es durch die Kara-StraBe in die Kara-See durchzustoBen und 
die sudliche und iistliche Kiiste del' siidlichen Insel zu kartieren . Noch zwei 
Jahre spllter haben PACHTUSSOW und A. ZIWOLKA Matotschkin Schar und 
die Ostkiiste del' niirdlichen Insel bis etwa 75° n . Br., d. h. bis dicht an die 
Winterstation BARENTS im Eishafen kartiert. 1837 wurde die Westkiiste der 
Nowaja Semlja von del' Expedition unter K. VON BAER und H. LEHMANN 

Abb.I.2. Russische Kolonisten in del' Beluschja-Bucht, Westkiiste 
von Nowaja Semlja (Aufnahme del' "Sviatogor"-Expedition, 1920). 

besucht. Auch ihr gelang es nicht, die Kara-See zu erreichen. Die un
gunstigen Erfahrungen von LUTKE und vON BAER veranlaBten sie, die 
Kara-See einen "unzulllnglichen Eiskeller" zu nennen. Diese autoritative 
ungunstige A.uBerung wirkte sich abel' sehr nachteilig auf die weiteren For
schungen, besonders in bezug auf die Schiffahrt zu den Miindungen von Ob 
und Jenissej , aus. 

Seitens RuBland wurde damals der Nowaja Semlja libel'
haupt wenig .Aufmerksamkeit geschenkt, desto mehr aber sei
tens del' norwegischen Robbenfanger, die im Zeitraume von 
1869-1872, also fast 300 Jahre nach WILLEM BARENTS Reise, 
als erste die Nordinsel von Nowaja Semlja nicht nul' umsegel
ten, sondeI'll auch kartierten und auch die ersten wissenschaft
lichen Aufschliisse libel' die Kara-See brachten. 
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Es waren die Fangschiffe unter den Kapitanen E. CARLSEN, I. DOERMA, 
ED. und S. JOHANNESEN, F. MACK u . a. Dabei hat E. CARLSEN 1871 im 
Eishafen das Winterlager WILLEM BARENTS' besucht und in unberiihrtem 
Zustande gefunden. Seit diesel' Zeit betrieben die Norweger den Robben
fang in der Kara-See. Auf diesen Fahrten wurde 1878 von E. H. JOHANNE
SEN inmitten der Kara-See die Einsamkeits-Insel entdeckt. 

Nun wachst jetzt das Interesse fiir die Kara-See und die 
nordsibirische Seeroute, und Nowaja Semlja bleibt we iter 
wenig beachtet. 

Abb.43. Eine Opferstelle del' Samojeden an der Siidwestkiiste der Waigatsch
Inset (aus : F . G. JACKSON, " The Great Frozen Land , London 1895). 

In dieser Zeit (1896) wird das Eiland von Fiirst B. B. GOLITZIN besucht, 
um in Malyje-Karmakuly die Sonnenfinsternis zu beobachten. 1899 bis 
1901 arbeitete auf Nowaja Semlja del' Maler A. A. BORISSOW, ferner die 
norwegische Expedition von 0_ BIRKELAND (1902/03) zur Erforschun!i des 
Polarlichtes, sowie die CH. BENARDS und W. RUSSANOWS (1908). 1m Jahre 
1910 und 1912 unternimmt RUSSANOW weitere Reisen . Vom Matotschkin 
Schar aus startet er zu seiner letzten Forschungsreise durch die Kal'a-See 
an Bord des " Herkules". Nach einigen spateI' gefundenen Gegenstanden dieser 
Expedition zu urteilen, muBte RUSSANOW in der Westsibirischen See mit der 
gesamten 12kopfigen Besatzung umgekommen sein . AuBel' der RUSSANOW
Expedition befanden sich in den nordischen Gewassern noch folgende unheil
volle russische Expeditionen: 1912-1914 die von G. SED OW und G. BRUSSI
LOW, 1914-1915 die von B. WILKITZKI mit " Taimyr" und "Waigatsch" und 
1920 die des Eisbrechers "Solowej Budimirowit8ch". Zur Hilfeleistung wurden 
diesen Schiffen aus Norwegen 1914 und 1915 durch den Beauftragten fiir 
diese Aktion L. BREITFUSS fiinf Expeditionen entsandt. Eine davon hatte 
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den Pilot Leutnant J. NAGURSKI an Bord, der 1914 auf dem Wasserflugzeug 
Farman die ersten in der Arktis erfolgreichen Fliige ilber Nowaj a Semlja und 
die Barents-See bis etwa 76 ° 30' n . Br. ausfiihrte. 1920 wurde dem in der 
Kara-See in Not befindlichen Schiefe wieder Hilfe aus Norwegen gesandt, 
und zwar durch den Eisbrecher " Krassin"l) (s. Abb. 44) unter Leitung von 
L. BREITFUSS und Kapitan OTTO SVERDRUP. 

Zur Sowjetzeit wurde der Erforschung von Nowaja Semlja 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Das Eiland wurde von einer 
groBen Anzahl Wissenschaftler zu geologischen, biologischen 
und geophysikalischen Studien sowie zur Lasung verschiede-

Abb.44. Eisbrecher "Krassin" , ex "Sviatogor" 
(aus: R. SAMOILOWITSCH, " Der Weg nach dem Nordpol", 1931). 

ner Rentierzuchtfragen besucht. Auch mit Kiistenvermessun
gen wurde begonnen. Von fremdlandischen Expeditionen 
wahrend dieser Zeit ist nur die norwegische unter O. HOLTE

DAHL (1921) zu nennen. 
Die Kolgujew-Insel (3728 qkm) wird hauptsachlich von 

Samojeden bewohnt, die Rentierzucht und Gansejagd betreiben. 
Als 1556 die englische Expedition unter BURROUGH hier an
legte, begegnete er Russen, die ihm den Namen der Insel mit-

1) Man erhielt 1920 den Eisbrecher, der damals den Namen "Sviatogor" 
trug, aus England, das ihn filr die Rechnung der zaristischen Regierung er
baut, aber infolge politischer Wirren noch nicht abgeliefert hatte. 
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teilten. 1767 sollen hierher 40 russische Sektierer vor Verfol
gungen gefliichtet sein. 

Franz Joseph-Land ist der jiingste Archipel im atlan
tisch-europaischen Gebiet von etwa 20000 qkm. Er befindet 
sich wie Svalbard auf dem europaischen Kontinentalsockel und 
weist in noch starkerem MaBe die Landauflosung auf. Die 
plateauartige Inselflur mit ihren steilen Hangen ist fast ganz
lich mit einer Eisdecke iiberzogen. Bei den am besten unter
suchten siidlichen Inseln treten unter der Eiskappe horizontal 
gelagerte schwarze Basaltschichten hervor. Da die Inseln nicht 
hoch sind (die hOchste Erhebung auf dem Wilczek-Lande, 
der Wiillerstorff-Berg, erreicht nur 735 m), ist hier die 
Gletschertatigkeit bedeutend schwacher als auf Spitzbergen, 
und die tafelformigen Eisberge erreichen eine Hohe iiber dem 
Meeresspiegel von nur 20-25 m (s. Abb. 7). Wie bekannt, 
ist Franz Joseph-Land im Jahre 1873 von der osterreichisch
ungarischen Expedition von C. WEYPRECHT und J. V. PAYER 
entdeckt worden. 

Schon an der Nordwestkiiste Nowaja Semljas wurde das Schiff "Tegett
hoff" vom Eis erfaJ3t und fing an nach Norden zu driften. Nach 372tagiger 
unfreiwilliger Eisfahrt gelangte es an ein unbekanntes Eiland - das Franz 
Joseph-Land .. Es wurden mehrere Schlittenfahrten iiber den Archipel in 
nordlicher Richtung bis zum auJ3ersten Punkt unternommen und der groBte 
Teil des Archipels aufgenommen. Da auch vor dem zweiten Winter mit einer 
Befreiung des Schiffes nicht zu rechnen war, wurde das Schiff verlassen 
und die Riickreise in Booten und Schlitten zur Nowaja Semlja angetreten, 
wo russischen Fangschiffen begegnet wurde. 

Die nachste Expedition war die "Eira"-Expedition von LEIGH SMITH 
(1880 und 1881/82); sie dehnte ihre Erkundungen in westlicher Richtung 
aus. Einen weit bedeutenderen Beitrag zur ErschlieJ3ung dieses Landes 
lieferte die FREDERICK JACKSoN-Expedition (1894-1897). Sie hat den 
Britannia-Kanal und die Inset westlich davon entdeckt und kartiert. Ihr 
war es auch vergonnt, den vom hohen Norden zuriickkehrenden NANSEN 
und JOHANSEN (s. S. 134) zuerst zu begegnen. 

Bis 1926 war Franz Joseph-Land Niemandsland (terra nul
lius). Dann is! dieser Archipel von SowjetruBland annektiert 
worden 1). 1m Jahre 1929 errichteten die Russen in der 
Tichaja-Bucht auf der Hooker-Insel ein physikalisches Ob-

1) Laut einer Deklaration der UdSSR.-Regierung von 1926 werden die 
Territorialgrenzen der Union im Westen durch den Meridian 32 0 4' 35" ostl. 
Lange und im Osten durch den Meridian 168 0 49' 30" w. Lange bestimmt. Da
nach faUt - nach Ansicht der UdSSR.-Regierung - Franz Joseph-Land in 
ihren Polarhoheitssektor. . 



servatorium und 1937 in der Teplitz-Bucht auf dem Kron
prinz-Rudolph-Land eine Basis fur Flugzeuge mit Wetter
und Funkstation. 

Seit Beginn unseres Jahrhunderts ist Franz Joseph-Land 
wegen seiner hohen geographischen Lage zum Ausgangspunkt 
fiir die Polstiirmer geworden. Zu dies en gehoren: 

Die Expedition des amerikanischen Journalisten W. WELLMAN (1898·bis 
1899). Sie hatte wenig Erfolg: WELLMAN brach sich auf dem Marsch zum 
Nordpol in der Nahe des Kronprinz·Rudolph.Landes ein Bein und muBte 

Abb. 45. tlberwinterungshiitte der "Stella Polare".Expedition in del', Teplitz
Bucht auf Franz Joseph-Land (aus: LUDWIG AMADEUS VON SAVOYEN, "Die 

I. italienische Nordpolexpedition" , Leipzig 1903). 

zuriickkehren. Nur die SchlittenCahrten seines Meteorologen E . B. BALD
WIN Ciihrten zur Entdeckung der groBen ostlichen Graham Bell-Insel. Die 
darauffolgende italienische "Stella-Polare"-Expedition (1899-1900) des 
HERZOGS DER ABRUZZEN gehort mit zu den erfolgreichen polaren Unter
nehmen. Unter Leitung des Kapitans C. EVENSEN segelt das Schiff bis an 
die Teplitz-Bai (Abb. 45) an der Ostkiiste des Kronprinz-Rudolph-Landes, 
wo das Winterlager aufgeschlagen wird. Die amerikanische E. BALDWIN
Expedition (1901-1902) wollte einen weiteren Versuch unternehmen , den 
Pol zu erreichen. Trotz guter Ausriistung (es standen ihr 420 Hunde und 
15 Ponies zur Verfiigung) hatte die Expedition wenig Erfolg, hauptsachlich 
infolge von Zwistigkeiten, die zwischen den Amerikanern und Norwegern, 
aus denen sie bestand, ausbrachen. Dies hat aber den amerikanischen Mazen 
W. ZIEGLER nicht gehindert, eine weitere Nordpolexpedition unter A. FIALA 
(1903-1905), die diesmal ausschlieBlich aus Amerikanern bestand, nach 
Franz Joseph-Land zu entsenden. Die Expedition errichtete das Winter-
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lager in der Teplitz.Bai auf Kronprinz.Rudolph·Land. FIALA brach dreimal 
zum Nordpol auf, aber seine VorstoBe gingen nicht iiber den 82° n. Br. 
hinaus. Diese Expedition hat doch eine Reihe wichtiger wissenschaftlicher 
Ergebnisse und eine gute Karte des Archipels geliefert. Ferner muB hier 
die russische Expedition zum Nordpol unter G. SED OW (1912-1914) er· 
wll.hnt werden, die sich als die miBlungenste von allen vorangehenden erwies. 
An sich ein tiichtiger Seemann, aber groBerEnthusiast, war SEDOW vor allem 
wenig iiber die Erfahrungen seiner Vorgll.nger unterrichtet; er war auch 
nicht in der Lage, seine Expedition einigermaBen befriedigend auszuriisten. 
Zu alledem waren auch die Eisverhll.ltnisse zu der Zeit so ungiinstig, daB 
er erst nach einer Uberwinterung an der Nowaja Semlja Franz Joseph.Land 
erreichen und in der Tichaja·Bucht sein Winterlager aufschlagen konnte. 
Die Expedition hatte schwer an Heizmaterial· und Proviantmangel zu leiden, 
und unter den Mitgliedern brach Skorbut aus. Obwohl SEDOW selbst noch 
sehr schwach war, entschloB er sich doch, mit zwei Matrosen und nur 24 Hun. 
den zum Pol aufzubrechen ... Nach 18t1igigem, sehr schwerem Marsch ver· 
schied SEDOW am Kronprinz.Rudolph.Lande infolge ErklUtung und Er· 
schopfung. Urn die Riickreise zu bewaltigen, muBte der groBte Teil des 
Mastwerkes und der inneren Einrichtung des Schiffes "St. Phoca" verbrannt 
werden. Zum SchluB muB hier noch eine russische Expedition erw1ihnt 
werden, die noch tragischer verlaufen war, n1imlich die von G. BRUSSILOW 
(1912-1914). Ihr Ziel war, die Kiistengewasser Nordsibiriens fiir die Jagd auf 
Meeress1iugetiere zu erschlieBen. BRUSSILOWS Schiff "St. Anna" wurde in 
der Kara·See vom Eise umklammert und nach 532t1igiger Drift ins Polar· 
becken bis zum 83° 18' n. Br. und 60° ostl. L.,d. h. nordlich von Franz 
Joseph·Land verschleppt. Wll.hrend dieser unfreiwilligen Fahrt litt die 
24kopfige Besatzung stark an Skorbut. Urn einer dritten Uberwinterung 
auszuweichen, unternahm im April 1914 der Steuermann V. ALBANOW mit 
11 Gerahrten einen Marsch iiber das Eis zum Kap Flora an der Northbrook· 
Insel des Franz Joseph.Landes. Nach einem sehr strapaziosen Dbergang 
gelang es nUl" ihm und einem Matrosen das Kap Flora zu erreichen. Die 
iibrigen kamen unterwegs einer nach dem anderen urns Leben. Die SEDow. 
Expedition begegnete den beiden Uberlebenden am Kap Flora und brachte 
sie in die Heimat. Die "St. Anna" mit den 12 Zuriickgebliebenen ist spurlos 
verschwunden. 

Mit dem Jahre 1929 brieht eine neue Ara in derGe
sehichte des Franz Joseph-Landes an. Das Land erhiilt ein 
physikalisches Observatorium mit ansiissiger Bevolkerung. Ein 

weiteres Ereignis ist der 193 I stattgefundene Besuch der 
Tichaja-Bucht seitens der "Graf Zeppelin"-Expedition der 
Internationalen Gesellschaft "Aeroarctic" (s. Abb. 46 u. S. 143). 

Das Luftsehiff £iihrte zum Austausch der Post eine kurze 

Wasserung iiber der Bueht aus. Ferner fanden von Franz 

Joseph-Land aus auch zahlreiehe Fliige in die Innerarktis 
statt. Vor allem mug hier der Star.t der SCHMIDT-PAPANIN
Pol-Expedition (193j/38) erwiihnt werden (s. S.144f.). 

Diese Obersicht iiber die ErsehlieBung des arktiseh-euro-

109 



paisehen Gebietes ware nieht vollkommen, wenn wir den Ver
lauf der Meeresforschungen nieht erwahnen wiirden. 

Ozeanographische Forschungen. Zur Bestimmung von 
Tiefen, Stromriehtungen, Temperatur und Salzgehalt des Was
sel'S, Vorkommen von Fischen, anderen Tierarten und Plank
tons sowie auch zur Untersuchung del' meteorologischen Ver
haltnisse in verschiedenen Schichten sind sowohI spezielle 
Expeditionen mit Schiffen ausgesandt als auch Fahrten del' 
HandeIs- und FischerfIoUe benutzt worden. 

Abb.46. Wasserung des Luftschiffs "Grat Zeppelin" in der Tichaja-Bucht auf 
Franz Joseph-Land (aus: W. WIESE, " Die Meere der USSR.", Moskau 1936). 

In der Barents-See haben mit solchen Forschungen die russische Ex
pedition unter A. V. MIDDENDORFF t1870) und die norwegische "Viiringen"
Expedition (1878) begonnen. Ferner haben hier gearbeitet: die Murman
Expedition mit dem Dampfer "Andrej Pezwo8wannyj" unter L. BREITFUSS 
und N. KNIPOWITSCH (1898-1908), zeitweise auch die norwegischen Ex
peditionen unter J. HJORT, R. AMUNDSEN (1901), F. NANSEN (1912), sowie 
die deutsche "Poseidon"-Expedition unter W. MIELCK (1913) und B. SCHULZ 
(1927) u. a. Nach dem Weltkriege sind hier sehr zahlreiche russische For
schungsreisen seitens des Arktischen Instituts , Hydrographischen Amtes und 
Moskauer Instituts fiir Meeresforschung unternommen worden . 

1m Europiiischen Nordmeer (Norwegisches und Gronlandisches Meer) 
haben Beobachtungen angestellt in erster Linie: die norwegischen Ex
peditionen mit" Viiringen" (1876/77), "Gj6a" (1901) und " Michael Bars" 
(mehrmalig); die danischen mit "Fylla" (1881f , 1886, 1889), "Ingolt" (1895 
bis 1896), "Danmark" (1906/07); die franzosischen mit "Belgica" (1905) unter 
HERZOG VON ORLEANS und " Pourquoi Pas?" unter J. B. CHARCOT (1925 
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bis 1936 1) ), ferner die zahlreichen russischen ozeanographischen und hiologi
schen Expeditionen in die europaischen und sibirischen Gewasser unter 
Leitung von W. WIESE, R. SAMOILOWITSCH, N. SUBOW, K. DERJUGIN, 
N. ROSE, J. MESSJATZEW, A. ROSSOLIMO u. a., nicht zuletzt die Expedi
tionen mit "Sadko" (1935), in das Gronlandische Meer und die Poistation 
von PAPANIN auf del' Eisscholle wahrend ihrer Drift langs del' Ostkiistp. 
Gronlands (1938). 

Zur Untersuchung del' Eisbergegef;thr in dem Nordatlantik im Bereiche 
des Labrador-Meeres und del' angrenzenden Gewilsser sind n ach del' "Titanic"-

Abb.47. Ausfiihrung von parasitologischen Untersuchungen an Walrossen 
in del' Kara-See (Aufnahme del' Murman-Expedition). 

Katastrophe (1912) amerikanische Expeditionen mit "Scotia" (1913), "Marion" 
(1928) und "General Green'" (1931-1936) u. a. ausgesandt worden. Es 
stellte sich heraus, daB die Westkiiste Gronlands die meisten Eisberge Iiefert, 
von wo Tausende von ihnen durch den Labradorstrom in den Nordatlantik 
verfrachtet werden. Endlich haben sehr viel zur Kenntnis des Nordatlantik 
und seiner Ausbuchtungen die letzten deutschen "Meteor"-Expeditionen 
beigetragen, niimlich: die Atlantische (1925 bis 1927) und die Nordatlantische 
(1937, 1938) unter A. MERZ, F. SPIESS, A. DEFANT und G. WUST. 

B. Polarsibirien. 
Bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zuriick datieren die 

Reisen der Nowgoroder in das "Land de/" Jugra und Samo-
1) S. FuBnote 1 S. 89. 
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jeden", d. h. in das Gebiet des unteren Ob-Flusses. Um iiber 
den Ural zu kommen, werden die Zufliisse der Petschora und 
Kama benutzt. Dort wird Tribut von den am unteren Ob
Strom lebenden Samojeden und Ostjaken erhoben. Die offi
zielle Eroberung Sibiriens durch den Kosakenataman JERMAK 
TIMOFEJEWITSCH fand erst im Jahre 1582 statt. Zu dieser 
Zeit beherrschen die Russen schon vollkommen den Seeweg 
in die Ob-Miindung und segeln mit ihren "Lodjen" und 
"Kotschen" bis in die Kara-See hinein, wo sie Robbenschlag 
betreiben. Es ist seltsam, daB die treibende Kraft zu diesem 
Drang nach Osten vorwiegend nicht etwa ein politischer Plan 
oder Verlangen nach Land ist, sondern das als Luxusartikel 
sehr geschiitzte kleine Tierchen Zobel! Auch die Eroberer 
sind keine reguliiren Truppen, sondern, Elemente, die sich im 
eigenen Lande unsicher fiihlen oder in ihrem Handeln be
engt sind. 

Mitte des 16. Jahrhunderts ist die Familie STROGANOW, 
der groBe Liindereien und auch Salzsiedereien am Ural ge
horen, bestrebt, ihre Besitztiimer iiber den Ural auszuweiten. 
Sie riistet unter dem Befehl von JERMAK TIMOFEJEWITSCH 
eine Schar von Kosaken und sonstigen Abenteurern auf einen 
Feldzug gegen den nogaischen KHAN KUTSCHUM aus. Der 
Feldzug verliiuft erfolgreich. lskjer, die Hauptstadt des Kha
nats, wird erobert, das Nogaische Reich zertriimmert, die Ein
geborenen unterjocht und mit Tribut an Zobelfellen belegt. 

J etzt nimmt sich auch die Moskauer Regierung der Sache 
an und erstreckt iiber Sibirien ihre Hoheitsrechte. Es kommen 
neue Scharen von Kosaken und Abenteurern hinzu, die auch 
gelegentlich gewisse militiirische Unterstiitzung erhalten. So
mit geht die Eroberung Sibiriens Hand in Hand mit der 
Unterjochung und Ausbeutung der Eingeborenen, wenn auch 
einige, wie z. B. die Jakuten und Kamtschadalen, sich heftig 
zur Wehr setzen. Diese Bewegung geht in schneller Folge vor 
sich, und so wird 1601 die Tas-Bucht am Ob-FluB erreicht 
und hier die Stadt Mangaseja gegriindet. Es dauert nicht 
lange, so kommen die Russen bis zum Jenissej und zur Lena, 
und am Mittellauf der Lena wird die Stadt lakutsk erbaut. 
An allen wichtigsten Orten legt man sog. "Ostrogs", d. h. be-
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festigteSiedlungen, an, setzt in den Stadten \Voiwoden ein 
und erhebt den "Jassak", d. h. Tribut in Zobel- und anderen 
wertvollen Tierfellen. 

Auf weiteren Hauptetappen erreicht del' Ataman MOSKOWITINOW (1639 
bis 1M2) das Gestade des Ochotskischen Meeres und baut hier eine Be
festigung, das spatere Ochotsk. Ataman POJARKOW gelangt auf seinem Zuge 
(1643-1646) zum Amurstrom an die Stelle, wo heute die Stadt BJago
westschtensk liegt. Kleinere Trupps von Kosaken erreichen die Mundungen 
der Fhlsse Lena, Jana, Indigirka, Alaseja und Kolyma und erkunden auf 
ihren "Kotschen" auch die Polarkusten zwischen diesen Fliissen. Sie bringen 
auch die ersten Nachrichten uber die Neusibirischen Inseln. M. STADUCHIN 
bereist 1647 die Kusten des Ochotskischen Meeres und 16'18 fahren SEMJEN 
DESHNEW und FEDOT ALEXEJEW aus del' Mundung der Kolyma urn das 
Ostkap Asiens herum bis in die Anadyr-Bueht hinein. Da DESHNEW im 
Nebel die Kuste von Amerika nicht sieht, so kann or auch nicht das Vor
handensein cines Sundes, die heutige Bering.StraBe, feststelien, abel' prak
tisch hat er mit diesel' Fahrt die Existenz dieses Sun des und damit die 
Trennung Asiens von Amerika bewiesen. Sein Bericht bleibt abel' fast 
100 Jahre del' Kulturwelt verborgen; er lagert im Archiv von Jakutsk, bis 
ihn del' Historiker G. F. MULLER aus dem Staub herausholt. Den AbschluB 
der ganzen Eroberung bildet der Feldzug ATLASSOWS in das auBerste sibiri
sehe Gebiet - Kamtschatka - (1697-1699), welches nach hartem Kampf 
mit den Eingeborenen erobert wird. Somit ist nach 117 J ahren das ganze 
Sibirien praktisch unter das Zepter des Zaren gebracht. 

Urn diese Zeit regiert in RuBland PETER DER GROSSE, und 
unter seiner Leitung beginnt eine planmafSige Erforschung 
Sibiriens. Die Anregung dazu gibt nicht zuletzt auch der 
groBe deutsche Philosoph LEIBNIZ. Er hat sich mehrmals an 
den Zaren mit dem Vorschlag gewandt, kundige Leute an das 
nordostliche Gestade Sibiriens zu entsenden, urn die viel um
strittene Frage des geographischen Zusammenhanges zwischen 
Amerika und Asien zu losen. Es gab namlich Landkarten, 
auf denen Asien und Amerika zusammenhangend gezeichnet 
waren, und dann aber andere, wie z. B. von HuYseH (r508), 
MUNSTER (r540), GASTALDI (r562) u. a., die beide Konti
nente durch einen schmalen Sund, das Fretum anianum, 
trennten. Ohne Zweifel kannten die Eingeborenen sowohl die 
Bering-StraBe als auch die Alaskakuste, und von ihnen stamm

ten die dunklen Geruchte unter den Russen von einem "Gro
fien Lande" im Osten. 

Aber schon aus eigenem politischen und wirtschaftlichen 
Interesse ist es fur den Zaren von groBter Bedeutung zu er
fahren, wie weit sein Reich sich nach Osten erstreckt und ob 
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diesel' fragliehe Sund in del' Tat del' ersehnte \Veg nueh 
China ist. Zur Losung diesel' geographisehen Fragen ent
sendet PETER eine Expedition zu Schiff unter VITUS BERING, 
eines in russisehen Diensten stehenden danisehen Offiziers, in 
das heutige Bering-Meer. 

Kommandor BERING reist 1725 mit Kapitan TSCHIRIKOW u. a., Mann
schaften und Handwerkern von Petersburg iiber ganz Sibirien bis Ochotsk. 
Von hier erreicht er in Kotschen Bo1cherezk an der Westkiiste Kamtschatkas 
und durchquert die Ha1binse1 bis Nishne-Kamtschatsk. Hier baut er das 
Schiff "Gabriel". Nun segelt er von hier aus 1angs der Ostkiiste von Sibirien 
in nordlicher Richtung bis 67 0 17' n. Br. und ste11t fest, daB die Kiiste eine 
westliche Richtung annimmt (s. Taf. II). Jedenfa11s weist BERING durch 
diese Reise auf das Vorhandensein eines die Alte und die Neue Welt trennen
den Gewassers hin. BERING gibt auch eine Karte heraus, auf der aber das 
amerikanische Festland fehlt. 

Eine hervorragende Tat, die his heute nieht genug gewiir
digt geblieben ist, vollbringen 1730 der Geodat GWOSDEW 
und der Steuermann FEDOROW. Sie segeln mit dem Schiff 
"Gabriel" von Kamtsehatka aus in der Riehtung des Ostkaps 
von Sibirien und stoBen dahei auf die Kiiste von Alaska. So
mit sind diese beiden fast unbekannt gebliehenen Manner die 
eigentlichen Entdecker der Nordwestkiiste Amerikas und der 
Bering-Strafie. 

Das zuerst von den Russen erblickte Kap heiBt auf den ersten russischen 
Karten Kap Gwosdew, spater aber wird es durch JAMES COOK Kap Prinz 
von Wales genannt. Der Name ist ihm bis heute geblieben. Es rinden russi
scherseits mehrere Reisen in die Gewasser des heutigen Bering-Meeres statt, 
die wesentlich zur Verbesserung der Kartogra~ie dieses Gebietes beitragen. 

Aueh naeh dem Tode des Zaren werden die von ihm an
gefangenen Forsehungen in Ostsibirien fortgesetzt, und 1734 
wird ein noeh groBartigeres Unternehmen unter BERINGs 
Leitung, die sog. "Grofie Nordische Expedition", ins Leben 
gerufen. Diese Expedition (1734-1743) hat die Aufgabe, die 
zusammenhangende Aufnahme der russisehen Kiisten von 
Arehangelsk bis zur japanisehen Grenze sowie die Erfor
sehung Sibiriens in naturhistoriseher und gesehiehtlieher Hin
sieht auszufiihren, vor allem aber naeh der Westkiiste Ameri
kas zu forsehen. 

Neben einer groBen Anzah1 von Seeoffizieren und Mannschaftim beteiligten 
sich an der Expedition noch namhafte Ge1ehrte, darunter G. F. MULLER, 
J. G. GMELIN, G. W. STELLER u. a. Die Arbeiten. der Expedition gehen 
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gleichzeitig von fiinf Stellen aus mit eigens dafiir an Ort und Stelle gebauten 
Fahrzeugen, und zwar: 1. Von Archangelsk segeln ostwarts zum Ob S. Mu· 
RAWJEW und M. PAWLOW, die spiHer durch S. MALYGIN und A. SKURATOW 
ersetzt werden. 2. Aus der Miindung des Ob von Tobolsk aus ostwarts zum 
Jenissei geht D. OWZIN. Er wird spater durch F. MININ und STERLEGOW 
ersetzt. 3. Aus der Miindung des Jenissei (von Turuchansk aus) ostwartlt 
stoBen ebenfalls F. MININ und D. STERLEGOW teils mit Hundeschlitten, teils 
mit Boot bis zum 95 0 ostl. L. vor. Die Kiisten der Taimyr-Halbinsel werden 
von CH. LAPTEW und S. TSCHELJUSKIN mit Hundesehlitten umfahren. 
Dabei falIt dem letzteren die Ehre zu, am 1. August 1742 die nordlichste 
Spitze Asiens, das historisehe Promontorium Tabin (heute Kap Tscheljuskin) 
auf der Karte einzutragen. 4. Aus der Miindung der Lena von Jakutsk aus 
in westlicher Richtung fiihrt die Arbeiten erst W. PRONTSCHISCHTSCHEW 
und spater CHARITON LAPTEW mit "Jakutsk" und ostwarts LASINIUS und 
nach seinem Tode DMITRIJ LAPTEW mit "Irkutsk". PRONTSCHISCHTSCHEW 
gelang es (1736), mit seinem Fahrzeug langs der Ostkiiste der Taimyr
Halbinsel bis etwa 771/ 2 0 N vorzustoBen. Er und seine sich an den Reisen 
beteiligende Frau, wie aueh LASINIUS und viele ihrer Mannschaften, sind 
vom Skorbut weggerafft worden. D. LAPTEW kartiert die Kiiste bis zum 
Kap GroBer Baranow (etwa 164 0 o. L.). Diese selbstandigen Abteilungen der 
Bering-Expedition haben zum erstenmal die Kiisten RuJ31ands von Arellan
gelsk bis zur Miindung von Kolyma auf die Karte gebraeht. 5. Von Petro
pawlowsk bzw. Ochotsk werden Reisen zur Erforschung der Kiisten Nordost
asiens bis Japan, sowie in erster Linie die Fahrt (1741) BERINGS und 
TSCHIRIKOWS auf "St. Peter" und "St. Paul" in nordostlicher Richtung 
zwecks Suehens nach der Kiiste von Amerika vorgenommen. Letztere wurde 
durch die Entdeckung der Kiiste von Alaska im Bereich des St. lIias-Berges 
gekront. Auf der Riickreise werden einzelne Inseln der Aleutengruppe zum 
erstenmal gesichtet. TSCHIRIKOW kehrte noeh im selben Jahre (1741) naeh 
Petropawlowsk zuriick. BERINGS Schiff, mit dem Naturforscher STELLER 
an Bord, erleidet Schiffbruch an der heutigen Bering-Insel, wo BERING und 
ein Teil der Mannschaft von Skorbut hinweggerafft werden. 1m naehsten 
Jahre gelangt der Rest der Expedition mit einem aus dem Wrack des Schiffes 
erbauten Fahrzeug nach Petropawlowsk. BERINGS Offiziere SPANGBERG, 
WALTON und SCHELTING besuehen und kartieren die Kiisten des Ochotski
schen Meeres, Sachalininsel, Kamtsehatka, Kurilen und die nordliehen 
Inseln Japans. 

Aber aIle diese Arbeiten werden durch JAMES COOK ge

kront, der als erster Nichtrusse im.Jahre 1778 in dies en Ge

wassern erscheint und auf Grund seiner genauen astronomi

schen Bestimmungen die Kusten Alaskas und der Tschuk

tschen-Halbinsel auf der Karte festlegt. 

Die Teilnehmer der Bering-Expedition aber kehren nach 

unsagbaren Strapazen und Entbehrungen nach Petersburg zu

ruck und finden bei ihren Zeitgenossen wenig Verstandnis fur 

die Bedeutung ihrer Entdeckungen. Man glaubt ihnen wenig, 

man verlacht TSCHELJUSKIN und denkt am allerwenigsten an 

die Veroffentlichung ihrer Berichte uber die Ergebnisse. 
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Wie der Bericht DESHNEWS iiber seine groBe Tat, so bleiben auch die 
Logbiicher der BERING-Offiziere in sibirischen Archiven liegen, wo sie spateI' 
verbrennen. Erst 1851, nachdem A. v. MIDDENDORFF von seiner sibirischen 
Reise zuriickkehrte und auf die Bedeutung der Arbeit del' Bering-Offiziere 
hinwies, wurde von A. SOKOLOW nach Kopien der Journale ein zusammen
hangender Bericht veroffentlicht. Die Schiffsjournale mit del' Routenkarte 
erscheinen abel' erst 1922 durch A. F. GOLDER in New York. Der Name 
Bering-Strafle tritt zum erstenmal1762 auf del' deutschen Karte des GRAFEN 
v. ROEDERN auf. Urn die Namen von DESHNEW und TSCHELJUSKIN an 
den von ihnen zuerst erreichten Kaps zu verewigen, war ein NORDENSKJOLD 
notig. Ein vollstandiger Bericht iiber die Bering-Expedition fehlt aber bis 
zum heutigen Tage! 

Das Hauptergebnis dieses groBen Unternehmens war die 
einwandfreie Feststellung, daB die Nord- und Ostkiiste Sibi

riens vom Meere begrenzt sind und daB die Moglichkeit be

steht, urn diese Kiisten he rum aus dem Atlantik in den Pazifik 

zu gelangen. Die Kiistenkonturen sind damals so we it richtig 
kartiert worden, daB nach 135 Jahren A. E. NORDENSKJOLD 

auf der "Vega"-Fahrt im wesentlichen kaum Anderungen 
vorzunehmen brauchte, denn die nach BERING vorgenomme

nen kartographischen Arbeiten von SARYTSCHEW und von 

BILLINGS (1786-1792), von ANJOU und v. WRANGEL (1820 
bis 1824), von MAYDELL (1867/68) u. a. befaBten sich in der 
Hauptsache mit den Neu-Sibirischen Inseln und einigen Kii

stenstreifen. Aber neben einer rein geographischen haben die 
Bering-Expeditionen auch eine praktische Bedeutung. Sie 
stellten an allen Kiisten bedeutenden Reichtum an niitzlichell 
M eeressiiugern fest und gab en starke Anregung zu ihrer Aus
beutung. Diese Feststellungen gaben den AnstoB, Fangschiffe 

nach Kamtschatka, den Aleuten und nach Alaska zu senden. 
Es entstehen russische Siedlungen auf Alaska: 1784 auf der Kadjak-Insel 

und 1796 in Jakutat und bald darauf die R'1lssisch-Amerikanische Handels
gesellschaft mit dem Sitz in Sitka. Die GeseJlschaft wird von Reichskommis
saren verwaltet und verfolgt u. a. auch politische Interessen. Das' Terri
torium der Gesellschaft erstreckt sich gegen Siiden bis zur Bucht von San 
Franzisko (51 0 n. Br.) und im Osten wird es nach der Konvention mit 
England von 1825 zwischen Russisch-Alaska und Kanada durch 141 0 w. L. 
begrenzt. Diese Grenze besteht noch heute zwischen USA. und Kanada. 
Fiir die Versorgung und Schutz der Gesellschaft werden Kriegsschiffe aus 
Petersburg geschickt. Es kommen auf diese Weise die ersten russischen 
Weltumsegelungen zustande: v. KRUSENSTERN (1803-1806), v. KOTZEBUE 
(1815-1818) u. a., an denen eine Reihe Gelehrter, unter ihnen auch del' 
deutsche Dichter und Naturforscher CHAMISSO, teilnahmen. Die Ausgaben fiir 
diese Unternehmen decken sich aberbei wei tern nicht durch die Einnahmen, und 
1867 wird Alaska an die Vereinigten Staaten fiir 7200000 Dollar abgetreten. 
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Naeh den grundlegenden Arbeiten von BERING und COOK 
bleiben an der Karte von Sibiriens Kiisten nur noeh Einzel
heiten aufzuklaren, und dieses wird erst dureh hydrographisehe 
und andere Reisen bewerkstelligt. 

Hierunter fallen die Reisen von LEONTJEW (1 nO) nach den Baren-Inseln, 
von l\L F_ HEDENSTROM (1808-10), J. SANNIKOW (1800-11), VONWRANGEL 
und ANJOU (1820-182[» nach den Neusibirischen Inseln und langs den 
Kiisten Nordsibiriens, die Reisen des englischen Kapitans H. KELLETT 
(1849): er entdeckt die Herald-Insel und sichtet von ihr die heutige Wrangel
Insel, der er den N amen Plover-Insel gibt. Ferner die Reise des amerikani
schen Walfangers T. LONG (186?), der die Siidkiiste dieser Inger in die 
Karte einzeichnet und der Insel den Namen Wrangel-Insel gibt_ 1m Jahre 
1880 stellt Kapitan FlD. DALLMANN Anspriiche auf die Entdeckung dieser 
lnsel aus dem Jahre 1866. Diese Behauptung wird abpr u. a. auch von dem 
bekannten Kenner der Polarforschung A_ PETERMANN in Frage gestellt. 
Zum erstenmal wird diese lnsel 1881 durch Kapitan C. HOOPER betreten. 
Er hiBt dort die amerikanische Flagge und nennt die lnsel New Columbia, 
aber dieser Name hat sich nicht eingebiirgert. 

'Yeitere bedeutende Forsehungen in den nordsibirisehen Ge
wassern lieferten die Expeditionen (s_ S. 150, 134 u. 135) unter 
A. E. NORDENSKJOLD auf "Vega" (1878/79), unter NANSEN 
auf "Fram" (1893-1896) und unter E. VON TOLL auf "Sarja" 
(1900-1903), aber infolge diesigen Wetters war es ihnen allen, 
wie es 1742 aueh mit Tseheljuskin der Fall war, nieht ver
gonnt, vom nordliehsten Kap Eurasiens aus irgendwelehe An
zeiehen des nur 60 km nordwarts davon liegenden Gebirgs
landes wahrzunehmen. Die Entdeekung dieses Eilandes hatte 
noeh eine Zeitlang auf sich warten lassen, wenn nieht del' 
1904 ausgebrochene Russisch-Japanische Krieg Yeranlassung 
dazu gegeben hiitte. Man schickt namlich groBe Geschwader 
nach Port Arthur. In der Presse wird die Frage des 'Veges 
diskutiert: Kann man nicht die Kriegssehiffe statt urn die Siid
spitze Afrikas besser an del' Nordkiiste Sibiriens und durch die 
Bering-StraBe senden? 

Der Verfasser dieser Zeilen hatte damals Gelegenheit, in Petersburg vor 
einem Gremium von Fachleuten einen Vortrag zu halten, der in der Folgezeit 
noch an Bedeutung gewinnen sollte. lch konnte damals zeigen, daB die in 
Frage kommende Trasse sich fast im Urzustande befindet, und daB seit 
Erschaffung der Welt nur ein Fahrzeug, "Vega", von 4 m Tiefgang dieses 
Gewasser durchsegelte, wobei es feststellte, daB die Durchfahrt sehr seicht 
ist und die Navigation daher sehr erschwert. Ein Geschwader von Schlacht
schiffen mit groBem Tiefgang durch die Trasse zu fUhren, k6nnte ohne vor
herige griindliche Untersuchung des Fahrwassers zu einer Katastrophe fiihren. 
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Der Vortrag enthielt auch einen Plan, etwa 16 Beobachtungsstationen zu 
errichten und gleichzeitig an Ii Abschnitten Eisbrecher zur Kiistenaufnahme 
und Vermessung des Fahrwassers einzusetzen. Dieser Plan fand Beifall und 
wurde 1910 verwirklicht. 

1m Jahre 19IO wird'die sog. "Hydrographische Expedition 
des Nordlichen Eismeers" ins Leben gerufen, die mit zwei 
Eisbrechern, "Taimyr" und "Waigatsch", bis 1913 unter Lei
tung des Kapitans J. SERGEJEW und ab rgl3 unter Kapitan 
B. WILKITZKI im Bering-Meer sowie in der Tschuktschen-, 
Ostsibirischen und in der Nordenskjold-See Vermessungsarbei
ten ausfiihrt. Die Schiffe sind in Wladiwostok stationiert. In 
den Jahren 1913 und 1914 solI die Trasse von Wladiwostok 
aus nach Archangelsk durchfahren werden, aber beide Male 
gelingt es nicht, die Eissperre beim Kap Tscheljuskin zu for
cieren. 1m ersten Jahre wird beim Versuch, das Kap in nord
licher Richtung zu umfahren, ganz unerwartet eine groBe 
Entdeckung gemacht - ein hohes Eiland, das Kaiser-Niko
laus-II.-Land, das spatere Sewernaja Semlja, gesichtet und 
seine Ostkiiste bis etwa 82° n. Br. kartiert. Danach kehrt 
WILKITZKI nach Wladiwostok zuriick. 

1m nachsten Jahre gelingt es wieder nicht, die feste Eisdecke im Sunde 
zwischen Kap Tscheljuskin und dem neuentdeckten Lande zu durchbrechen. 
Beide Schiffe geraten dabei in Eisgefangenschaft und Drift. Sie miissen im 
Sunde iiberwintern und werden durch Eispressungen schwer beschadigt. 1m 
nachsten Friihjahr sind die Eisverhaltnisse besser und die Schiffe stellern 
nach Archangelsk. Mit dieser Fahrt ist die Nordostpassage das erste Mal 
in der Richtllng von Osten nach Westen bezwungen worden. Die Expedition 
hat wahrend der beiden Fahrten zwei kleine Inseln - Shochow und General 
TV ilkitzki - nordlich vom neusibirischen ~ Archipel lind eine an der Siidost
kiiste vor Sewernaja Semlja entdeckt. Mit der Entdeckllng dieses groBen 
Eilandes 60-80 km vom Kap Tscheljllskin, wllrde gleichzeitig allch ein neuer 
S~nd, die TVilkitzki-Stra(3e, festgestellt. 

Nun blieb noch iihrig, die Westkiiste von dem Neuland fest
zustellen, und diese Aufgabe wurde erst 1930 durch die 
"Sedow-Expedition" unter Leitung von O. J. SCHMIDT gelost, 
wobei auch eine Reihe von ihr vorgelagerten Inseln entdeckt 
wurde, u. a. die Kamenew-Gruppe. Auf einer del' hierzu ge
horigen Inseln (Domaschnij-Insel) werden eine Funkstation 
und vier Mann, darunter der Geologe N. URWANTZEW und 
der Geograph G. USCHAKOW, ausgesetzt. Diese heiden For
scher fiihren 1931 und 1932 auf mehreren Schlittenreisen 
eine griindliche topographische und geologische Aufnahme der 
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Sewernaja Semlja aus. Auf derselben Fahrt der "Sedow" 
wird auch die zwischen Franz Joseph-Land und Sewernaja 
Semlja einsam gelegene Wiese-Insel entdeckt. 

Kehren wir wieder zur Wrangel-Insel zuruck, die seit Ka
pitan HOOPER (1881) von keiner Expedition mehr betreten 
worden ist. Jetzt lenkt sie durch einige Abenteurer die Auf
merksamkeit auf sich. Es retteten sich niimlich 1913 auf diese 
lnsel 17 Menschen von dem im Eise zerdruckten "Karluk" 
der STEFANSSoN-Expedition (s. S. 131). Nachdem Kapitan 
R. BARTLETT einen bewunderungswlirdigen Marsch liber den 
Long-Sund gemacht hatte, um Hilfe zu rufen, wurden die 
Schiffbrlichigen von amerikanischen Schiffen abgeholt. 

Die Berichte':der S,hiffbruchigen uber den Reichtum an Trantieren be· 
wegten V. STEFANS30l'< dazu, im Jahre 1921 drei Kanadier und eine Es
kimofrau ADA BLACKJACK unter Leitung von A. CRAWFORD dorthin zwecks 
spll.terer Annektierung der Insel auszusetzen. 1m nll.chsten Jahre konnte 
die Entsatz.Expedition wegen schwerer Eisverhll.ltnisse die Insel nicht an· 
laufen. Inzwischen sind CRAWFORD und zwei Mann auf dem Marsch nach 
dem Kontinent und der vierte Mann auf der Insel durch Skorbut ums Leben 
gekommen, so daB im Sommer 1923 bei Ankunft des Motorschiffes "Donald. 
son", das wieder 15 neue Kolonisten mitbrachte, nur noch die Eskimofrau 
am Leben war. Es kam zu einer diplomatischen Auseinandersetzung zwischen 
der russischen und groBbritannischen Regierung, und 1924 wurden durch 
einen russischen Eisbrecher aile Kolonisten abgeholt und in die Heimat ge. 
bracht. Auf der Insel aber wurde die russische Flagge gehiBt. Die Insel 
erhielt 1926 eine Kolonie von uber 60 Menschen (6 Russen, die ubrigen 
Eskimos und Tschuktschenfamilien) und drei Jahre spll.ter auch eine Funk· 
station. Die Kolonie, deren Stamm polarerfahrene Eingeborene bilden, ge
deiht und liefert nicht unbedeutende Mengen Tran, Robben., Polarfuchs- und 
Bll.renfelle. 

Nach der Machtergreifung der Sowjetregierung wird den 
Polargebieten und ihren Eingeborenen viel Aufmerksamkeit 
geschenkt. Bereits 1919 entwirft LENIN einen grandiosen Plan: 
die unermeBlichen und fast menschenleeren Tundra-, Wald
und Sumpfgebiete Nordsibiriens durch Kultivierung und Aus
bau der sibirischen Seeroute, der FluBschiffahrt und der Ver
hindungsbahnen nutzbar zu machen und an die Kulturwelt 
anzuschlieBen. 

Die Idee der Erforschung-und Nutzbarmachung des Nordens, wenn-auch 
nicht in einem solchen AusmaBe, war nicht neu und hatte schon seit langem 
in Rul3land unter Gelehrten und Staatsmll.nnern viele Anhll.nger. Es ist 
auch kein Wunder: die Hauptfassade des Reiches ist gegen Norden gerichtet, 
,lie groBten Flusse Eurasiens laufen in das vom Golfstrom begunstigte Polar
meer und erlauben auf diesen Wegen den Export und Import. Daher 
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ist! erklarlich, daB die Anregung LENINS besonders unter den l'Ussischen 
Forschern starken Anklang findet und nach der ozeanographischen und 
biologischen Seite hin erheblich iibertl'ieben wird. Erklll.rlich, daB auch die 
Eingeborenen, von denen viele noch fast auf del' Steinalterstufe stehen und 
Analphabeten sind, Schrifttum und politische Rechte erhielten. Ferner, daB 
del' groBte Teil des bunt bevolkerten Ostsibiriens zur Jakutischen Sozia
listischen Rll.te-Republik erhoben wurde! 

Zur Forderung del' Erforschung und ErschlieBung des 
Nordens ruft man 1920 in Leningrad das Arktische Institut 
ins Leben. Zum Ausbau del' Nordsibirischen Seetrasse und zur 
Kultivierung des ganzen Nordens griindet man 1933 mit 
einem riesigen Etat die Hauptverwaltung dieser Trasse. Zu 
ihrem Bereich gehort del' ganze Polar-Sektor zwischen den 
Landesgrenzen nordlich 62° n. Br. Es fallt somit in ihr Be
reich zwischen Kola-Halbinsel und Bering-StraBe ein Areal 
von rund 9 Mill. qlcm, also weit iiber ein Drittel del' Sowjet
Union. Dagegen zahlt seine Bevolkerung, zu der 26 Volker
schaften gehoren, nur 410 000 Menschen, worunter die Rus
sen die groBe Minoritat bilden. 

Es kommen hier somit nur 0,05 Einwohner auf 1 qkm, was natiirlich zu 
einer Ausnutzung des Landes selbst unter Zuhilfenahme del' Fronarbeil aus 
Konzentrationslagern bei weitem zu wenig ist. Abel' trotz aller Schwierig
keilen werden an mehreren Siedlungszentren del' Eingeborenen unter Leitung 
del' russ is chen Funktionare sog. "Kultbasen", d. h. Handelsfaktol'eien, be
griindet, an die sich auch Schulen und Krankenhauser anschlieBen. Auch 
Umlagehiifen werden gebaut: Igarka am Jenissei, Tiksi an del' Lenamiindung 
(Abb. 12), Peweke an del' Tschaun-Bucht und Ambartschik an del' Kolyma
miindung. Weniger erfolgreich steht es abel' mit del' FluBschiffahl't, wo sich 
noch groBer Mangel an Bugsierern und Leichtern bemerkbar macht, eben
falls Mangel an Stl'omkarten USW. 

Erfolgreich wurden russischerseits die nordsibirischen Meerc 
sowie das Ochotskische und das Bering-Meer in ozeanographi
scher Hinsicht untersucht, sowie ihre Kiisten kartiert und mit 
Radiowetterstationen ausgeriistet. 

Die sehl' zahlreichen Expeditionen, die sowohl in europaischen als auch 
in den sibil'ischen Gewassern gearbeitet haben, wurden schon oben genannt 
(s. S. 110). Hier wollen wil' nul' hinweisen auf die "Sedow"-Expedition 
(1930), die u. a. die Grundlage zur Kenntnis del' Westsibirischen See lie
ferte, und auf die "Sadko"-Expedition von 1935 unter G. USCHAKOW und 
N. SUBOW ins Bereich del' Sewernaja Semlja, die eine Rekordbreite auf 
82° 41' n. Br. (un tel' 87° 4' ost!. L.) fiir freifahrende Schiffe erreicht und hie I' 
eine Tiefe von 2365 m lotet. Ferner sind folgende Expeditionen von groBer Be
deutung: 1932 ins Ochotskische und Bering-Meer unter Leitung von K. DER
JUGIN und P. SCHMIDT und 1932, 1933 und 1935 ins Bering-Meer und in 
die Tschuktschen-See unter Leitung von G. RATMANOW und P. USCHAKOW_ 
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Ihre ozeanographischen und biologischen Forschungen haben zusammen mit 
der amerikanischen "Ghelan"-Expedition (1934) sehr wichtige Aufschliisse iiber 
den Wasseraustausch zwischen dem Nord-Pazifik und Polarmeer erbracht. 

Zum SchluB miissen noch die wichtigsten Landexpeditionen 
erwahnt werden, von denen aIle unsere Kenntnisse iiber das 
sibirische Gebiet stammen und an denen sich vorwiegend Geo
logen beteiligten. Sie setzten E. SUESS in die Lage, sein klas
sisches Werk "Antlitz del' Erde", und W. OBRUTSCHEW unte. 
Zuhilfenahme einiger spaterer Forschungen seine aufschluB
reiche "Geologie von Sibirien" (I926) zu verfassen. 

Zu diesen gehiiren die ergebnisreichen Forschungen von S. KRASCHENIN
NIKOW auf Kamtschatka (1736-1741), die Reisen der deutschen Naturforscher 
D. G. MESSERSCHMIDT (1720-1726) und PETER SIMEON PALLAS (1768 bis 
1772) durch das ganze Sibirien bis an die chinesische Grcnze, die denkwiir
digen Reisen A. V. MlPDENDORFFS (1842-1846) durch die Taimyr-Halbinsel 
und das iistliche Sibirien, die Reisen des Geologen TH. B. SCHMIDT durch 
verschiedene Gebiete Sibiriens (1862 und 1866), sowie die Sibirische Expe
dition der Kaiser!. Geograph. Gesellschaft (1859-1863) unter TH. SCHMIDTS 
und P. GLEHNS Leitung, Reisen von G. v. MAYDELL vorwiegend im auBersten 
Nordosten (1862-1870), Reisen A. L. TSCHEKANOWSKIS durch die mitt
leren Flullgebiete von Chatanga, Lena und Olenek (1874-1875); For
schungen auf den Neusibirischen Inseln von A. BUNGE und E. V. TOLL 
(1885-1886); Forschungen von J. TSCHERSKI im Gebiete des Kolymastromes; 
Expeditionen zu Ausgrabungen von Mammutleichen, die unter O. HERZ und 
E. PFIZENMAYER zum Beresowkaflull (1901-1902) und unter K. WOLLOSO
WITSCH und E. PFIZENMAYER (1908-1909) an die Eismeerkiiste zum Sanga
.Jurachflull fiihrten. Ferner sind sehr beachtlich die geologisch-topographi
schen Expeditionen J. P. TOLMATSCHEWS nach dem Chatanga- und Anabar
Gebiet (1905-1906) und an die Nordkiiste der Tschuktschen-Halbinsel (1909 
bis 1910) und dann noch die Expeditionen B. SHITKOWS nach del' Jamal
Halbinsel (1908-1909), die Kamtschatka-Expedition von Mezau F. RJABu
SCHINSKI, sowie H. G. BACKLUNDS Expedition nach dem niirdlichen Ural 
(1909), die in den Jahren 1926-1929 von B. GORODKOW u. a. fortgesetzt 
wird. Es mull anerkannt werden, dall in del' letzten Zeit die geologischen 
Forschungen noch in weit griillerem Ausmall als die ozeanographischen ge
fiirdert wurden. Von diesen wollen wir nur Forschungen im Gebiete der mitt
leren Laufe von Indigirka und Kolyma von S.OBRUTSCHEW, J. TSCHIRICHIN 
u. a. (1926-1930) erwahnen, die anschliellend an die friiheren Forschungen 
von J. TSCHERSKI (1891-1892) eine neue grolle alpine Tscherski-Gebirgs
kette feststellten, ferner die aero-photogrammetrische Expedition S.OBRlJ
TSCHEWs in das Gelande der Tschuktschen-Halbinsel (1932-1933). 

c. Polaramerika. 

Nach Gronland ist Nordamerika das zweitalteste den Euro
paern bekannte Polarland. Wie wir schon gesehen haben, be
segelten die normannischen Kolonisten Gronlands die Kiisten 
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Labradors und haben bei diesel' Gelegenheit auch die dortige 
Bevolkerung, die Eskimos, zu Gesicht bekommen. Vielleicht 
waren es auch die in danischen Diensten stehenden deutschen 
Seefahrer PINING und POT HORST, die schon um 1474 die 
amerikanische Kiiste besucht haben. Sie sind also fast ein 
Vierteljahrhundert dem JOHN CABOT zuvorgekommen, del', 
wie bekannt, eine unbekannte Kiiste, wahrscheinlich Labra
dor, erreicht haben solI, als er 1497 auf der Suche eines 
Weges nach Indien den westlichen Kurs einschlug. Weitere Er
schlieBungen seiner ostlichen und nordlichen Kiisten verdankt 
Amerika den Suchern des Seeweges nach Indien. Dagegen 
werden die westlichen Kiisten, namlich Alaska, erst Mitte des 
18. Jahrhunderts durch die Russen entdeckt. Die Entschleie
rung des Inneren Kanadas vollzieht sich ahnlich wie die Sibi
riens, nur werden hier die Kosaken durch englische Trapper 
vertreten, die gleichfalls der wertvolle Pelztierfang anlockt; 
statt moskowitischer Woiwoden folgen ihnen wieder Agenten 
der 1670 in London gegriindeten und mit Hoheitsrechten aus
gestatteten Hudsons Bay Company. 

1m einzelnen verlaufen die Reisen auf der Suche des·Weges nach Indien 
infolge des sehr verzweigten Charakters del' stark vereisten Kanadischen 
StraBen·See ohne irgendeinen Plan. Nach CABOT sind es die BrUder COR
TEREAL (1501-1503), die bis zur SudkUste Labradors und nach ihnen 
JACQUES CARTIER (1535), del' die Reise seiner Vorganger fortsetzt und in 
mehreren Fahrten den St. Lorenz-Strom bis ZUl' heutigen Stadt Montreal 
hinauf fahrt, dabei das Nouvelle France, das spatere Kanada, in Besitz nimmt. 
Die standigen Kampfe mit Indianern haben anfangs die franzosische Koloni
sation wesentlich gehemmt. Die nachsten Seefahrer sind MARTIN FRO
BISHER, del' die heutige Hudson-StraBe findet und sie fUr den Weg nach 
<::hina halt, ferner HENRY HUDSON, del' 1609 die MUndung des nach ihm 
benannten Hudsonflusses findet und ihn bis zu del' Stelle hinauffahrt, wo 
1613 eine Niederlassung Neu-AmBterdam (das heutige New York) gegrUndet 
wird. 1m Jahre 1610 entdeckt HUDSON die Hudson-See und wird dort ZUI' 

lJberwinterung gezwungen. Die meuternde Besatzung setzt ihn mit seinem 
Sohn, noch Knaben, und einigen Getreuen in einem Boot ohne AusrUstung 
und Nahrungsmittel aus. 'Man hat nie wieder etwas von ihm gehort. Es 
finden noch Reisen von JOHN DAVIS, R. BYLOT und W. BAFFIN statt, die 
durch das Baffin-Meer bis zum Smith-Sund fiihren. In die Hudson-See 
segeln nach ihrer Entdeckung JENS MUNK, dem wahrend der Dberwinte
rung (1619/20) durch Skorbut del' groBte Teil seiner Mannschaft weggerafft 
wird, und 1631 LUKE Fox, del' das an die Hudson-See anschlieBende Fox
Becken entdeckt und wie aHe seine Vorganger hier den Weg nach China 
gefunden zu haben glaubt. Auch er wird durch das Eis an del' Weiterfahrt 
gehindert. 
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Mit dies en VorstoBen hOren fast fiir zwei Jahrhunderte die 
weiteren Versuche einer Nordwestdurchfahrt auf. Erst Anfang 
des 19. Jahrhunderts wird, dank der Agitation des Admira
litatssekretars JOHN BARROW, an die Losung des alten Pro
blems von neuem herangetreten und eine Pramie von 200000 

Dollar ausgesetzt. Inzwischen aber hat die Hudson-Bai-Gesell
schaft sehr erfolgreiche Expeditionen mit Schlitten und Boo
ten aus ihren Faktoreien ausgeriistet. 

Es sind die Reisen des SAMUEL HEARNE (1771-1772), der den Kupfer. 
fluB bis zur Miindung entdeckt; die des ALEXANDER MACKENZIE (1789 biE 
1790) von Fort Chipewyan am Athabaska-See aus. Er entdeckt den Macken. 
zie-Strom bis zur Eismeerkiiste und kommt nach einem Jahr wieder vom 
Fort Chipewyan iiber das Felsengebirge bis an die Kusten des Pazifiks. 
Nicht weniger aufschluBreich sind auch die sehr abenteuerlichen Reisen des 
spater in der Arktis urns Leben gekommenen JOHN FRANKLIN im Zeitraum 
von 1819-1829, an denen sich auch der Botaniker JOHN RICHARDSON 
und der Geograph G. BACK beteiligen. Sie erstrecken sich nicht nur auf das 
lnnere des Landes, sondern auch auf die Eismeerkiiste sowohl Kanadas als 
auch Alaskas. Auch die Reisen von G. BACK 1833-1837 in die Gebiete 
urn Hudson- und Sklaven-See, ferner von JOHN RAE (181,6-181,7) be
reichern in hohem MaBe die geographischen Kenntnisse iiber Nordamerika. 
Diese Reisen tragen dazu bei, daB wahrend dieser Zeit in etwa 150 meist von 
feindlichen lndianern bewohnten Orten befestigte Forts errichtet werden. 
lhre Aufgabe ist, Pelztauschgeschafte auf bestimmte Waren (Waffen usw.) 
vorzunehmen. 

Zuriickkehrend zur Agitation von JOHN BARROW muE fest
gestellt werden, daB sie auf einen fruchtbaren Boden gefallen 
war. Es start en im Zeitraume von 1818-1845 von der briti
schen Admiralitat acht gut ausgeriistete Expeditionen, meist 
mit zwei Schiffen, um die Nordwestpassage zu suchen. 

Den Anfang machen 1818 JOHN Ross und W. E. PARRY. Sie steuern 
zunachst bis zum Smith-Sund und bringen die erste Nachricht von den 
nordlichsten Bewohnel'n der Erde, den Etah-Eskimos. Durch Eis zur Riick
fahrt gezwungen, segeln sie in den Lancaster-Sund und sind auf dem besten 
Wege, die Nordostpassage zu entdecken, verkennen aber die StraBennatur 
dieses Sundes und kehren urn. 1m nachsten Jahre segelt PARRY aliein, urn 
die miBiungene Reise JOHN Ross' fortzusetzen. Er dringt durch den Lan
castersund und die Barrow-Stl'aBe bis zum Melville-Sund vor. An der 
Melville-Insel wil'd iiberwintert und im Siiden die Banks-lnsel gesichtet. 
Praktisch hat PARRY, ohne es zu wissen, auf diesel' Reise den wesentlichsten 
Teil der Nordwestdurchfahrt entdeckt. Nach diesem guten Anfang fahren 
aber die drei nachst.en Expeditionen wieder in die Hudson-See, urn dort ihr 
Hei! zu versuchen. Es sind die von PARRY, LYON und BACK, die 1821 bis 
1837 groBe geographische Ergebnisse nach Hause bringen, trotzdem aber das 
Grundproblem ungelost lassen. Weitere zwei Expeditionen unter PARRY (1821, 
bis 1825) und JOHN Ross (1829-1833) wenden sich wiederum dem Lancaster
Sund zu, wobei die letztel'e zum erstenmal in del' Polal'forschung mit einem 



Dampfer fllhrt. Aus dem Lancaster-Sund steuern die Expeditionen siidwllrts 
durch den Prinz-Regent-Sund. PARRY kartiert die niirdlichen Kiisten von 
Labrador. JOHN Ross entdeckt die Boothia-Halbinsel und sein Neffe JAMES 
CL. Ross bestimmt die damalige Lage des magnetischen Nordpo18 (70 0 5' n. Br. 
und 96 0 46' w. L.). Von seiner Dampfmaschine hat JOHN Ross wenig Nutzen, 
ihre beste Leistung iibersteigt nicht 3 Seemeilen pro Stunde. Noch im ersten 
Winterhafen wird sie an Land gesetzt. 

Da auch diese Expeditionen keine Losung des Nordwest
problems bringen, wird 1845 eine weitere unter dem schon 
sehr bewiihrten Polarreisenden JOHN FRANKLIN vorbereitet. 

Ihre beiden Schiffe "Erebus" und "Terror" sind auf das 
beste ausgeriistet und mit ausgesuchtester Mannschaft ver

sehen. 

Unter dem Kommando von JOHN FRANKLIN und FRANCIS CROZIER ver
lassen 1845 die Schiffe mit insgesamt 129kiipfiger Besatzung die Themse. 
Die Reise geht zuerst durch Lancaster-Sund und Barrow-StraBe, dann wird 
wahrscheinlich auch die Cornwallis-Insel umfahren. Die erste Vberwinterung 
findet bei der Beechey-Insel - eigentlich Halbinsel - an der siidwestlichen 
Kiiste der North-Devon-Insel statt. Der weitere Weg der ungliicklichen Ex
pedition fiihrt laut spllterer Aufklllrungen 1846 in Eisdrift durch die Peel
StraBe zum King William-Island. 1m Eise niirdlich dieses Eilandes miissen 
die Schiffe iiberwintern. 1m Juni 1847 stirbt FRANKLIN, und das Kommando 
iibernimmt CROZIER. Am niirdlichen Gestade von King-William-Land ver
lebt die Expedition einen dritten Winter in hiichster Not und verlaBt im 
Friihling 1848 die vom Eis eingeschlossenen Schiffe. Die Leute wandern in 
Gruppen siidwllrts. (Weiterer Verlauf s. S.128.) Die Expedition war fiir 
fiinf Jahre mit Vorrllten versehen, aber die Fleischkonserven, die der Lon
doner Lieferant GOLDNER geliefert hatte, erwiesen sich als ganz unbrauchbar. 

Als nach drei Jahren nicht das geringste Lebenszeichen 
iiber die Expedition einliiuft, beginnt man ernstlich be

unruhigt zu werden, und man schreitet zur Ausriistung von 
Entsatzexpeditionen, die spilter "Franklinsucher" genannt 
werden. Von diesen werden im Zeitraum von 31 Jahren (1848 
bis 1879) etwa vierzig zu Wasser und zu Lande ausgesandt. 
Gleichzeitig setzt die Admiralitiit eine Belohnung von 10000 

Pfund und Lady FRANKLIN von 3000 Pfund fiir eine sichere 
Nachricht aus. 

Die Suchexpeditionen segeln in das Kanadische StraBen-Seegebiet von drei 
Seiten aus: 1. aus dem Atlantik auf den Wegen, die FRANKLIN mutmaBlich 
einschlagen konnte; 2. aus der Bering-Straf3e, vom Zielpunkte FRANKLINS, 
um ihm also entgegen zu kommen; und 3. vom Siiden, vom Lande aus, mit 
Schlitten und Booten. Man nahm an, daB FRANKLIN sich im FaIle des 
Verlustes der Schiffe als erfahrener Kenner des siidlichen Gelllndes dorthin 
wenden wiirde. AIle Expeditionen sollten in den von ihnen besuchten Ge
bieten auch geographische Forschungen anstellen. 



Das Gros der Entsatzexpeditionen wird in den Jahren 18l~8 
his 1853 ausgesandt, und zwar wahrend der ersten drei Jahre: 

I. Aus dem Atlantik die Schiffe unter JAMES CLARK Ross 
(1848), JAMES SAUNDERS (1849), H. T. AUSTIN (1850), 
JOHN Ross (1850), CODRINGTON FORSYTH (1850) u. a. Selt
samerweise kreuzen sie alle an den Kiisten des Lancaster-, 
Barrow- und Melville-Sundes entlang. Es gibt Zeiten, in denen 
sich bis zu 16 Schiffe in dies en Gewassern versammeln. Man legt 
Proviantlager an, 'errichtet Steinzeichen, die sog. Cairns, mit 
Nachrichten, feuert Kanonenschiisse ab, laBt kleine Luftbal
lone mit Nachrichten aufsteigen, setzt sogar ganze Rudel von 
Polarfiichsen mit Zetteln in Metallhalsbandern aus. Alles ver
geblich. Allein dem Kapitan FORSYTH gliickt es, den· ersten 
tIberwinterungsplatz FRANKLINs an der Beechey-Insel im 
Barro''Y-Sund zu entdecken. Hier wird eine groBe Anzahl von 
Dberbleibseln sowie auch drei Graber gefunden, aber keine 
schriftlichen Nachrichten! FORSYTH stoBt auch in den Peel
Sund vor - hier ware er auf dem richtigen Wege gewesen -, 
aber das Eis hindert die weitere Fahrt. Zu dieser Gruppe del' 
Franklinsucher gehort die amerikanische Expedition unter 
DE HAVEN (1850). Auch sie wahlt den iiblichen Run durch 
den Lancaster-Sund und gelangt durch den Wellington-Kanal 
in nordlicher Richtung bis an das von ihr entdeckte Grinnell
Land, wo sie im Eise festfriert. 

Diese Expedition mit "Advance" und "Rescue" ist nicht fiir eine Uber. 
winterung ausgeriistet und muB unter groBten Entbehrungen noch eine neun· 
monatige Eisdriftfahrt aus dem Wellington.Kanal durch den Lancaster·Sund 
und das Baffin·Meer bis zur Davis·StraBe durchmachen. 

Bis 1851 kehren aIle diese Expeditionen in die Heimat 
zuriick mit dem einzigen Ergebnis, den ersten Winterhafen 
FRANKLINs gefunden zu haben. Nach diesen diirftigen Er
gebnissen werden 1852 aus dem Atlantik weitere Entsatzexpe
ditionen ausgeschickt mit der Weisung, mehr nordlich als bis
her nach den Verschollenen zu such en. Mit dieser Aufgabe 
wird in erster Linie EDWARD BELCHER (1852) betraut. Er 
fahrt mit einem Geschwader von funf Schiffen nach der 
Beechey-Insel und laBt dort den "North Star" als Stations
schiff zuruck. Die anderen Schiffe sollen FRANKLIN suchen. 



KELLETT und MAC CLINTOCK stoBen bis an die Melville-Insel 
vor und uberwintern dort an der Sudkuste. BELCHER segelt 
mit den Schiffen von SHERARD OSBORN, G. W. RICHARD und 
W. S. PULLEN durch den Wellington-Kanal nach Norden, er
reicht das Grinnell-Land und uberwintert hier. 

Wahrend des Winters fuhren aile Offiziere des Geschwaders groBe Schlitten
reisen durch und kartieren einen groBen Teil des Kanadischen Archipels 
nordlich von 75° 30' n. Br. Es werden auf diesen Streifen mehrmals Ruinen 
der fruheren Eskimosiedlungen, aber keine Spur von FRANKLIN angetroffen. 
Die Eisverhaltnisse zwingen die Schiffe BELCHERS, einen zweiten Win tel' 
im Eise zu bleiben, und da auch jetzt wenig Hoffnung vorhanden ist, daB 
sich die Schiffe aus der Eisumklammerung befreien konnen, so gibt BELCHER 
den Befehl, die Schiffe zu verlassen und sich nach der Beechey-Insel in Marsch 
zu setzen. Aber auch der aus der Bering-StraBe vorgestoBene MAC CLURE, 
der den "Investigator" schon zwei Winter nieht aus der Mercy-Bai heraus
bringen konnte, verlaBt das Schiff und trifft eben falls mit seinen Mann
schaften bei der Beechey-Insel ein. Aile diese Besatzungen werden 185lo 
von dem Stationsfahrzeug "North Star" und dem spater hierher beorderten 
Hilfsschiff "PhOnix" an Bord genommen und in die Heimat gebracht. 

AuBerdem starten in den Jahren 1852 und 1853 noch zwei 
weitere Expeditionen, eine UIIter INGLEFIELD, ausgerustet von 
Lady FRANKLIN, und eine amerikanische unter ELISHA 
KANE. Aber beide segeln in das Baffin-Meer, ganz entgegen
gesetzt der Franklin-Route. Dabei entdeckt INGLEFIELD den 
Jones-Sund und kommt spater bis an die Beechey-Insel her
an. KANE aber stoBt nordwarts durch das neuentdeckte Kane
Becken bis zur Renseler-Bai an der Gronlandkuste (unter 
78° 37' n. Br.) VOl'. Somit konnen auch diese Reisen nicht den 
Schleier von dem Geheimnis der Franklin-Expedition luften 
und kehren unverrichtetersache zuruck. In London ist die Un
zufriedenheit besonders uber BELCHER groB, er und seine Ka
pitane werden vor ein Kriegsgericht gestellt, aber ehrenvoll 
freigesprochen. 

2. Aus dem Pazifik stoBen in den Jahren 1849/50 sechs 
Expeditionen durch die Bering-StraBe vor, aber dayon kom
men drei nicht in Betracht, da sie durch die Eisverhaltnisse 
verhindert sind, weiter ostwarts als bis Point Barrow zu ge
langen. 

Von den drei hier in Betracht kommenden Kommandanten erreicht 
HENRY KELLETT (18lo9) Kap Wainwright auf Alaska und entsendet von da 
den Leutnant W. S. PULLEN mit drei Booten langs der Kuste in ostlicheI' 
Richtung. PULLEN segeit wahrend des ersten Somme!'S die Kuste bis zur 
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.\Iiindung des Mackenzie entlang, im zweiten bis zum Kap Bathurst, abel" 
er erfahrt nichts iiber die FRANKLIN-Expedition. ROBERT MACCLURE 
(1850) erreicht mit seinem Schiff "Investigator" das Banks-Land und geht 
zuerst an der Westkiiste und dann an der Nordkiiste, in Mercy.Bai, ins 
Winterquartier. Durch diese Fahrt stellt MAC CLlT.RE die Verbindung des 
Melville-Sundes mit dem Pazifik fest. Das Eis zwingt ihn, in der Mercy
Bai noch einmal zu iiberwintern (s. Tafel II). Urn del' dritten Uberwinterung 
auszuweichen, begibt sich 1854 die ganze Besatzung nach del' Beechey-Insel. 

Was die dritte Expedition unter R. COLLINSON (1850-1854) anbelangt, 
so ist diese in iistlicher Richtung bis an die Siidkiiste von Victoria-Land 
gekommen. Wahrend der Uberwinterung ist sie auf Schlittenreisen - ohne 
etwas davon zu ahnen - in nachster Nahe von Grabern und Uberbleibseln 
der FRANKLIN-Expedition umhergewandert. 

Am 6. April 1853 findet das denkwiirdige Zusammen
treffen einiger Offiziere der MAC CLURE-Expedition mit Offi
zieren der auf der Siidkiiste der Melville-Insel iiberwintern
den Expeditionen von KELLETT und MAC CLINTOCK (von dem 
BELcHER-Geschwader) statt. Somit wird der Beweis eines kon
tinuierlichen Wasserweges zwischen Pazifik und Atlantik 
restlos erbracht. 

Somit fielen aIle Reisen in der Zeitspanne 1848-1854 
negativ aus, und das ganze Ergebnis der Franklin-Suche ware 
bis jetzt - Auffindung des ersten Winterquartiers geblieben, 
wenn nicht in zwischen auch vom Siiden aus geforscht wor
den ware. 

3. Yom Siiden, vom Lande aus, fiihrte ab 1848 mehrere 
Reisen der erfahrene Forscher JOHN RAE, teils mit JOHN 
RICHARDSON, aus. Auf der Boothia-Halbinsel begegnet RAE 
1853 zufallig einem Eskimo, von dem er erfahrt, daB urn 
1848 zahlreiche weiBe Manner mit einem Boot bis an die 
Kiiste von King William-Land und sogar jenseits des Fjords 
bis an den Back-FluB gelangt sind und aus Mangel an 
Lebensmitteln aIle umgekommen sind. RAE geht diesen Er
zahlungen nach und tauscht von Eskimos verschiedene Gegen
stande der FRANKLIN-Expedition ein. Er erhalt auch die aus
gesetzten Pramien von der Admiralitat und von Lady FRANK
LIN. Man wuBte jetzt wenigstens etwas iiber die groBte Polar
tragodie jener Zeiten. 

Von jetzt ab (1854) werden jegliche weiteren Nachfor
schungen von der Admiralitat aufgegeben und die Offiziere 
aus den Marinelisten gestrichen. Es wird aber auch anerkannt, 



daB diese Suchexpcditionen in der Erforschung der Kanadi
schen Inselflur und des Gebietes nordlich vom Baffin-Meer 
sehr Bedeutendes geleistet haben. Ganz besonders aber wird 
die Auffindung der seit 300 Jahren gesuchten Nordwesl
Passage gewlIrdigt, aber gleichzeitig auch ihre Unbenulzbar
keit endglIltig festgestellt. 

Mit Ausnahme der JAMES ANDERSON- und GREEN STE
W ART-Expedition nach der Miinclung des Back-Flusses (1855 bis 
1856), die zur Bestatigung der Angaben von HAE entsandt 
,,:urden, finden keine staatlichen Suchexpeditionen mchr statt. 
Diese Expedition aber findet eine Menge von Gegenstandcn, 
darunter auch personliche Sachen von FRANKLIN und seinen 
Offizieren, in den Eskimohiitlen, sie entdeckt aber keine Gra
her, auch keine Schriftstiicke. 

Jetzt kommt wieder die rastlose Lady FRANKLIN mit ihrer 
Privatexpedition unter MAC CLINTOCK (1857-1859) auf die 
Szcne. 

Es wird zuerst bis Upernivik auf Gronland nach Zughunden gefahren; 
Hier gerat das Schiff "Fox" in Eisdrift und wird in monatelanger Drift bis 
zur Davis·StraBe verfrachtet. Dann wird eine Marmortafel auf der Beechey. 
Insel errichtet und durch die Prinz.Regent.StraBe bis zur Bellot-StraBe 
gesegelt, wo eine zweite Uberwinterung stattfindet. 

MAC CLINTOCK bereist mit Schlitten das Westufer der Boothia·Halbinsel 
und findet auf King.WilIiams.Land nicht nur die ersten Gerippe, Kleider, 
Gerate u. a., sondern durch den Leutnant HOBSON in einer Metallbuchse 
aus einem Cairn den ersten und einzigen authentisehen Bericht iiber FRANK
LINS Expedition. 

Daraus ist zu schlie Ben, daB die Expedition naeh der Uberwinterung bei 
der Beechey.lnsel, wo 3 Mann an Skorbut starben, in die Peel·StraBe segelte, 
hier in Eisdrift geriet und 12/~ Jahre lang festgehalten wurde. Wahrend 
dieser Zeit sind FRANKLIN, 90ffiziere und 12 Mann gestorben. Die letzte 
Uberwinterung (die dritte) fand an der Nordkuste von King WilIiams·Land 
statt. Die Leute befanden sieh in hoehster Not, die sieh noeh dadureh erhohte, 
daB die Fleischkollserven vollig verdorben waren. Am 22. April 1848 ver
lieBen die Kapitane CROSIER und FITZJAMES mit den restliehen 103 Mann 
die Schiffe, urn auf Schlitten die Rettung im Suden zu suehen. 

Unter den weiteren Privatforsehungen sind die des amerikanisehen Jour
nalisten CH. F. HALL besonders hervorzuheben. HALL reiste (1859-1864) 
in der Kanadisehen Arktis und lebte als Eskimo; er hat u. a. aueh viele Einzel· 
heiten uber die FRANKLIN· Expedition zusammengebraeht. Noeh spatere Er
mittelungen ergaben, daB eins der beiden Schiffe der Expedition weit naeh 
Siiden mit dem Eise gebraeht wurde und alles Verwendbare von Eskimos 
ans Land gesehleppt wurde. Nach aHem Zll urteilen kann angenommen 
werden, daB die Leute furchtbar an Hunger litten und sogar zu Kannibalen 
wurden. Sie begegneten auch den Eskimos, aber diese lieDen sie im Stich. 
Sieher ist es, daD keiner von ihnen den Winter 1848/49 uberlebt hat. 
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Als nach AbschluB dieser denkwiirdigen Suchexpeditionen 
zur Geniige die Unbrauchbarkeit des menschenleeren und von 
Ungunst der Natur gekennzeichneten nordkanadischen Ge
bietes fiir den Schiffsverkehr erkannt wird, wendet sich das 
allgemeine Interesse fiir langere Zeit davon abo Dagegen wid
met man wieder mehr Aufmerksamkeit dem Problem des 
"offenen Polarmeeres" zu. Eine Gruppe von Geographen mit 
SHERARD OSBORNE an der Spitze halt fiir den geeignetsten 
Weg dorthin die Route durch das Baffin-Meer und die nord
lich gelegenen Sunde, eine andere mit AUGUST PETERMANN 
- den Zugang langs der Ostkiiste Gronlands. Dieses Problem 
zu losen, schicken die Amerikaner nach der schon erwahnten 
ELISHA-KANE -Expedition (s. S. 126) weitere Expeditionen unter 
ISAAK HAYES (1860/61) und CH. F. HALL (1871-1873). 

HAYES, der friiher zusammen mit A. SONNTAG an der KANE- Expedition 
teilgenommen hatte, erreicht jetzt auf Schlittenreisen 81 ° 35' n. Br. und 
glaubt, das "otfene Meer" gesehen zu haben. In Wirklichkeit hat er noch 
nicht einmal den schmalen und stets vereisten Robeson-Kanal zu Gesicht 
hekommen. Auf dieser Reise ist der deutsche Gelehrte A. SONNTAG ertrunken. 

Fortgesetzt werden diese Forschungen von HALL erst nach 
der Beendigung des amerikanischen Biirgerkrieges (s. S. 87)' 
Inzwischen aber findet die zweite deutsche Polarexpedition 
nach Ostgronland statt, die, wie wir schon gesehen haben 
(s. S. 86), feststellen konnte, daB auch hier kein Weg in das 
"offene Meer" zu such en sei. Mehr Erfolg als die HALL-Expe
dition hat die sehr gut ausgeriistete und vom Kapitan der 
beriihmten "Challenger"-Expedition GEORGE NARES gefiihrte 
"Alert"- und "Discovery"-Expedition (1875/76). 

NARES steuert durch das Baffin-Meer und weiter nordwarts. Dabei geht 
"Discovery" in Lady Franklin-Bai in Winterquartier; "Alert" aber stoBt 
durch den Robeson-Kanal und erreicht das Nordpolar-Meer, wo NARES an 
der Nordostkiiste von Grants-Land einen Winterplatz aufsucht. Die Offiziere 
beider Schiffe unternehmen sehr erfolgreiche Erkundungsschlittenreisen so
wohl nach Gronland (L. BEAUMONT erreicht 52° w. L.) wie nach Grant
Land: P. ALDRICH reist langs der Nordkiiste des Grant-Landes westwarts 
bis zum 86°w. L. und C. R. MARKHAM vom Kap Joseph Henry polwarts 
bis 83° 20' n. Br. (61 ° w. L.). Die groBen Schwierigkeiten,die das hoch auf
getiirmte Packeis diesen VorstoBen in den Weg stelien, veranlassen NARES 
zur AuBerung, daB "the North pole inpracticable" sei. Trotz dieses Aus
spruches wird 1882 von Leutnant A. W. GREELY Station iin Fort Conger 
(1881-1884), durch J. B. LOCKWOOD ein VorstoB gegen den Pol von Gron
land aus unternommen und 83° 301/ 2'n. Br. (41 ° w. L.) erreieht. 1m iihrigen 
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verlauft die unter Leitung von GREELY fiir das 1. Interuatiollale Polarjahl' 
ausgesandte Expedition sehr ungliicklich. Sie bestand aus 26 Offizieren und 
Soldaten der USA.-Armee und war nur fiir 2 Jahre mit Proviant yersorgt, 
muBte abel' infolge nicht rechtzeitiger Abholung noch zwei weitere Jahre 
in Elend von einer Stelle zur anderen wanderll. Die Leute verelendeten 
vOllkommen, wurden teilweise zu Kannibalen, und die letzten Sieben, 
darunter auch GREELY, konnten - zu wahren Gerippen abgemagert - end
ich yom Walfanger "l'hetis" gerettet werden. 

Nach allen erwiihnten Forschungen bleiben die nord west

lichen Teile des Kanadischen Archipels noch unentschleiert. 

Diese Aufgabe lost in der Hauptsache die II. "Fram"-Expedi
tion unter OTTO SVERDRUP (1898-1902) und zum Teil die 

Kanadische Arktische Expedition unter VILHJALMUR STE

FANSSON (1913-1918). 
SVERDRUP beabsichtigt urspl'iinglich, durch Smith-Sund, Kane-Becken 

und Robeson-Sund langs del' Nordkiiste Gronlands soweit wie moglich nach 
Norden vorzudringen, dort zu iiberwintern und dann langs del' Ostkiiste 
weiter siidwarts zu kommen. Die ungiinstigen Eisverhaltnisse im Kane
Becken zwangen ihn, schon vorzeitig bei Kap Sabine im Smith-Sund 
das Winterlager aufzuschlagen. Als auch im nachsten Jahre die "Fram" 
wieder auf unpassierbares Eis stoBt, andert SVERDRUP seinen Reiseplan 
und steuert in den seit seiner Entdeckung nicht besuchten Jones-Sund. 
Auch hier stellt ihm das Eis uniiberwindbare Schranken entgegen und zwingt 
die "Fram", dreimal an dicht nebeneinander liegenden Fjorden der Siidkiiste 
von Ellesmere-Land zu iiberwintern. Aus diesen drei Winterlagern, die am 
noch vollig unerforschten Jones-Sund liegen, hat SVERDRUP mit G. ISAOH
SEN groBe Schlittenreisen nicht nur zu den noch unbekannten Westkiisten 
von Ellesmere- und Grinnell-Land, sondern noch in das westlich davoll 
Jiegende Gelande unternommen und hier einen Archipel von iiber 200000 qkm 
entdeckt und kartiert. Es sind Axel-Heiberg-, Ellef-Ringnes-, Amund-Ringnes
und Konig-Christian-Land. 

Gleich nach SVERDRUP erscheint in den kanadischen Ge

wiissern ROALD AMUNDSEN mit dem 47 t groBen Motorboot 

"Gjoa" 1) (1903-1906)- Sein Ziel ist, die Nordwestpassage 

zu bezwingen, aber durch andere Sunde, als es nach der Er

fahrung der Franklinsucher moglich war. 

Die "Gioa" steuert 1903 aus dem Baffin-Meer durch den Lancaster- und 
Peel-Sund bis zum King Williams-Land und legt sich hier, in der heutigen 
Peterson-Bai, fiir zwei Jahre ins Winterquartier. Wahrend dieser Zeit ver
bringt AMUNDSEN mit dem Assistenten G. WIIK 19 Monate in einer Hiitte 
auf der Boothia-Halbinsel am erdmagnetischen Polund untersucht in exakten 
Beobachtungen magnetische Elemente. Kapitan G. HANSEN kartiert in
zwischen die noch unbekannte Ostkiiste Victoria-Lands. Dann fahrt die 
"Gjoa" iiber die Dease-StraBe, Coronation-Bai und Dolephin-StraBe in die 
Beaufort-See, wo sie rioch einmal unweit der Herschel-Insel iiberwintert 
und dann durch die Bering-StraBe 1906 Nome erreicht. 

1) Es ist der erste Fall einer arktischen Expedition mit einem Motorschiff. 
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Neben dem grol~en Verdienst in den erdmagnetischen Mes
sungen gelang AMUNDSEN zum erstenmal die Nordwest
durchfahrt mit einem Schiff, dabei durch andere Wasser
straBen als MAC CLURE (1853/54). Es fanden spateI' mit 
Fahrzeugen del' Hudson-Bai-Gesellschaft Reisen vom AtIantik 
und vom Pazifik bis zur Faktorei in del' Peterson-Bai an del' 
King Williams-Insel wenigstens streckenweise statt. Abel' erst 
1938 fiihrte das Fahrzeug "Aklavik" eine transkanadische 
Fahrt aus, und zwar in umgekehrter Richtung vom Pazifik 
zum AtIantik mit einer Oberwinterung bei del' Somerset
Insel. 

Ein noch weiterer Schritt in del' ErschlieBung des arkti
schen Kanadas ist unzweifelhaft die Kanadische Arktische 
Expedition unter VILHJALMUR STEFANSSON und R. M. AN
DERSON (1913-1918). Das Forschungsgebiet soIl derart ein
geteiIt werden, daB STEF ANSSON die nordwestlichen Inseln 
des Archipels und die umgebenden Gewasser, ANDERSON die 
Kontinentalkiisten von Alaska und Kanada in seine Stu.dien 
einschlieBt. Del' Expedition steht del' Dampfer "Karluk" unter 
Kapitan R. A. BARTLETT zur Verfiigung und einige kleinere 
Fahrzeuge. 

Gleich nach Ankunft an der Nordalaskakiiste wird "Karluk" bei einem 
plotzlich ausgebrochenen Sturm mit dem Eise in die offene Beaufort-See 
hinausgetrieben, durch die Drift in die Nllhe der Herald-Insel gebracht und 
hier vom Eise zerdriickt. Uber die tragischen Abenteuer seiner Besatzung 
wurde schon (vgl. S. 119) gesprochen. Der wissenschaftliche Stab der Ex
pedition befindet sich wllhrend der Katastrophe am Lande. STEFANSSON 
iiberlaBt die Erforschung des Archipels seinen Assistenten, er selbst aber 
bricht mit einigen Begleitern vom Kap Martin auf Alaska (etwa 143 0 w. L.) 
auf, geht iiber das Meereis in nordlicher und ostlicher Richtung und erreicht 
nach 93tllgigerWanderung, teils in Marsch, teils in Drift, das Banks-Land. 
Es gliickt ihm auch, in dieser Eiswiiste meist "vom Lande zu leben", 
d. h. geniigend Seehunde und Vogel zu schieBen und sich und seine Begleiter 
zu ernllhren. Er iiberwintert auf Banks-Land und unternimmt von hier 
wieder eine neue Schlittenreise iiber das Meereis erst nordwllrts bis 77 0 n. Br. 
und dann ostwllrts zum Prinz Patrick-Land. 1m folgenden Jahre untersucht 
er das Gebiet weiter ostlich und entdeckt die Brock-, Borden- und Meighen
Insel. 1917 erfolgt ein weiterer VorstoB von der Borden-Insel aus bis 80 0 30' 
n. Br. (110 0 w. L.). Schwer erkrankt'muB STEFANSSON langere Zeit auf 
der Herschel-Insel bleiben, sein Assistent STORKER-STORKERSON aber 
unternimmt 1918 einen neuen Marsch iiber die Eisfelder der Beaufort-See 
und liefert sehr wertvolle ozeanographische Tiefenmessungen. Er verweilt 
dabei mit seinen Begleitern vom 15. Marz bis 8. November, also eine Rekord
dauer von 238 Tagen, auf den Eisfeldern, hauptsllchlich "vom Lande lebend". 
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Durch seine lehrreichen Schriften iiber die Natur und das 
Leben in der Arktis hat STEFANSSON, viel fiir das richtige Ver
standnis der Polarwelt geliefert. Das Pradikat "freundliche 
Arktis", mit dem er dieses Gebiet in seinen Werken betitelt 
und den Forschern zumutet, in die Arktis nur mit Gewehr und 
Munition aufzubrechen und dort "vom Lande zu leben", kann 
nur in beschranktem Sinne gebraucht werden (s. S. 165). 

Obwohl schon ab 1870 der arktische Archipel unter dem 
Namen Canadian Northwest Territories einer besonderen Ver
waltung unterstellt war und schon 1907, nach SVERDRUPS 
Entdeckung eines ganzen Archipels, die Frage iiber die Not
wendigkeit einer Definierung der Gebietshoheit erhoben wurde, 
erfolgte die endgiiltige Grenzziehung erst 1925. Der Senat 
erkannte als kanadisches Hoheitsgebiet den polaren Sektor, 
begrenzt: im Westen durch den Meridian 141 0 w. L. und im 
Osten durch den Meridian 600 w. L. und durch eine Linie 
inmitten der Gewasser zwischen Gronland einerseits und 
Grant-, Grinnell- und Ellesmere-Land andererseits. In diesen 
Sektor fallt das Territorium und Aquatorium bis zum Pol 
hinein. 

Aber schon 1904 wird zur Kartierung und Vermessung der Northwest 
Territories eine unter Leitung von Kapitll.n J. E. BERNIER stehende Ex· 
pedition mit der "Arctic"l) ins Leben gerufen, die acht Jahre mit einigen 
Uberwinterungen in diesem Archipel verbringt und u. a. auf den von fremden 
Expeditionen entdeckten Inseln die kanadischp. Flagge hiBt, Grll.ber und 
Gedenktafeln erneuert, verschiedene Dokumente aus den iiberall zerstreuten 
Cairns herausholt usw. Ferner werden die vorhandenen Handelsstiitzpunkte 
der Hudson-Bai-Gesellschaft durch weitere Punkte mit meteorologischen 
Beobachtungsstationen ergll.nzt; einige davon erhalten Radiosender. An der 
Ostkiiste von Labrador werden ebenfalls Polizei- und Zollposten errichtet 
und mit Mannschaften der Royal Canadian Mounted Police, d. h. berittener 
Polizei besetzt. In Wirklichkeit unternimmt diese Polizei ihre fiir die geo
graphische Forschung oft sehr aufschluBreichen Dienstreisen natiirlich aus
schlieBlich mit Hundegespannen. 

1m groBen und ganzen kann iiber Polar-Kanada gesagt 
werden, daB es sich nicht der kulturellen Pflege wie Nord
sibirien und Gronland erfreut. Besonders bezieht sich dieses 
auf das Wetterstationsnetz (s. Karte, Tafel II). STEFANSSONS 
apologetische Schriften und Reden zugunsten der Kanadi
schen Arktis hatten einen Erfolg, und heute wird diesem Ge-

l) "Arctic" ist das von Deutschland an Kanada verkaufte Schiff "Ga'IJ.8s" 
der antarktischen Expedition von E. v. DRYGALSKI. 



biete mehr Aufmerksamkeit geschenkt. So wurde z. B. seitens 
der Gesellschaft zur Erforschung des Nordlichen Kanadas 
unter Leitung des Chefgeologen und Piloten E. A. BOADWAY 
eine ganze Reihe von kiihnen Fliigen zur Erkundung der Erz
und Kohlelager sowie Olquellen unternommen. Ferner be
miiht man sich nach dem Vorbilde Alaskas in hohem MaBe 
urn die Rentierzucht. So wurden z. B. in den Jahren 1929 bis 
1934 3000 Rentiere in Alaska erworben und auf dem Land
wege nach Kanada gebracht (vgl. S. 69 f.). Auch urn die Schiff
fahrt in der Hudson-See wird Sorge getragen (vgl. S.155). 

D. Innerarktis. 
Wie wir schon aus dem Vorhergehenden kennengelernt 

haben, stellt die Innerarktis eine weite Ausbuchtung des AtIan
tik dar. Ihr Areal betragt etwa 10 Mill. qkm, ihre groBte 
Tiefe 5440 m. An dieses tiefe Zentralbecken schlieBen sich 
die seichten Randmeere mit mehreren Inselgruppen an. Auf 
Grund der Beobachtungen iiber die Gezeitenwellen ist der 
Amerikaner HARRIS zur Annahme gekommen, daB sich nord
lieh von Alaska Land oder eine Flaehsee befinden miisse. Ob
wohl das in Frage kommende Gebiet bis jetzt nur iiberflogen 
wurde, also keine Lotungen vorliegen, wird diese Meinung 
HARRIS' von den meisten Geographen nieht geteilt. 

Vorstof3e mit Schiffen und Hundegespannen. 

Bis zur Riiekkehr von NANSENs "Pram-Expedition" (1896) 
hatte man niehts iiber das Wesen der Innerarktis gewuBt. 
Alles, was bis dahin bekannt war, ging nieht iiber den Konti
nentalsoekel hinaus. Es sind bis dahin nur folgende VorstoBe 
iiber das Paekeis durehgefiihrt worden: 

I. von Sibirien aus: 1770 Fahnrieh E. LEONT JEW von den 
Baren-Inseln bis zum 72° 30' n. Br. (165° o. L.); 1821 Leut
nant P. TH. ANJOU von den Neu-Sibirisehen Inseln bis 76° 36' 
n. Br. (137° 26' o. L.); 1822 Leutnant TH. V. WRANGEL vom 
Kap GroBer Baranow bis 72° 2' n. Br. (164° 10' o. L.); 

2. von Spitzbergen aus: 1827 Leutnant W. E. PARRY naeh 
35tagigem Marsch bis 82° 45' n. Br. (20° o. L.); 

133 



3. von Amerika und Gronland aus: 1876 Leutnant C. 
R. MARKHAM bis zum 83° :w' n. Br. (61° w. L.), 1882 Leut
nant J. B. LOCKWOOD bis zum 83° 30' n. Br. (41° w. L.) und 

4. von der Bering-Straf5e aus sind fiir die damalige Zeit 
Rekordbreiten bis 73° 50' n. Br. in der Tschuktschen-See von 
englischen und amerikanischen Kriegs- und Walfangschiffen 
erreicht worden. Das erste bedeutende Ereignis in der Erfor
schung der Innerarktis ist die amerikanische G. DE LONG

Expedition mit der "Jeannette" (1879-1882). Aber auch sie 
kommt nicht iiber den Schelf hinaus. 

Die "Jeannette" wird bei der Herald-Insel Yom Eis eingeschlossen, friert 
fest ein und gerat in die Eisdrift. Die Fahrt verlll.uft in nordwestlicher 
Richtung und endet mit dem Untergange des Schiffes in der Nll.he der Neu
Sibirischen Inseln. Die 33kopfige Besatzung unternimmt in 3 Booten eine 
Fahrt zur Lenamiindung. Auf dieser Fahrt wird 77 0 43' n. Br. (151 0 0. L.) 
erreicht. Eins der Boote geht mit 8 Mann verloren. Das Boot des Schiffs
ingenieurs MELVILLE mit 11 Personen trifft an der Kiiste Eingeborene; das 
von DE LONG gerll.t mit 14 Mann in einen Lenaarm, wo keine Siedlungen 
vorhanden sind. AuBer den deutsehen Matrosen NINDERMANN und NOROS, 
die siidwll.rts vorausgeschickt wurden, urn Hilfe zu suchen, gingen aile Mit
gJieder dieser Gruppe an Erschopfung, Hunger und Kll.lte zugrunde. 

Auf der Driftfahrt der "Jeannette" und spll.teren Bootfahrt werden die 
sog. De Long-Inseln: Jeannette, Henriette und Bennett entdeckt. 

Drei Jahre nach dem Untergang der "Jeannette" (1884) 
werden an der Siidkiiste Gronlands von Eskimos Gegenstande 
auf einer driftenden Eisscholle gefunden, die einwandfrei ihre 
Zugehorigkeit zur "Jeannette"-Expedition feststellen lassen. 
Diese Tatsache bringt FRIDTJOF NAN SEN auf den Gedanken 
seiner spater beriihmt gewordenen "Fram"-Expedition(I893 
bis 1896). Erst ihr gelingt es, das zentrale Polarmeer zu er
reichen und das Ratsel iiber seine Natur restlos zu losen. Die 
Expedition ist auf das griindlichste durchdacht und vorbereitet. 
COLIN ARCHER in Larvik baut die "Fram", wobei er bei der 
Konstruktion dieses Expeditionsschiffes den Eisdruck beson
ders beriicksichtigt. 

Die "Fram" umsteuert Kap Tscheljuskin, erreicht im Gebiet nordwestlich 
von den Neu-Sibirischen Inseln das Packeis, friert ein und fiihrt die epoche
machende Driftfahrt durch das Nordpolarmeer aus (5. Taf. II). Noch wll.h
rend der Drift verlll.Bt NANSEN am 14. Mll.rz 1895 unter 84 0 n. Br. (161 0 55' 
O. L.) mit FR. H. JOHANSEN und 26 Hunden das Schiff und wandert iiber 
die Eisfelder polwll.rts. Die schweren Eisverhll.ltnisse erlauben nur bis 86 0 4' 
n. Br. unter 96 0 0. L. vorzustoBen, von wo er am 8. April den Riickmarsch 
nach Franz Joseph-Land antritt und am 14. August diesen Archipel erreieht 
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und hier in einer mit WalroBhaut iiberzogenen Steinhiitte den Winter ver· 
bringt. 1m Friihjahr 1896 erreichen NANSEN und JOHANSEN die North· 
brook·lnsel und treffen am Kap Flora G. F. JACKSON, der hier seit 1894 
die Hauptstation seiner Expedition halt (s. S. 10?). - Die "Fram", unter 
Leitung von OTTO SVERDRUP, erreicht die hochste Breite von 85° 56' n. Br. 
unter 66° 0. L., und nach weiterer Driftfahrt (im ganzen 1055 Tage) be. 
freit sie sich am 13. August 1896 bei Spitzbergen aus dem Eis und kehrt 
in die Heimat zuriick. Die Expedition stellt fest, daB die Zentralarktis ein 
Becken mit Tiefen zwischen 3000 und 3840 mist, bringt sehr wertvolle 
ozeanographische, meteorologische, biologische u. a. Beobachtungen mit und 
bestatigt die Hypothese der Eisdrift quer iiber das Nordpolar.Meer in west· 
lieher Riehtung. 

Den niichsten bedeutenden VorstoB gegen den Pol nach 

NANSEN fuhrt 1900 der italienische Leutnant UMBERTO 

CAGNI von der Expedition des HERZOGS DER ABRUZZEN von 

Franz Joseph-Land aus (s. S. 108). 
CAGNI startete am 11. Marz 1900 mit 9 Mann, 13 Schlitten und 104 Hun

den. Darunter befanden sich zwei Hilfsabteilungen von je 3 Mann, die die 
Expedition mit Lebensmitteln zu versorgen hatten. Am 25. Marz trat die 
erste Gruppe, am 31. Marz die zweite den Riickmarsch an. CAGNIS Gruppe 
setzte den Marsch fort und erreichte am 25. April die Rekordbreite 86° 34' 
n. Br. (unter 68° 0. L.)l). Von den Hilfsgruppen erreichte nur die erste die 
Winterstation, die zweite unter Leutnant GRAF F. QUERINI kam urn. 
CAGNI erbrachte u. a. den Beweis dafiir, daB das Petermann-Land nicht 
existiert, da seine Marschroute gerade iiber die Stelle ging, wo V. PAYER 
18?4 von dem Kronprinz·Rudolph.Land dieses Land gesehen zu haben 
glaubte. AuBerdem lieferte diese Expedition wichtige geophysikalische Er
gebnisse, und A. CAVALLI brachte zoologische, botanische und mineralogische 
Funde· mit. 

Ferner findet 1900-1905 die Expedition des russischenGeo

logen E. VON TOLL auf "Sarja" statt, der oblag, im Gebiete 

nordwiirts der Neu-Sibirischen Inseln nach dem "Sannikow
Land", das 1809 der Pelztierjiiger JAKOW SANNIKOW von die

sem Archipel aus gesehen zu haben glaubte, zu forschen. 

Nach den beiden durch schweres Eis erzwungenen Uberwinterungen an der 
Westkiiste der Taimyr.Halbinsel und bei der Kotelnys.lnsel erreicht das 
Schiff iiber den Neusibirischen Inseln n° 35' n. Br. (142° 1?' ost!. L.) und 
?8° 33'n. Br. (142° ost!. L.), kann aber das gesuchte Land im Nebel nicht 
wahrnehmen. E. V. TOLL und F. SEEBERG (Astr.) unternehmen mit zwei Be· 
gleitern iiber das Eis eine Wanderung zur Bennett·lnse!. Die Eisverhaltnisse 
erlauben nicht, im Spatherbst die Toll-Gruppe mit dem Schiff abzuholen. 
Fiir die Uberwinterung nicht ausgeriistet, unternimmt V. TOLL einen Marsch 
nach dem Kontinent und kommt mit seinen Begleitern urns Leben. Zur 
Expedition gehorten der Ozeanograph A. W. KOLTSCHAK und der Biologe 
A. A. BIRULA, die ein groBes wissenschaftliches Material gesammelt haben. 

1) NANSEN hat im Jahre 1895 den 86° 04 n. Br. erreicht. 
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NANSENS Erfolg erregte besonders in Amerika groBes Auf
sehen, und es meldet sich bald eine Reihe von Poistiirmern, 
die, unterstiitzt durch Sensation, Mazene und Presse, bald auf 
der Polararena erscheinen. Es finden drei Expeditionen nach 
dem Franz Joseph-Land statt: eine des Journalisten W. WELL
MAN (1898) und zwei des Mazens W. ZIEGLER unter BALD
WINS (Igol) und unter FIALAS Leitung (1903), die, wie schon 
gesagt (s. S. 108 f.), iiber die Grenzen des Archipels nicht hinaus
kommen. Ferner ist die von R. E. PEARY, der am 7. April 
1909 von Kap Columbia auf Grant-Land aus den Pol erreicht 
haben will. Bevor aber diese Nachricht in die Kulturwelt ge
langt, kommt die sensationelle Ankiindigung von FREDERICK 
COOK, daB er den Pol bereits am 2 I. April 1908 betreten habe. 
Die Nachricht wird geglaubt, da COOK noch von der "Belgica"
Expedition (1897-1899) zum Antarktischen Kontinent her 
einen guten Ruf genoB. Aber kaum waren die Festlichkeiten 
'zu Ehren COOKs zu Ende, als die Botschaft von PEARYS 
Entdeckung die Gemiiter von neuem erregte. 

Vergleichen wir die zuruckgelegten Entfernungen und die entwickelten 
Geschwindigkeiten. PEARY hatte von 87° 47' n. Br., wo ihn die Hilfsgruppe 
BARTLETTS am 30. Marz verlassen hatte, bis zum Pol 246 km zu bewaltigen. 
Diese Strecke solI er in 7 Tagen mit durchschnittlicher Geschwindigkeit von 
35 km zuruckgelegt haben. Bis dahin war seine und der Hilfsgruppen Ge
schwindigkeit etwa 20 km, jetzt, wo er allein bleibt, macht er trotz des 
ungebahnten Weges 35 km. Aber noch schneller bewegt sich PEARY auf 
dem Ruckmarsch. Er schafft die Entfernung von 766 km vom Pol bis zum 
Kap Columbia in 16 Tagen, d. h. mit mittlerer Geschwindigkeit von 48 km. 
Er ubertrifft somit die Rekordgeschwindigkeit AMUNDSENS von 36 km, mit 
der dieser 1911 vom Sudpol zum Framheim zuruckkehrte. Dabei darf nicht 
vergessen werden, daB AMUNDSEN uber festes Land, bei gutem Wetter, 
bergab und in alten Spuren reiste, PEARY aber uber driftende Eisfelder fuhr, 
auf dem Wege Wasserrinnen und nicht immer gebahnten Weg, oft hockeriges 
Packeis antraf. Noch erstaunlicher sind PEARYS Leistungen auf einzelnen 
Strecken seiner Trasse. So solI er vom 7. bis 9. April trotz sturmischen 
Wetters und Wasserrinnen vom Pol bis 87° 47' n. Br. "im gestreckten Ga
lopp" gekommen sein, also in etwa zwei Tagen eine Strecke von 246 km 
zuruckgelegt haben! - Gegenuber dies en Rekordleistungen PEARYS muBten 
die Geschwindigkeiten COOKS als sehr bescheiden erscheinen, er will namlich 
die Entfernung von 900 km von Kap Svarteyoeg bis zum Pol in 31 Tagen 
mit rund 29 km und die Entfernung vom Pol zum Ellef-Ringnes-Land, 
eine Strecke von 1300 km, in 54 Tagen mit rund 24 km bewaltigt haben 
(s. Karte, Taf. II). Aber die Sache liegt nicht in Geschwindigkeit, sondern ist 
abhangig von dem Verhaltnis der gesamten Zugkraft der Hunde zur Lange 
der Strecke, sowie von der Anzahl der Reisenden und der Menge der Last. Da 
COOK mit seinen beiden Eskimos nicht "vom Lande gelebt" hatte, sondern 
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allen Proviant und die Ausriistung mit sich schleppen muBte, so konnte die 
Transportkraft seiner Hunde fiir eine Expedition von 85 Tagen nicht aus
reichen 1 ). Dabei muB beachtet werden, daB PEARY seinen Marsch von ins
gesamt 1532 km nach einer Dberwinterung mit frischen Kraften, COOK abel" 
seine Strecke von 2260 km gleich nach einer sehr strapaziiisen langen Dber. 
querung begonnen hat. Unseres Erachtens kiinnen beide Reisen nicht den 
Pol erreicht haben. AuBerdem wliren auch die astronomischen Bestimmungen 
dieses Punktes am 7. oder 21. April, wo die Sonne noch so niedrig steht, 
kaum miiglich gcwesen. 

Nicht unerwahnt darf hier der 1914 stattgefundene VorstoB 
MACMILLANS von Axel-Heiberg-Land bis zum 82° 30' n. Br. 
und 108° 22' w. L. auf der vergeblichen Suche nach dem 

Abb.48. Hundeschlitten auf zerbrochenen, nur durch Eispressung zusammen
gehaltenen Eisschollen, 120 Meilen vom Lande entfernt (aus: D. MACMILLAN, 

"Four Years of the .White North", Boston 1925). 

Crocker-Land (Abb. 48 u. (19) bleiben, das PEARY 1906 ge
sehen zu haben glaubte. 

Ferner muB noch die von R . AMUNDSEN eingeleitete und 
von H. U. SVERDRUP zu Ende gefiihrte "Maud"-Expedition 
(1918-1925) erwahnt werden. Die Expedition hat das Ziel, 
mitdem eigens dazu gebauten Motorschiff "Maud" so weit 
ostlich wie moglich von der Wrangel-Insel in die Eisdrift zu 
gelangen und die bekannte "Fram"-Drift auf weit nord
licherer Route zu wiederholen. Die Eisverhaltnisse aber er
~iesen sich in den Jahren 1918-1920 so ungiinstig, daB die 

1) Die Reise dauerte 88 Tage und die Strecke zum Pol betrligt 960 km; 
wir ziehen 3 Tage und 60 km ab, an denen er Begleitung hatte. 



Maud" zweimal an der sibirischen Kiiste iiberwintern muBte. 
Infolge der durch schwere Eispressungen erlittenen Schad en 
muBte die "Maud" nach Nome in Alaska zur Reparatur 
steuern. Amundsen aber verliiBt jetzt die Expedition und 
sucht nach anderen Mitteln, urn den Pol zu erreichen. Die 
Expedition solI aber unter Leitung von SVERDRUP ihre Auf
gabe weiterverfolgen. 

Erst 1922 wird "die "Maud" repariert und setzt die Reise unter H, U , 
SVERDRUPS und 0 , WISTINGS Leitung fort Es gelingt auch in die Eisdrift 
bei der Herald-Insel zu kommen und mit einigen Abweichungen die Drift 
der "Jeannette" zu wiederholen (s , S, 134), Nach 21/ 2 jahriger Eisfahrt ge-

Abb, 49. Eine Mahlzeit ohne Teller und Gabel 
(aus: D. MACMILLAN, " Four Years of the White North" , Boston 1925). 

langt die "Maud" bei den Neu-Sibirischen Inseln dicht an die Stelle, \Yo 1893 
NANSENS "Fram" ihre epochemachende Drift angefangen hatte. Urn diese 
Drift nicht zu wiederholen, befreit sich die Expedition aus dem Eis und 
kehrt 1925 nach einer nochmaligen erzwungenen 1Jberwinterung bei den 
Baren-Inseln nach Alaska zuriick. In anderer Hinsicht war diese Expedition 
sehr erfolgreich und brachte grolles wissenschaftliches Material heim. 

Nun tritt eine liingere Pause ein, bis die Menschen wieder, 
und zwar mit dem Schiff oder Flugzeug in die Innerarktis 
kommen. Ein Ungliicksfall mit drei Eisbrechern gibt dazu 
Gelegenheit: 

Der Eisbrecher "Sedow" gerat mit noch zwei anderen Eisbrechern "Sadko" 
und "Malygin" in dem fiir die sibirische Schiffahrt unheilvollen Jahre 1937 
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in der Nahe der Neu-Sibirischen Inseln in die Eisgefangenschaft. Die Schiffe 
driften, wie unsere Karte zeigt, mit dem Generalkurs in nordwestlicher 
Richtung. 1m April 1938, als sich die Schiffe bereits unter etwa 82° n. Br. 
befinden, werden durch Flugzeuge unter Leitung von A. ALEXEJEW von der 
insgesamt 217 kopfigen Besatzung 182 Mann ans Land gebracht. 1m August 
1938, als sich die Fahrzeuge unter 83° fl n. Br. und 138° 22' 0. L. befinden, 
werden zwei von ihnen, namlich ,;Sadko" und "Malygin", durch den Eis
brecher "Jermak" aus dem Eise befreit. Der "Sedow" kann wegen seiner 
Manovrierunfahigkeit durch die Beschadigung am Ruder nicht befreit werden 
und wird, ausgeriistet und verproviantiert, mit einer Besatzung von 15 Mann 
unter Kapitan K. BADIGIN als driftende Station zuriickgelassen. Auf seiner 
weiteren Drift erreicht "Sedow" am 22. Marz 1939 eine Rekordbreite 86° 35' 
n. Br. und 108° 50' 0. L. ("Fram" erreichte 85° 56' n. Br.) Am 8. Januar 
1%0, nach 791 tagiger Driftrahrt, wird das Sr.hiff nach schwerem Kampfe 
mit dem Eise unter 80° fo6' n. Br. in der Nahe von Spitzbergen von dem 
Eisbrecher "Joseph Stalin" herausgeeist und nach Murmansk geleitet. Es 
werden vom Steuermann W. BUJNITZKI und vom Kapitan wahrend der 
ganzen Fahrt meteorologische, ozeanographische u. a. Messungen ausgefiihrt 
und tll.glich Wetterberichte gefunkt. Hierher gehoren auch die PAPANIN
Expedition (1937-1939) auf der drirtenden Eisscholle (s. S. illfo) und die 
VorstiiBe STEFANSSONS nordwarts von Kanada (s. S. 131). 

VorstOf3e mit Luftfahrzeugen. 

Seit der Zeit, wo der Luftballon erfunden wurde, hat es 

nicht an Vorschlagen gefehlt, mit diesem in die Arktis zu 

fahren. Aber erst 1897 wurde diese kiihne Idee vom schwe
dischen Ingenieur S. A. ANDR:rnE in die Tat umgesetzt. AN

DREE riskierte, mit einem durch Segel und Schlepptau bis zu 

einem gewissen Grade lenkbaren Luftballon "Omen" von 

45II cbm in die Innerarktis zu starten. Seine Begleiter sind 
NILS STRINDBERG und KNUT FRAENKEL. Die Ausriistuug und 
der Proviant sind nur auf 3112 Monate berechnet. Der Auf
stieg findet am I I. Juli von der Danen-Insel auf Spitzber

gen statt. 

Beim Aufstieg des "Omen" lost sich etwa 2/3 vom Schlepptau von etwa 
53e kg aus seiner Verschraubung und bleibt liegen. Der BaIlon wird trotz 
Verlustes dieses Gewichtes durch ortliche Winde an die Meeresoberflache 
gedriickt, und es miissen weitere 207 kg kostbaren Ballastes abgeworfen 
werden. Aus den spater gefundenen Tagebiichern wissen wir, daB der BaIlon 
trotz dieses Gewichtsverlustes durch die groBe eigene Ladung und durch 
Rauhreif wahrend der ganzen Fahrt auf das Eis aufstoBt. Nach 65 Stunden 
Fahrt mit Generalkurs in nordostlicher Richtung muB am ill. Juli unter 
etwa 83° n. Br. und 31 ° 0. L., in einer Entfernung von etwa 300 km von 
Spitzbergen (s. Karte, Tar. II) gelandet werden (Abb. 50). Der weitere Ver
lauf der Expedition ist ein trauriger. Statt sofort siidwarts zu ziehen, bleiben 
die drei Mann beim besten Wetter eine ganze Woche am Luftballon. Dann 



ziehen sie 12 Tage lang in Richtung Franz Joseph-Land und sind weitere 
etwa 60 Tage auf Marsch und in Eisdrift nach Spitzbergen. Ganz erschOpft 
erreichen sie schlieBlich die tide Wei/3e Insel an der Nordostkiiste von Spitz
bergen. Dort gehen sie sehr bald zugrunde, wahrscheinlich beim Lawinen
sturz. Ihr Lager, Teile ihrer Leichen sowie Aufzeichnungen und photo
graphische Filme ,wurden nach 33 Jahren von einer norwegischen Ex
pedition unter G. HORN aufgefunden und die schaurige Tragodie zum 
groBten Teil en tschleiert. 

Trotz MiBerfolges mit dem "Omen" versucht 1907 und 

1909 ein uns schon bekannter W. WELLMAN von der Diinen

lnsel bei Spitzbergen mit einem eigenartigen Luftschiff neue 

VorstoBe in die Arktis. Der erste Versuch verliiuft ganz er

folglos. Der zweite ist durch sein "gliickliches Scheitern" be

achtenswert. 

Abb. 50. Letzte Landung des Luftballons "Ornen"der' ANDREE-Expedition. 
Aufnahme der Expedition (aus: S. A. ANDREE, "Dem Pol entgegen", Leipzig 

1930). 

WELLMAN startet mit dem russischen Ingenieur N. POPOFF mit "Ameri
ca II" von 9000 cbm und mit zwei Maschinen von insgesamt 100 PS, sowie 
einem Schlepptau von 1700 kg. Das Schlepptau ist von auEen mit Stahl
schuppen verkleidet und im Inneren mit Proviant gefiillt (Abb. 51). Nach 
sehr kurzer Fahrt reiBt ein groBer Teil des Schleppschlauches ab, das Luft
schiff geht auf die Eisflache nieder und wird gliicklicherweise von einem in 
der Niihe anwesenden Dampfer wieder zur Halle gebracht. So scheitert 
auch dieses mehr auf Sensation berechnete Unternehmen in Gegenwart 
einiger Hunderte von Touristen. Trotz eines ironischen Ausspruches von NAN
SEN, daB dieses Unternehmen "ungewohnlich unbrauchbar" sei, muB doch 
zugestanden werden, daB 1909 das erste Luftschiff sich wenige Minuten 
liber der Arktis in der Luft gehalten hatte! 

Jetzt tritt die Zeit des Flugzeuges heran. Ais erster fliegt 

in der Arktis 1914 Leutnant J. NAGURSKI (s_ S. 106). Nach 
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dem Weltkriege werden viele Fliige in die Arktis unternom
men: 1923 fliegen MITTELHOLZER und NEUMANN iiber Spitz
bergen, 1925 E. BYRD uber GronIand und Grant-Land und 
im gleichen Jahre AMUNDSEN und ELLSWORTH mit vier Be
gleitern in zwei Maschinen von Spitzbergen zum Pol. 

Infolge des Ausfalles eines Motors muB aber unter 87° 44' n . Br. und tO O 
30' w. L. eine NotJandung stattfinden. Hier wird eine Tiefe von 3750 m 
mit dem Echolot ermittelt. Da bei der Landung eine Maschine beschadigt 
wurde , muBte der weitere Flug aufgegeben werden und die Riickkehr mit 
einem Flugzeug';erfolgen. Es fragt sich, ob diese NotJandung fiir AMUND, 
SEN und seine Leute nicht zugleich auch deren Rettung war, denn nach 

Abb. 51. WELLMANS Luftschiff auf Spitzbergen im August 1909 
(aus: B. VILLINGER, "Die Arktis rurt!" , Freiburg i. Br. 1929). 

Zuriicklassung der zweiten Maschine und fast des gesamten Gepacks konntc 
AMUNDSEN noch nicht einmal Spitzbergen erreichen und muBte kurz 
vorher infolge Benzinmangels notlanden! 

1m Jahre 1926 unternimmt E. BYRD von Spitzbergen aus 
einen erfoIgreichen Nonstopflug zum Pol und zuruck. Noch 
in demselben Jahre findet die erste erfoIgreiche Oberquerung 
des ganzen PoIarbeckens mit einem Luftschiff der AMUNDSEN
ELLSWORTH-NoBILE-Expedition statt. 

Das halbstarre Luftschiff "Norge" von 18500 cbm startet in der Kings. 
Bai auf Spitzbergen und fahrt iiber den Nordpol nach Teller in Alaska, wo 
es abmontiert wird. Zum erstenmal blickt man auf das Gebiet zwischen 
dem Pol und Amerika, das sich als von Packeis bedecktes Meer herausstellt. 



1926 und 1927 unternehmen H. WILKINS und R. EIEL
SON von Kap Barrow in Alaska Fluge in nordwestlicher Rich

tung in die unbekannte Arktis. 1927 erfolgt eine Notlandung 

unter 77° 45' n. Br. und 175° w. L. auf dem Eis. 

Hier wird mit dem Echolot eine Tiefe von 5440 m ermittelt. 1m nachsten 
Jahr fliegen die beiden nach Spitzbergen. Auf diesem Flug wird wieder ein 
anderes Gebiet von oben beschaut und wie auf der "Norge"-Fahrt werdeu, 
soweit der Nebel eine Sicht gestattete, nul' Packeisfeldel' wahrgenommen. 

Weiterc Forschungen in diesel' Richtung setzt UMBERTO 

NOBILE 1928 mit der "ltalia", dem Schwesterschiff del' 

"Norge", von Spitzbergen aus fort. Nach einer glucklich yer-

Abb.52. Gletscherstl'om auf Sewernaja Semlja 
(aus: L. KOHL-LARSEN, Arktisfahrt des "Grat Zeppelin" , Berlin 1931). 

laufenen Fahrt nach Sewernaja Semlja und zuruck verlii.uft 

die zweite Fahrt zum Pol mit einem sehr tragischen Ende. 

Die Fahrt geht zunachst zum Kap Bridgman in Gronland und von dort 
zum Pol. Auf del' Riickfahrt, kurz VOl' Spitzbergen, wi I'd die ,,ltalia" plotz
lich, wahrscheinlich infolge von Vereisung, auf das Eis hel'untergedriickt. 
Beim Anprall auf das Eis reiBt die Fiihrerkabine mit 10lnsassen ab, del' 
Bailon mit 6 Mann Besatzung aber schnellt in die Rohe und verschwindet 
in ostlicher Richtung. Durch Funk wird del' Welt von del' Katastl'ophe Mit
teilung gemacht und eine groBe, abel' planlose internationale Rettungsaktion 
in die Wege geleitet. Die Lage wird noch dadurch el'schwert, daB wahrend 
diesel' Aktion R. AMUNDSEN auf einem Flug mit tiint Getiihrten ertrinkt. 
Es beteiligen sich bei del' Hilfeleistung fiir die ,,ltalia" insgesamt etwa 
16 Schiffe, 21 Flugzeuge und einige Schlittenabteilllngen mit rund 1500 Mann. 
Die tatsachliche Rilfe wird abel', ausgenommen diejenige des Leutnants 



LUNDBORG, del' NOBILE abholt, nul' durch den Bisbrecher "Krassin" unter 
der Leitung von R. SAMOILOWITSCH und das Flugzeug von TSCHUCH
NOWSKI gebracht. 

Sowohl auf der "Norge"-, als auch auf der "Italia" -Fahrt ktinnen bereits 
die Physiker F. MALMGREN und Fr. BJi:HOUNEK eine Reihe von Beobachtun
gen ans tellen . 

In hOhel'em Mal~e erweist sich die Vel'wendullgsmoglich
keit eines Luftschiffes fiir wissenschaftliche Messungen auf 

del' erfolgl'eichen Fahrt des "Graf Zeppelin" 1931. Die Fahl't 

wird von del' Internationalen Gesellschaft "Aeroarctic" orga
nisiert und von H. ECKENER durchgefiihrt. Ein internatio-

Abb. 53. Taimyr-Haibinsel. Abgerundete Gipfel del' Urwanzew-Gebirgskette 
(aus; Erganz.-Heft 216 zu "Pet. Mitt." , 1935). 

naler Stab von IO Gelehrten fiihrt wahrend del' Fahl't aero

logische, erdmagnetische u. a. Beobachtungen sowie photo
grammetrische Aufnahmen aus (s. Abb. 52 bis 54). 

Das Luftschiff "Graf Zeppelin" startet am 2~ . Juli 1931 in Friedrichs
hafen und fahrt iiber die Zwischenlandepiatze Berlin und Leningrad iiber 
Archangelsk nach Franz Joseph-Land. Hier, in der Tichaja-Bucht, wird 
am 27 . Juli eine kurze Wasserung ausgefiihrt, urn Post mit dem Eisbrecher 
"Malygin" auszutauschen (s. Abb. ~6). Dann steuert man gegen Sewernaja 
Semlja, zieht eine Schleife iiber diesen Inseln, fahrt weiter iiber Kap Tschel
juskin 'und dem Taimyr-See bis zur Dickson-Insel. Die Kara-See wird iiber
flogen und die Nordspitze von Nowaja Semija erreicht. Von hier aus geht 
die Fahrt in siidlicher Richtung zur Koigujew-Insel, nach Archangeisk und 
direkt nach Berlin, wo am 30. Juli gelandet wird (s . Tafel II). 
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Als groBartiger VorstoB gegen den Pol muB zweifellos die 
1937 stattgefundene SCHMIDT-PAP AN IN -Expedition bezeich
net werden. Sie setzt sich aus zwei groBen Unternehmen zu
sammen: I. aus dem Transport einer kompletten Beob
achtungsstation mit einer Besatzung von {I Mann und Aus
riistung fiir 3 Jahre (insgesamt iiber IO t Gewicht) von 
Moskau zum Pol und 2. aus der Tiitigkeit dieser Station auf 
der Eisscholle wiihrend der 274 tiigigen Drift (s. Tafel II). 

Abb. 54. Norden der Taimyr·Halbinsel 
(aus: Erganz.-Heft 216 Z1l "Pet. Mitt .", 1935). 

Um dieses zu bewerkstelligen, starten am 22 . .Marz in Moskau vier 4·mo
torige Maschinen mit insgesamt 43Insassen. Nach Zwischenlandungen bei 
Archangelsk, in Marjan-Mar, auf Nowaja Semlja, in Tichaja-Bai und auf 
Kronprinz-Rudolf-Land im Franz Joseph.Archipel iiberfliegen die Flug
zeuge den Pol und landen wohlbehalten eines nach dem anderen in der Zeit 
vom 21. Mai zum 5. Juni auf einem mehrjahrigen Packeisfelde unter 89° 26' 
n. Br. und 87° w. L.l). Hier versammeln sich gleichzeitig 42 Menschen, die 
13 Zelte aufschlagen und die Polstation fiir die PAPANIN·Gruppe errichten 
(s. Abb. 55). Ferner wird gleichzeitig der Flugplatz fiir den Riickflug aus
gebaut. Am 6. Juni sind aile Arbeiten beendet und es findet der Start der 
4 Maschinen nach Moskau statt 2 ). Die Flugzeuge fJiegen mit Zwischen
landungen nach Amderma, wechseln hier die Kufen gegen Rader aus und 
landen am 25. Juni wohlbehalten auf dem Moskauer Flugplatz. 

1) Auch in diesem Falle kann nicht vom Polerreichen gesprochen werden , 
da die Entfernung davon noch immer 34 sm oder 63 km betrug. Also am 
Pol hat bis jetzt noch niemand gestanden! 

2) Eine Maschine blieb auf Franz Joseph-Land zuriick, um gegebenen
falls der Polstation zu Hilfe zu kommen. 
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Was nun das zweite Unternehmen anbetrifft, so richten sich die aus
gesetzten J. PAPANIN (Leiter), P. SCHIRSCHOW (Hydrobiol.), E. FEDOROW 
(Physik.) und E. KRENKEL (Funker) auf der Eisscholle hauslich ein und 
beginnen ihre Beobachtungen. Vom ersten Tage an wird eine Eisdrift in 
der Richtung zum Atlantik festgestellt. Wahrend der 274 tagigen Eisdrift 
wird diese Station an die Ostkiiste Gronland~ gebracht und bei 70° 54' n. Br. 
und 19°48'w. L. am 19. Februar 1938 durch den Eisbrecher "Taimyr" ab
geholt. Es ist beachtlich, daB ihre Fahrt dort abgebrochen wurde, wo 1869 
die "Hansa" ihre Drift begonnen hatte (s. S. 86). 

Der Verlauf der "Sedow"- und Papanin-Station-Drift hat im vollen Malle 
die Feststellungen NANSENS bestatigt, daB 1. die Ostwest-Eisdrift ein Er
gebnis der herrschenden Winde ist und 2. ihre Geschwindigkeit etwa 50 mal 

Abb.55. Die driftende Poistation im Schmelzwasser im Juli 1937, etwa 
200 km vom Pol entfernt (aus: "Arbeiten der driftenden Station Nordpol", 

Bd. I, Moskau 1940). 

kleiner ist als die Starke des Windes,~ wobei die Richtung infolge der Erd
rotation urn 30 bis 40° nach rechts abgelenkt wird. Die konstruierlen Karten 
iiber die tagliche Verteilung der Depression iiber der Arktis hahen ge
zeigt, daB nach der Lage der Isobaren (Linien gleichen Druckes) zu jeder 
Zeit am beliebigen Ort des Polarbeckens die Richtung und Geschwindigkeit 
der Eisdrift geschatzt werden konne, was fUr die Eisprognosen von Bedeu
tung ist. Sie loteten auc.h im Zentralbecken Tiefen zwischen 2800 und tiber 
5180 m, die in die Ermittlungen von NANSEN und WILKINS (544.0 m) hinein
passen. 

Weitere VorstoBe in die Innerarktis werden zunachst auf 
dem Luftwege unternommen, und zwar im Sommer 1937 drei 
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Nonstop/lUge (s. Taf. II) von Moskau aus Hings der sog. Sta
lin-Trasse" 1) nach USA. 

Es sind: die Fliige von W. TSCHKALOW und M. GROMOW mit je zwei 
Begleitern auf einer einmotorigen Maschine vom Typ Ant 25. Der erstere 
erreicht in 63 Stunden 25 Minuten Portland in USA., der zweite in 62 Stunden 
17 Minuten San Jacinto in Kalifornien, indem er eine Strecke von tiber 
10000 km zuriicklegt und einen Langstreckenweltrekord aufstellt. Als dritter 
startet in Moskau zum Nonstopflug nach Fairbanks in Alaska S. LEWA
NEWSKI mit 5 Begleitern auf einer 4motorigen Maschine (35 t). Von ihm 
wird aber am 13. August nur die einzige Nachricht erhalten, daB nach dem 
Uberfliegen des Pols der rechte Motor ausgefallen ist ... 

Es wird von Amerika und auch vom Franz Joseph-Land 
aus die Suche nach LEWANEWSKI mit Flugzeugen angestellt, 
die Spitzenleistungen der Fliegerei vollbringen, aber zu kei
nem Erfolg fiihren. 

In erster Linie sind es zehn von H. WILKINS mit dem Piloten HOLLICK
KENYON im August, September und Dezember bei Mondbeleuchtung unter
nommene Fliige von Coppermine bzw. von Aklavik in Nordamerika aus. 
Sie suchen vergeblich das Gebiet im Sektor zwischen 100 0 und 150 0 w. L. 
bis etwa 87 0 15' n. Br. nach den Verschollenen ab (s. Taf. II). Ferner ist der 
beachtenswerte 10stiindige Flug zur Suche nach LEWANEWSKI von M. Wo
DOPIANOW am 7. Oktober 1937 zu nennen, der sich von Franz Joseph-Land 
iiber den Pol hinaus bis 87 0 n. Br. und zuriick erstreckte. 

Als letzte Flugexpedition ist die vom Friihjahr 1941 mit 
einer viermotorigen Maschine unter Leitung von TSCHERE
WITSCHNYJ (Pilot) und Teilnahme von TSCHERNIGOWSKIJ 
(Ozeanogr.) und OSTREKIN (Phys.) zu nennen. Sie unter
nehmen von Wrangel-Insel aus drei Fliige in das Dreieck des 
Nordpolar-Meeres zwischen 81° 17' n. Br. u. 180° O. L., 79° 54' 
n. Br. u. 169° 48' O. L. und 78° 27' n. Br. u. 177° o. L. 

Hier landen sie an vier Stellen auf dem Eise und nehmen ozeanographische 
Messungen vor, wobei Tiefen 1856, 2427, 2647 und 3431 m ermittelt werden 
und eine warme (bis + 0,7 0 C) Zwischenschicht von 600 m festgestellt wird. 

Es miissen hier noch folgende 6 beachtenswerte Fliige 
(s. Taf. II) genannt werden. 

1. Von WILKINS und EIELSON (1928) von Kap Barrow iiber das Polar
meer nach Spitzbergen; 2. von SCHESTAKOW (1929) von Moskau iiber Aleuten 
nach Seattle; 3. MOLOKOWS Rundflug (1935) mit vier Begleitern von KraB
nojarsk aus und zuriick iiber Jakutsk, Uelen, Baren-Inseln und Jgarka; 
4. MOLOKOWS Rundflug (1936) mit sieben Begleitern von KraBnojarsk nach 

1) Der Weg von Moskau nach San Franzisko iiber den Pol konnte nur 
aus Reklameabsichten gewahlt werden, da die Route iiber den Pol bedeutend 
langer ist als langs dem gro{3ten Kreise iiber Jan Mayen (bzw. Island), Gron
land und Kanada, und auBerdem auch in jeder Beziehung gefahrlicher. 



Archangelsk fiber Jakutsk, Kommandoren-Inseln, Uelen, Wrangel-Insel, 
Tiksi und Dickson-Insel; 5_ von LEWANEWSKI (1936) von Los Angeles nach 
Moskau und 6. Nonstop-Flug von TSOHKALOW (1936) mit zwei Begleitern von 
Moskau fiber Franz Joseph-Land, Sewernaja Semlja, Tiksi, Petropawlowsk 
bis zur Notlandung in der Amurmiindung. 

Vorstof3 mit dem Unterseeboot. 
1m Jahre 1931 wurde von H. WILKINS der erste Versueh 

gemacht, mit V-Boot in das Nordpolar-Meer einzudringen_ 
Unter Kapitan DANENHOFER steuert WILKINS mit einem alten ameri

kanischen U-Boot "Nautilus" von Spitzbergen aus nordwarts bis zum Packeis
rand auf 81 0 59' n. Br. und 17 0 30' ii. L. Es wird versucht zu tauchen, 
aber das U-Boot wird beschadigt, und so schiebt man wenigstens das Boot 
unter eine groDe Eisscholle. Die Weiterfahrt wird langs der Eiskante an der 
Oberflache in westlicher Richtung bis 80 0 12' n. Br. und 1 0 30' w. L. durch
gefiihrt; schlieDlich kehrt das Boot nach dem Eisfjord in Spitzbergen zuriick. 

Obwohl eine eigentliche Untereisfahrt nicht stattgefunden hat, wurde 
doch groDes ozeanographisches Material durch die an der Expedition be
teiligten H. U. SVERDRUP, F. M. SOULE und B. VILLINGER mitgebracht. 

Aus dieser Obersieht, die kurzgefaBt beinahe samtIiehe be
kannten VorstoBe in die Innerarktis enthalt, ist zu ersehen, daB 
die Mensehen in dies em Gebiet nur an wenigen Stellen und 
nieht am Pol selbst mit "FiiBen gestanden" haben, und trotz
dem sind wir imstande, uns iiber die Form des Zentral
beckens dureh ihre Lotungen ein allgemeines Bild zu machen_ 

Die Fliige, die nieht in sehr groBen Hohen und nieht im 
Nebel stattfanden, lieBen Sehliisse iiber die Verteilung von 
Land und Wasser zu, und aus den Driftfahrten der Schiffe, 
del' Papanin-Eisscholle sowie Driftrouten vieler Bojen 1), die 
in del' Beaufort-See und in den eurasiatisehen Randseen aus
gesetzt und an den versehiedenen Kiisten des Nordatlantik ge
fund en waren, konnte in groBen Ziigen das Stromungssystem 
an del' Oberflaehe erkundet werden. Bis jetzt wurde immer 
nul' festgestellt, daB Gegenstande, die aus den Randgewassern 
in das Zentralbeeken drifteten, naeh einiger Zeit sieh im 
Atlantik vorfanden, wohin sie dureh eine Ostweststromung mit 
den Eismassen verfraehtet wurden. Hier liegt aueh die Vrsaehe, 
daB die Innerarktis nieht ganzlieh vereist. Es wird jetzt aueh 

1) Als Boje wird gewiihnlich ein Holzklotz in Form eines Zylinders mit 
abgerundeten Enden gebraucht, in dem in einem verliitbaren Rohr ein Zettel 
mit Angabe des Ausgangsortes der Boje und der Anschrift, an die der Finder 
Meldung Zll erstatten hat, eingelegt wird. 
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begreiflich, warum alle friiheren Versuche der Seefahrer, aus 
dem Atlantik den Weg iiber das Eismeer nach Indien zu finden, 
fehlgeschlagen sind. Sogar in unserer Zeit konnte bis jetzt der 
starkste Eisbrecher nordwarts von Spitzbergen nicht iiber 81 0 

1.7' n. Br. durchkommen. Auch wird es erklarlich, warum ge
rade umgekehpt alles, was in das Packeis des Zentralbeckens 
gelangt, nach einiger Zeit durch das Ausfallstor zwischen 
Gronland und Spitzbergen in den Atlantik verfrachtet wird. 

VIT. Die Arktis als Verkehrsraum. 

Den ersten AnstoB, den Weg nach Indien iiber das Nord
polar-Meer zu suchen, gab die im Jahre 1493 vom Papst 
ALEXANDER VI. erlassene Bulle Linea de Mercation. Sie teilte 
die Welt zwischen Spanien und Portugal derart ein, daB dem 
ersteren die westliche, dem letzteren die ostIiche Halbkugel 
als Interessensphare zufiel. Damit wird ihren Rivalen, den 
Englandern und Hollandern, der Weg nach Indien und China 
um die Siidspitze Afrikas und Amerikas ohne Erlaubnis diesel' 
beiden Lander verboten. Die Blicke der benachteiligten Na
tionen muBten sich daher nach Norden rich ten und den Weg 
in das Gelobte Land iiber das Eismeer suchen. Man wuBte da
mals nichts von den physikalisch-geographischen Eigenschaf
ten dieses Meeres, man hat aber geglaubt - wie es spater 
RUYSCH und andere Kosmographen auch auf ihren Karten an
gegeben haben -, daB Eurasien von Amerika durch eine StraBe 
- Fretum anianum - getrennt sei. 

Nun lag del' Gedanke nahe, diese StraBe zur Fahrt nach 
dem Fernen Osten zu benutzen. So konnte urn 1498 del' 
Genuese GIOVANNI CABOTO, del' in englischen Diensten den 
Namen JOHN CABOT annahm, den Plan fassen, unter Be
nutzung del' Kugelform del' Erde eine Umsegelung Amerikas 
bzw. Eurasiens iiber das Nordpolar-Meer, namlich eine nord- , 
westliche bzw. nordostliche Durchfahrt zu versuchen. Abel' 
bald danach trat in England auch ROBERT THORNE (1527) 
mit dem Vorschlag auf, den Weg nach China langs den 
Kiisten Sibiriens zu suchen. Er stiitzte sich auf die Angaben, 



die in dem 1525 in Rom erschienenen "Libellus" von JOVIUS 
enthalten waren und die Behauptung des russischen Ge
sandten am romischen Hof, GERASSIMOW, wiedergaben, daB 
man nach China gelangen konne falls man iiber das Meer 
segelt, das die Nordkiisten RuBlands umspiilt. 

Wie wir schon gesehen haben (s. S. 123-128), fan den von 
Anfang des 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ener
gische Versuche statt, auch die Nordwestpassage zu bezwin
gen. Dabei erwies es sich nach ungeheuren Strapazen und 
Opfern, daB diese Trasse nur ganz beschriinkt benutzbar ist. 

Abb.56. Ein altrussisches Fangschiff ("Lodja") aus dem 16. Jahrhundert 
Begegnung der Russen mit der BARENTs-Expedition (aus: DE VEER, "Dia

rium nauticum", Amsterdam 1598). 

Ahnlich verhieJten sich die Dinge auch an der Nordostpassage. Hier haben 
sich Englander und Hollander, auch einzelne Danen beworben, aber aile mit 
negativem Erfolg. Nur einer Expedition, der von OLIVIER BRUNNEL, die 
fUr die Moskauer Kompanie segeJte, gelang es, bis in die Ob-Miindung zu 
kommen. Aile anderen VorstoJ3e endeten schon bei Nowaja Semlja. Von etwa 
zwei Dutzend dieser Expeditionen wollen wir hier die wichtigsten erwahnen. 
Die erste von ihnen, die englische Expedition unter HUGH WILLOUGHBY 
(1553-1554) wird gezwungen, auch als erste in der Polargeschichte, in der 
Arktis zu iiberwintern, und zwar an der Nordkiiste von Russisch-Lappland . 
Das Fehlen jeglicher Vorbereitung und die mittelalterliche Angst vor der 
Polarnacht kostet der ganzen 64kopfigen Besatzung das Leben! Die RICHARD 
CHANCELLOR-Expedition, die gleichzeitig mit WILLOUGHBY aufbricht, hat 



mehr Gliick. Sie segeJt bis in den Dwinastrom hinein und kniipft Handels
beziehungen mit Moskau an. Dnter den hollandischen Reisen ist die Ex
pedition unter HEEMSKERQK, RIJP und WILLEM BARENTS (1596-1597) 
besonders erwahnenswert. Sie erringt, wie wir schon wissen, den Ruhm, 
Spitzbergen und die Biiren-Insel entdeckt zu haben. Ferner umsegelt sie 
Nowaja Semlja von Norden und iiberwintert im Eishafen (s. S. 102). 

Aus allen Berichten del' Seefahrer auf del' Nordostpassage 
kann man ersehen, daB die russischen Handels- und Fang
leute mit ihren kleinen Fahrzeugen den Weg in die Ob
Miindung schon gut gekannt und benutzt haben (s. Abb. 56). 
Daher muB doch, trotz aller MiBerfolge del' Englander, Hol
lander und spateI' auch del' Danen, auf irgendeine Weise ein 
Warenaustausch zwischen Europa und Westsibirien statt
gefunden haben. Sonst hatte man es nicht notig gehabt, an 
den EinfahrtsstraBen in die Kara-See Zoll- und militarische 
Kontrollposten zu halten. Da abel' auch diese MaBnahme an
scheinend ihr Ziel nicht erreichte, wurde 1620 den Russen 
das Reisen in die Ob-Miindung und zur Stadt Mangaseja bei 
Todesstrafe verboten. Somit hat mit dem Jahre 1620 das 
Reisen auf del' Nordostpassage sein Ende gefunden. 250 Jahre 
vergehen, ohne daB ein Handelsschiff die karischen Gewasser 
besucht. Nach diesel' Zeit, als auch schon del' Suezkanal er
baut worden war, wird statt del' Nordostpassage nach Indien 
das Problem des Nordsibirischen Seeweges in die Miindungen 
del' sibirischen Fliisse aufgeworfen. 

A. Nordsibirischer Seeweg (Nordostpassage). 

Die jahrelange Pionierarbeit zur Wiederaufnahme del' See
reisen nach Sibirien wird hauptsachlich von den sibirischen 
GroBkaufleuten M. K. SIDOROW und A. M. SIBIRJAKOW ge
fordert. Dank ihren Bemiihungen ist 1874 die erste Reise 
eines Handelsdampfers unter Kapitan I. VVIGGINS in die 
Ob-Miindung und im nachsten Jahre die von A. E. NORDEN
SKJOLD in die Jenissej-Miindung zustande gekommen. Es 
folgen auch weitere Reisen von Handelsschiffen, abel' sie 
gehen aIle nicht weiter als bis zur Jenissej-Miindung. Erst 
A. E. NORDENSKJOLD fiihrt im Jahre 1878, unterstiitzt vom 
SCHWEDISCHEN KONIG und von SIBIRJAKOW, die Bezwingung 
des Nordsibirischen Seeweges erfolgreich durch. Mit dem 
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Schiff "Vega" braucht er dazu zwei Jahre, mit einer Ober
winterung an der Nordsibirischen Kuste (s. Taf. II). 

Die" Vega" verlll.Bt unter dem Kommando von A. L. PALANDER Karls· 
krona am 22. Juni 1878, passiert am 19. August Kap Tscheljuskin und wird 
durch die Eisverhll.ltnisse gezwungen, am 28. September in Pitlekai, an der 
Koljutschin-Bai, den Winterhafen zu suchen. Wll.hrend der tJberwinterung 
werden kleine Schlittenreisen gemacht. Am 18. Juni 1879 verlll.Bt NOR
DENSKJOLD Pitlekai und steuert durch die Bering-StraBe via Jokohama
Aden-Neapel-Falmouth nach Stockholm, wo er am 2q. April 1880 feierlich 
empfangen wird. Gleichzeitig mit der "Vega" fll.hrt unter dem Kommando 
von C. JOHANNESEN auch die "Le:na", die ihr Ziel- die Lenamiindung und 
Jakutsk - in denselben Jahren gliicklich erreicht. 

Bis zum Ausbruch des Weltkrieges £anden fast jahrlich 
Handelsreisen zu den Mundungen yom Ob und J enissej statt. 
Die natiirlichen und die Verkehrsverhaltnisse Westsibiriens 
sind insofern gunstig, als die Miindungen seiner Fliisse rela
tiv unweit von den groBten atlantischen Hafen liegen (London 
etwa 2400-2500 Seemeilen) und die Mittellaufe dieser Fliisse 
von der sibirischen Eisenbahn uberschritten werden. 

Der Ob entspringt im mittleren Asien und bewll.Ssert mit seinen Neben
fliissen ein Areal von etwa 3,2 Mill. qkm. Er ist mit Ausnahme des Ober
Iaufes schiffbar, in einer Lll.nge von etwa 3790 km. An der Miindung hat 
er aber eine Schwelle von etwa 2,5 m Tiefe. Sie stelIt eine Schranke fiir die 
Seeschiffe dar. Daher muBte ein Umladehafen geschaffen werden. Zuerst 
war es die Nachodka-Bucht und spater Nowyj-Port. 

Der Jenissej entspringt in dem an MineraIschll.tzen reichen Urjanchai
Gebiet in China und bewll.ssert mit seinen Zufliissen ein Areal von etwa 
2 Mill. qkm. Seine Lll.nge betrll.gt 3670 km. Der Strom ist bis zur Miindung 
tiel und breit, so daB Seeschiffe bis 6 m Tiefgang iiber 1000 km stromauf
wll.rts fahren konnen. Die ersten Schiffe haben ihre Ladungen an der Dickson
Insel oder siidlicher davon geloscht; spll.ter wurden Port-Ust-Jeni88ej8k und 
in neuester Zeit Port-Igarlca erbaut. 

Der Verkehrsring in Westsibirien, bestehend aus See-, 
FluB- und EisenbahnstraBen, wurde somit geschlossen sein, 
wenn die Tonnage der FluBflotte des Ob und des Jenissej 
den Anforderungen der fortschreitenden kulturellen Entwick
lung Westsibiriens nur imgeringsten entsprechen konnte. 
Was die navigatorische Seite anbelangt, so wurden schon vor 
dem Weltkriege notdurftige Vermessungsarbeiten ausgefiihrt 
und vier Wetterstationen mit Funkmeldung - am Jugor
Schar, in der Kara-StraBe, auf der Jamal-Halbinsel und auf 
der Dickson-Insel - gebaut. Die Sicherheit der Schiffahrt auf 
der Trasse war schon vor dem Weltkriege sehr bedeutend. 



Die Sowjetregierung schenkte seit 1920 der Sibirischen Trasse eine be· 
sondere Aufmerksamkeit. Sie steJlte u. a. stl1rkste Eisbrecher in den Dienst 
zur HiHeleistung der Schiffahrt und konnte dadurch die Zahl der miB. 
lungenen Fahrten auf 0,5 % herabdriicken. Hinzu kommt nicht zuletzt auch 
die Anomalie im Eiszustande infolge dar aJlgemeinen Erwarmung im Norden. 
Der gesamte Verkehr auf dieser Trasse l1uBert sich folgendermaBen. Wah· 
rend des 60jl1hrigen Zeitabschnittes .1874-1935 sind von Europa nach 
Westsibirien 467 und in entgegengesetzter Richtung 3791 ), zusammen 846 
Fahrten unternommt'n worden. Davon sind 426 bzw. 367 erfolgreich ver· 
laufen, und nur in 65 Fl1l1en sind die Schiffe durch Eis (38 Fl1l1e) oder durch 
Havarie (27 FlUle) nicht an ihr Ziel gelangt. 

Was nun die gesamte Transsibirische SeestrafJe aus dem 
Atlantik in den Pazifik anbelangt, so haben die schlechten 
Erfahrungen der "Vega", "Fram", "Sarja" , "Taimyr" und 
" W aigatsch" sowie der "Maud", die aile mit Ausnahme von 
"Fram" durch das Eis zu je einer, die "Maud" sogar zu zwei 
schweren Oberwinterungen auf der Strecke gezwungen waren, 
keine Aussicht fiir ihre praktische Verwendung erbracht. Auch 
spatere Versuche, diese Trasse als Durchfahrt zu benutzen, 
sind zuerst fehlgeschlagen, wie wir es gleich zeigen werden. 

Anders liegen die Dinge an der Nordkiiste in Ostsibirien, 
wo die sparliche Bevolkerung am bequemsten nur von Osten 
her auf dem Seewege und durch die Miindungen von Kolyma 
und Lena mit aHem Notigen versorgt werden kann. Um dem 
unlauteren Tausch und Handel seitens amerikanischer Hand
ler und Walfanger, der stets von AlkoholmiBbrauch begleitet 
ist, ein Ende zu machen, wurden bereits IgII die ersten 
Handelsdampferrouten zwischen Wladiwostok und den Miin
dungen von Kolyma und spater auch Lena organisiert. 

In der Zeitspanne 1911-1932 finden 32 solche Reisen statt. 13 davon er· 
folgen wl1hrend einer Saison 'ohne-tJberwinterung, 16 mit einer und drei 
Reisen mit zwei tJherwinterungen auf offener See. In spl1teren Jahren, als 
die HiJre der Eisbrecher eingesetzt wird, lindet ein regelml1Biger Verkehr 
auf dieser Strecke statt, wobei auch Fahrten vom Westen urn Kap Tachel· 
juskin herum nach der Lena und Kolyma vorgenommen werden. 

Ein besonders lebhafter Betrieb in allen Teilen der sibi
rischen SeestraBe beginnt mit dem Jahre Ig33 mit der Griin
dung der Hauptverwaltung fiir diese Trasse. Man sendet 
ganze E:arawanen von Fahrzeugen nicht nur in die Miindun
gen der Lena und der Kolyma, sondern es gelingt einzelnen 

1) Ein_Teil der Fahrzeuge, nllmJich Bugsierer und FluBdampfer, bJieb in 
Sibirien. 



Schiff en, von Osten nach Westen die ganze Trasse von Wladi
wostok bis Murmansk zu forcieren. 

Als erster Frachtdampfer fahrt 1932 der "Sibirjakow" von Archangelsk 
abo Durch Eispressungen verliert das Schiff seine Schraube und erhalt noch 
andere Beschadigungen und muB im Schlepptau nach Jokohama gebracht 
werden. Die zweite Fahrt, die des "Tscheljuskin" (1933-1934), endet 
mit einer Katastrophe. Das Schiff gerat in der Tschuktschen-See in Eis
gefangenschaft und kommt in die Drift, in der es schlieBlich zerdriickt wird 
und sinkt. Die Besatzung von insgesamt 104 Personen, mit Ausnahme eines 
Mannes, rettet sich mit Proviant aufs Eis und wird im April 1934 nach 
2monatigem Zeltleben auf der driftenden Eisscholle von 7 Piloten in 4 Tagen 
wohlbehalten an Land g-ebracht. Die dritte Fahrt, die des "Liitke" (1934) 
von Wladiwostok aus, bewaltigt zwar die Strecke III 83 Tagen, aber mit 
einig-en Beschadigungen. In den nachfolgenden Jahren macht sich die seit 
1920 aufgetretene allgemeine Erwarmung der Arktis auch beziiglich der Eis
verhaltnisse mehr bemerkbar, und es finden nun erfolgreiche transsibirische 
Fahrten statt: 1935: vier, 1936: zehn, 1937: zwei und 1939: zehn. Hier 
muB aber bemerkt werden, daB von 10 Schiffen im Jahre 1936 sechs sich 
auf der Fahrt von Westen nach der Kolymamiindung befanden und wieder 
nach Westen zuriickkehren mu Bten; aber die sich plotzlich verandernden 
Eisverhaltnisse zwangen diese Schiffe in Wladiwostok Zufiucht zu nehmen. 
Diese miBlungene Riickreise verschaffte der Statistik sechs "gliickliche Durch
fahrten". Auch das Jahr 1937 beginnt mit giinstigen Eisverhaltnissen, aber 
in der zweiten Haifte der Navigationsperiode setzen starke Stiirme ein und 
rufen Eispressungen in verschiedenenAbschnitten derTrasse hervor. 42 Schiffs
einheiten, darunter fast der ganze im Norden verfiigbare Eisbrecherbestand, 
werden plotzlich durch das Eis lahmgelegt. Viele Schiffe geraten dabei in mehr 
oder weniger gefahrliche Eisdrift. Dazu gehoren auch die Schiffe "Seo'ow", 
"Sadko" und "Malygin", die in der Nahe der Neu- Sibirischen Inseln in den Eis
fang geraten und anfangen, NANSENS "Fram"-Drift zu wiederholen. Das wei
tere Schicksal dieser Schiffe wurde hereits im Kapitel VI besprochen (s. S.138). 

Da die Transportplane des Jahres 1937 infolge der Eis
katastrophe zum gr6Bten Teil unausgefiihrt bleiben und viele 
Schiffe reparaturbediirftig werden, muB im Jahre 1938 der 
Schiffsverkehr auf ein Minimum reduziert werden. In den 
folgenden Jahren werden nach Einfiihrung eines neuen Re
gimes im Betriebe der Sibirischen Trasse nicht nur Transporte 
zum Ausbau der Hafen und Wetterstationen vorgenommen, 
sondern auch ein reger Verkehr von Handelsschiffen bewirkt. 
Die Anzahl der wissenschaftlichen Expeditionen aber wird 
stark vermindert. 

Werfen wir einen Riickblick auf die Entwicklung der Sibi
rischen Seetrasse, so sehen wir, daB man vom Mittelalter bis 
auf unsere Tage auf diese Route stets groBe Hoffnungen 
setzte und dabei mit Recht die ersten MiBerfolge der Un-
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kenntnis ihrer physikalischen Verhaltnisse zuschrieb. Als man 
aber spater griindlich mit Forschungen begann, entdeckte 
man gleich in einer Entfernung von etwa 60-80 km nordlich 
vom Kap Tscheljuskin einen groBen Landkomplex - das 
Kaiser-Nikolaus-lI.-Land (heute Sewernaja Semlja). Diese 
Inselgruppe stellt am nordlichsten Abschnitt der Trasse die 
vierte und schwerste Barriere dar. Die anderen sind Nowaja 
Semlja, die Neu-Sibirischen Inseln, die Wrangel-Insel. Jede 
von ihnen teilt das Kiistengewasser in einzelne Meere mit 
eigenem hydrologischen und z. T. auch klimatischen Charak
ter, wo Winde und Gezeitenstrome von Zeit zu Zeit groBe 
Stauungen von Eismassen hervorrufen. Von ganz besonderem 
Nachteil sind diese Stauungen in der 20-50 m tie fen Kiisten
zone, wo zum groBten Tei! die Schiffskurse verlaufen und wo 
durch das Eis der Meeresboden stan dig groBeren Xnderungen 
unterworfen wird. 

Obwohl die rege Tatigkeit der Sowjetregierung auf der 
Trasse mit der allgemeinen Erwarmung der Arktis zusammen· 
fallt, konnen die wesentlichen Eishindernisse auch jetzt nur 
mit Eisbrechergewalt und auBerdem nur bis zum bestimmten 
Grade behoben werden. Eine einigermaBen geniigende Sicher
heit kann aber bei weitem nicht garantiert werden, wie es uns 
das Jahr 1937 gezeigt hat, als selbst die ganze Eisbrecher
£lotte in die Eisgefangenschaft geriet! Bei der Wiederkehr 
stiirkerer Eisjahre wird die Sibirische Trasse sogar fiir Eis
brecher kaum passierbar sein. Ein Beispiel dafiir haben wir 
an den miBlungenen VorstOBen des Eisbrechers "J ermak" 
unter Leitung seines SchOpfers, des Admirals MAKAROW, in 
den Jahren 1899 und 1901 bei Spitzbergen bzw. bei No
waja Semlja. 

Was nun die wirtschaftlichen Operationen anbelangt, so isi das MifJ
verhiiltnis zwischen dem Nutzen und den ungeheuren Kosten der Schiffbar
machung der Trasse enorm gro{3. Nur der Verkehr auf dem westlichen Teil, 
d. h. auf der Trasse bis in die Miindungen von Ob und Jenissej, ist heute 
kein Problem mehr und kann, sobald dort der FluBtransport ausgebaut 
wird, auf eine bessere Zukunft rechnen. Nach der Statistik wird in erster 
Linie Holz in groBen Mengen ausgefiihrt. Eingefiihrt werden verschiedene 
Industriewaren. Der Import schwankte von 1887 bis 1919 zwischen 886 
und 18800 t, in der Periode 1921 bis 1934 zwischen 1076 und 20283 t. Daraus 
ersieht man, daB auch vor der Machtergreifung der Sowjets im Norden, im 
Notfalle, wie z. B. wll.hrend des Baues der Sibirischen Bahn, die Seestrecke 



stark in Anspruch genommen werden kann. Das wichtigste Problem fiir die 
Sowjetregierung ist die Beschaffung von Valuten, welche in erster Linie nur 
iiber den Export von Holz zu bekommen sind. Daher die riicksichtslose 
Raubwirtschaft an den Waldbestlinden mit Hilfe von iiberall errichteten 
Stra/kolonien (Konzentrationslagern), die sich aus zu Fronarbeit verschickten 
Bauern, Arbeitern und Intellektuellen zusammensetzen. Was die Einfuhr 
auf der ostlichen Strecke der Sibirischen Trasse anbetrifft, nlimlich der 
Strecke: Bering-StraBe-Kolyma- bzw. Lenamiindung, so besteht sie hier 
zum groBten Teil aus Materialien fiir Hafen- und Stationsbauten. Eine 
Ausfuhr ist hier fast gar nicht vorhanden. Transitfahrten bezwecken wohl 
nur die Uberfiihrung der Schiffe selbst von Osten nach Westen oder um
gekehrt, und den gelegentlichen Transport von Baumaterialien u. a. Waren. 

Aus dies en Erfahrungen laBt sich schlieBen, daB sogar 
wahrend einer gunstigen klirnatischen Periode diese Route als 
TransitstrafJe zwischen Osten und Westen niemals eine oko
nomische Bedeutung erlangen wird, wohl aber eine fur den 
inlandischen Kustenverkehr. 

Urn die Wichtigkeit der ganzen Trasse einzuschatzen, dad 
nicht vergessen werden, daB die Schiffahrt auf ihr hOchstens 
wahrend 2-2 1/2 Sornmermonaten moglich ist und daB zu 
ihrer eigentlichen Lange zwischen Nowaja Semlja und der 
Bering-StrafJe von rund 2800 Seemeilen noch etwa 700 See
meilen von Archangelsk bis Nowaja Semlja und etwa 2600 
Seemeilen von der Bering-StrafJe bis Wladiwostok hinzu
addiert werden miissen. Ihre Gesamtlange wird somit rund 
6100 Seemeilen oder 11300 km sein. Die Strecke Archan
gelsk-Wladiwostok iiber den Suez-Kanal wurde dagegen zwar 
etwa das Doppelte ausrnachen, aber we it billiger, schneller 
und zu jeder Jahreszeit ohne Risiko befahrbar seinl 

B. N ordwestpassage. 
Die Nordwestdurchfahrt aus dem Atlantik in den Pazifik 

durch die verzweigten Sunde der Kanadischen StraBen-See 
steht in jeder Beziehung hinter der Nordostpassage zuruck. 
Es ist ein menschenleeres und klirnatisch noch weniger begun
stigtes Gebiet, das bis heute nur durch AMUNDSENs Motor
boot "Gjoa" (1903-1906) von Osten nach Westen und von 
einem Fahrzeug der Hudson-Bai-Gesellschaft "Aklavik" (1938) 
von Westen nach Osten (s. S. 130) durchfahren wurde. Aber 
man braucht dort auch keine Transitroute. Dagegen wird die 
Route von Vancouver bzw. von London bis zur Faktorei in 

155 



der Peterson-Bai an der King-William-Insel schon seit lan
gem streck en weise von den Schiffen der Gesellschaft befahren. 
Man schatzt die Lange del' Trasse zwischen del' Bering- und 
Davis-Strafie auf etwa 3120 Seemeilen (= 5770 km). 

Die Geschichte der Entwicklung dieser Passage ist bereits im 
Kapitel VI wiedergegeben worden. Nicht unerwahnt soll noch 
die folgende Route nach Nordkanada bleiben, die HUDSON 
vor 330 Jahren befahren hat. Es ist die uber die Hudson
StraBe bis zu dem vor zehn Jahren er6ffneten Port Chur
chill an der Hudson-See. Sie ist mit der kanadischen Haupt
magistrale durch eine Eisenbahn verbunden. Auch die Kusten 
der Hudson-See und -StraBe sind mit Wetter-, Radio- und 
Flugstationen ausgebaut. HinsichtIich der Ausfuhr von Wei
zen und Erzen steht dieser Route eine groBe Zukunft bevor. 

C. Luftverkehr. 

Ais Verkehrsraum eignet sich die Zentralarktis wegen ihrer 
Lage und ihres Eiswustencharakters fur den Luftverkehr zwi
schen der Alten und der Neuen Welt besonders gut. 

Der von HERGESELL 1907 ausgesprochene Gedanke, Zep
pelinluftschiffe fur geographische Forschungen einzusetzen, 
fand die gr6Bte Befurwortung NANSENS, der das Luftschiff 
besonders fur die Polarforschung warm empfahl. Es kam 
auch bald (1910) die Reise der Zeppelin-Kommission nach 
Spitzbergen zustande (s. S.97), und schon nach dem Welt
kriege, als die Luftfahrttechnik groBe Erfolge gezeitigt hatte, 
wurde (1924) unter dem Vorsitz von FRIDTJOF NAN SEN die 
Intemationale Gesellschaft "Aeroarctic" gegrundet. Ihr ob
lag die Erforschung der Arktis mit Luftfahrzeugen zwecks 
Ausbaues eines Luftverkehrs uber der Arktis (vgl. S.47)' 

Auch mitten im Polarmeer, auf Packeis sollten Beobachtungsstationen zur 
Ausfiihrung ozeanographischer u. a. Messungen ausgesetzt werden. Die 
Gesellschaft brachte im Sommer 1931 eine Arktisfahrt mit dem "Gral 
Zeppelin" (s. S. 143) zustande, an der sich Gelehrte aus mehreren Landern 
beteiligten. Die "Aeroarctic" zahlte etwa400 Mitglieder aus 22 Staaten und 
gab 1928-1931 die Zeitschrift "Arktis" heraus. Spater erschlaffte ihre 
Tatigkeit, und Anfang 1937 wurde sie aufgeliist. 

Verkehrsfahrten uber dem Polargebiet fanden bis heute 
nicht statt, aber es wurde eine ganze Reihe von Oberquerungen 
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dieses Gebietes mit Flugzeugen und Luftschiffen (mit letzte
ren nur bei geeignetem· Wetter) durchgefiihrt. Dariiber ist 
schon gesprochen worden. Hier wollen wir auf Grund der ge
machten Erfahrungen auf die Hauptschwierigkeiten der Luft
fahrt in die Arktis hinweisen. 

Die erste Frage ist die der Navigation. Solange die Sonne sichtbar ist, 
wird am besten der SonnenkompafJ benutzt. Die anderen KOmpa,88e leisten 
in diesen Breiten wenig Hilfe, da bei der Annaherung an den magnetischen 
Pol mit dem Versagen des MagnetkompaS8eB, bei der Annaherung an den 
astronomischen (geographischen) Pol mit dem Ausfall des Kreiselkompa,8seB 
zu rechnen ist. Ein weiteres sehr wichtiges Problem ist die Landung bzw. 
die Wasserung. Der zum Landen in Frage kommende Boden besteht tiber 
dem Meer aus groBen Eisfeldern oder einzelnen Eisschollen mit Rinnen und 
Waken dazwischen, deren Oberflache nicht selten holprig oder mit auf
geturmten Eisschollen bedeckt ist. Die Polareilande sind meist gebirgig und 
mit Gletschern oder Landeis bedeckt. Dabei liegt im Sommer haufig bis 
zum Boden dicker Nebel. Zu einer anderen Jahreszeit, wenn der Boden 
mit Schnee bedeckt und der Himmel so stark bewolkt ist, daB das diffuse 
Licht keine Schatten wirft, kann die Horizontale tiberhaupt nicht wahr
genommen werden: Erdboden, Luft und Himmel lassen sich voneinander 
nicht mehr unterscheiden. Noch schlimmer ist es, wenn Schneefall dazu
kommt. Der Pilot kann unter solchen Verhaltnissen den Boden nicht linden. 
Ein wei teres Hindernis fUr die Luftfahrt in der Arktis ist die Vereisungs
gefahr in der Luft, ein Problem, mit dem auch das moderne Flugzeug noch 
he ute zu kampfen hat. 

In den Gegenden von Gronland und Nowaja Semlja bieten ferner die 
F6hne groBe Gefahren fUr die Luftfahrt; an der nordostasiatischen Ktiste 
kommen Wirbelwinde (Taijune) vor. Bei schlechter oder nicht vorhandener 
Sicht helfen zu einer Notlandung weder Blindflug-Instrumente noch Radio
peilungen. Besonders schwer, wenn nicht unmo~lich, wird unter solchen 
llmstanden die Landung eines Luft~chiffes sein. Man muB daher zugeben, 
daB beim heutigen Stand der Landungstechnik die Luftschiffe in dem Ver
kehr tiber der Arktis schwerlich Verwendung finden konnen. 

D. Unterseeverkehr. 
Ais Verkehrsraum fur Unterwasserfahrzeuge eignet sich 

das zentrale tiefe Wasser becken der Arktis in bestimmten 
Grenzen weit mehr als der Luftraum. 1m tiefen Nordpolar
Meer findet der Seefahrer ein ruhiges Wasser von einer Tem
peratur zwischen ±o,oo und -1,4° C, keine tiefsitzenden Eis
berge und vorwiegend eine fast glatte Unterseite der Eisfelder. 
Nur an den Stellen, wo Eispressungen stattgefunden haben, sind 
die Eisschollen tief unter die Oberfliiche gedriickt. Dagegen 
begegnet das U-Boat iiber dem Kontinentalschelf bei Tiefen 
von 50-20 m den groi5ten Hindernissen und Gefahren seitens 



der bei den Eispressungen bis auf den Grund stoEenden Eis
massen. In diesem FaIle miiEten Passagiere in Kiistenniihe 
ausgesetzt und mit Flugzeug weiterbefordert werden. Ein sol
ches Verfahren wiirde aber, neben der schon sowieso lang
samen Fahrt unter Wasser, diese Reiseart sehr benachteiligen. 

Die wesentlichste Unterwasserroute mii6te aus dem Atlan
tik zur Bering-Stra6e fiihren. Jedoch gerade yor der Bering
Stra6e wiirde das Fahrzeug auf weit nordwiirts reichende Un
tiefen und sehr starke Eisstauungen sto6en! Daher wird wohl 
das U-Boot nicht fiir den transarktischen Verkehr, sondern 
nur fiir wissenschaftliche Forschungen und hierfiir sogar 
mit sehr gro6em Erfolg seine Verwendung finden 1). Es muE 
aber am Turm des Fahrzeuges eine Vorrichtung yorhanden 
sein, die es nach Belieben ermoglicht, an der Unterseite des 
Eisfeldes sich festzumachen und durch ein ins Eis gebohrtes 
Loch die Insassen an die Oberfliiche gelangen zu lassen. Bei 
solcher Konstruktion wird das Boot in der Lage sein, auch 
als Fixstation an beliebiger Stelle des Polar-Meeres eine Zeit
lang zu verweilen. Es braucht nur dazu yon Zeit zu Zeit, je 
nach der Driftrichtung des Eisfeldes, an dem es sich yerankert 
hat, seine Lage zu wechseln. 

Vill. Ziele und Methoden der Forschung. 

Wie wir schon gesehen haben, waren die treibenden Mo
mente beim Vordringen in die Nordpolargebiete nicht etwa 
wissenschaftliche Interessen, wie es in der Antarktis der Fall 
war, sondern sie waren rein praktischer Natur. Zuerst kamen 
die Raubziige der Wikinger, dann im Mittelalter - das 
Suchen nach den Wegen in die Gelobten Lander Indien und 
China. Diese letzten Seereisen gelangten zwar nicht ans Ziel, 
aber sie zerstreuten sehr viel yom mittelalterIichen grauen
yollen Dunkel der Polarwelt und offenbarten dem Menschen 

1) Die "Nautilua".Jih:pedition, der ein ganz altes, ungeeignetes U·Boot 
zur Verfiigung stand, hat nur einen schwachen Versuch gemacht, das Boot 
unter eine EisschoJle zu schieben. Es wurde aber nicht unter dem Eise 
gefahren (vgJ. S. 14'). 
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einen nieht unbetraehtliehen Reiehtum der nordisehen Ge
wasser - einen Reiehtum an niitzliehem Seegetier. Sie sehufen 
die Anfange zu Walfang, Robbensehlag und Hoehseefiseherei. 
Aueh die territorialen ErsehlieBungen, die in Sibirien Ende 
des 16. Jahrhunderts und in Nordamerika ein Jahrhundert 
spater begannen, wurden ebenso wie der Drang naeh Osten iiber 
das Meer in der Hauptsaehe dureh die Jagd naeh Mode- und 
Luxusartikeln, wie Tierfelle, Mammutelfenbein, Erze u. a. her
vorgerufen (Abb. 57). 

Abb. 57. Mammutelfenbein von der NordkUste Sibiriens 
(aus: R. AMUNDSEN, "Nordostpassagen", Christiania 1921). 

Wie wenig man damals das Land schatzte und den Hauptwert auf Mode
und Luxusgegenstande legte (heutzutage kommen hinzu: Erze, Kohle, Erd-
01, Kautschuk usw.), laBt sich aus den Berichten einer vor etwa 200 Jahren 
stattgefundenen Friedenskonferenz zwischen Englandern und Franzosen 
(1763) ersehen. Nur auf die starke BefUrwortung seitens BENJAMIN 
FRANKLINS hin gab England nach und begnUgte sich statt der stark be
gehrten Zuckerinsel Guadeloupe mit dem armseligen "Kanada, wo es zwar 
etwas Pelze und auf der Neufundlandbank auch Kabeljau gabe I" Ebenso 
war es 100 Jahre spater (1867), als es den Amerikanern zu teuer schien, 
fUr einen "Klumpen Els" - Alaska - 7 200000 Dollar zu bezahlen. Zustande 
gekommen war aber diese politische Transaktion nur aus Dankbarkeit 
gegenUber Rul.lland, das wahrend des amerikanischen BUrgerkrieges (1861 bis 
1865) die USA. besonders nachhaltig unterstUtzt hatte. Was aber diese LlInder 
- Kanada und Alaska - wert sind, dazu braucht man keine Kominentare 1 

Aueh bei spateren Entdeekungen kleinerEilande traehtete 
man nieht vorwiegend naeh Besitznahme. So hat Osterreieh 



keine Anspriiehe auf das von ihm dureh PAYER und WEY

PRECHT entdeekte Franz Joseph-Land und Holland auf das 

dureh WILLEM BARENTS entdeekte Spitzbergen gestellt. Erst 

in unserer Zeit fangt man an, sieh fiir die Polargebiete nieht 

allein aus wissensehaftIiehen und wirtsehaftliehen, sondern 

aueh aus politisehen Grunden in nieht geringem MaEe zu 

interessieren. 

So findet in Christiania 1912 das erste erfolglose und 1914 das zweite durch 
den Ausbruch des Weltkrieges gestiirte Pourparler um die Rechtsstellung Spitz. 
bergens statt. Entschieden wird diese Frage zugunsten Norwegens erst durch 
das Versailler Diktat. - Kanada bestimmt 1925 seine territorialen arktischen 
Grenzen auf folgende Weise: im Westen durch den Meridian 141 0 w. L. und 
im Osten durch den Meridian 60 0 w. L. und durch eine fortgesetzte Linie 
inmitten der Baffin- und Labrador-Meere. Auch Sowjetruf31and beansprucht 
flir sich 1926 den Polarsektor zwischen 32 01/ ii. L. und 168 0 49' w. L., wo
durch der gesamte Franz Joseph-Archipel in sein Bereich fallt. Durch diese 
Teilung wird das Polargebiet in mehrere Sektoren zergliedert. Es entbrennt 
1933 auch ein Streit zwischen Diinemark und Norwegen urn die Hoheitsrechte 
liber die Ostkliste Griinlands, der durch den Standigen Gerichtshof zu Haag 
zugunsten Danemarks _ entschieden wird. 

Was die F orsehungsreisen anbelangt, so werden diese iiber

all entweder auf Staatskosten oder aus Privatmitteln bestritten. 

Nur in SowjetruEIand werden aIle Forsehungen vom Staate 

finanziert und aueh fiir politisehe Propagandazwecke ausge

nutzt. Besonders befremdend wirken dabei die standigen Ver

gIeiehe zwischen dem, was "friiher" und dem, was "jetzt", zur 

Sowjetzeit, geleistet wird, die sich als roter Faden dureh aIle 

Beriehte ziehen. 
Die geschichtlichen Geschehnisse kiinnen nicht mit unserem heutigen kui

turellen und technischen MaBstab gemessen werden. Zu Anfang der Polar
forsehung standen ihr nur Hunde- und Segelkraft zur Verfligung, heute: 
Eisbrecher, Luftfahrzeuge, Radio und vieles andere. Auch die Ausnutzung 
der Kraft der Eisdrift hat man erst jetzt kennengelernt. Die Polarforschung 
war damals auch nicht so dringend niitig. Dnd trotzdem werden gerade in 
RuBland, gleich naeh der Eroberung Sibiriens, die einzigartigen BERING
Expeditionen und anschlieBend Reisen hervorragender Gelehrter liber das 
ganze Land durchgefiihrt. Hinzu kommen Klistenaufnahmen mit groB
artigen geographisehen En tdeckungen und der A nschlufl VI estsibiriens an 
die europaische Kulturwelt durch den Sibirischen Seeweg. Die Sowjetregie
rung erbte ferner vom Zaren neben tliehtigem wissenschaftlichem und 8eemiinni-
8chem Per80nal auch einen Plan flir den weiteren Ausbau der Sibirischen 
Trasse sowie das Instrument dazu - den Ei8brecher, ja selbst eine ganze 
Eisbrecherflotte. AuBerdem fand sie die Sibirische Ei8enbahn vor, welche 
nicht nur bis Wladiwostok, sondern auch dureh die Mandschurei ging, die 
sie aber nicht zu behalten imstande war. Auch die er8ten vier Radiowetter-
8tationen im westlichen Teil der Sibirischen Seetrasse waren bereits 1912 bis 
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19H erbaut und 19H die ersten Fliige unternommen. Nowaja Semlja war 
nicht nur kolonisiert, sondern besal3 regelmiil3igen Verkehr von Fracht- und 
Passagierdampfern. Es darf auch nicht vergessen werden, dal3 die russische 
Regierung vor dem Weltkriege viel wichtigere Probleme in Sibirien zu IOsen 
hatte als die Kultivierung der PolareinOden. Es wurde auch ohne Reklame 
gearbeitet. - Darum kann der heute so sehr in Sowjetrul3land gepriesene 
Heroismu8, z. B. eines an sich tiichtigen PAPANINS rom Jahre 1937 nicht 
mit dem Heroismus eines NANSENS rom Jahre 1895 verglichen werden. 
PAPANIN wird im komfortablen Flugzeug auf seine Eisscholle gebracht und 
liil3t sich von ihr nach Suden verfrachten. Er steht taglich in Verbindung 
mit der Heimat und lebt ruhig im Bewul3tsein, dal3 er im Notfalle von Flug
zeugen und Eisbrechern abgeholt werden kann. NANSEN dagegen verliiBt 
unter 84 0 n. Br. sein Schiff und begibt sich ins Ungewisse, ohne die Mog
lichkeit zu haben, irgendeine Nachricht zu geben oder von irgendwem zu 
empfangen. Ebenso kann das Verdienst von einer tJberwinterung auf der 
heutigen komfortabel eingerichteten Polarstation nicht mit der Oberwinterung 
eines WILLEM BARENTS im Eishafen auf Nowaja Semlja vor fast 350 Jahren 
verglichen werden 1). Der Wagemut und die Leistungen von NANSEN und 
BARENTS waren viel groBer als jene der heutigen PolstUrm.er und Bewohner 
der modernen Polarheime. Auch die technischen Erfindungen und Arbeits
methoden, denen die heutige Polarforschung ihre Erfolge verdankt, sind 
Errungenschaften der gesamten Kulturwelt, am allerwenigsten jedoch der 
Sowjetunion. 

Setzen wir unsere Betrachtungen der Forschungsmittel und 
Methoden fort. Die ersten Polarfahrten erfolgten in offenen 

Wikingerfahrzeugen mit Riemen und einem Schrotsegel (s. 
Abb. 35, S. 93) sowie in primitiven Holzbooten von verschie

dener GroBe mit und ohne Deck, mit einemRahsegel (s. Abb. 56, 
S. 149). Oft gebrauchte man Segel aus RentierfeIlen, Tauwerk 
aus Leder und Anker aus Holz und Steinen. In Sibirien wur

den die Boote klinkerweise gebaut, dabei die Bretter nicht fest
genietet, sondern mit Weiden festgebunden. 

Die ersten Polarreisen der Englander u. a. im 16. und 17. Jahr
hundert gehen schon mit. den weit voIlkommeneren Segel
schiffen vor sich. Ebenso benutzen die ersten wissenschaft

lichen Expeditionen und die Franklin-Sucher bis 1829 groBe 
Segelschiffe. Von da ab werden auch Dampjschifje in den 
Dienst gesteIlt, zum erstenmal von der JOHN Ross-Expedi

tion der Raddampfer "Victory" (1829). Und 1903 gebraucht 
AMUNDSEN bei seiner Erzwingung der Nordwestpassage zum 

erstenmal ein Motorboot, die "Gjoa", und in seiner Polar-

1) Als auf eine grol3e Ausnahme der jiingsten Zeit mul3 auf den iiber 
400 t1l.gigen Aufenthalt der drei Gelehrten der ALFRED WEGENER-Expedition 
in der GletscherhOhle der Eismittestntion hingewiesen werden. 

11 BreitfuB, Nordpolargebiet 



expedition 1918-1925 ein Motorschiff - die "Maud". Aber 
aIle diese Fahrzeuge erweisen sich als viel zu schwach, urn in 
das Polareis einzudringen. Erst 1890 wird durch Admiral 
MAKAROW ein bedeutender Schritt in der Entwicklung der 
Eisschiffahrt durch den Bau eines Eisbrechers vom "Jer
mak"-Typ gemacht (s. Abb. 44). Bald wurde in RuBland eine 
Anzahl von Schiffen von diesem Typ bis 10 000 t Wasser
verdrangung mit Maschinim bis II 000 PS in Betrieb ge
nommen 1). Dem Eisbrecher steht eine groBe Zukunft bevor, 
besonders bei Umstellung von Dampf- auf (j[betrieb. Da
durch kann sein Aktionsradius von 7600 bis auf etwa 12000 
Seemeilen vergroBert und gleichzeitig seine Besatzung von 
130 auf 50-60 Mann verringert werden. Auch das Unter
wasserboot, wie es 1901 zuerst fur die Polarforschung H. AN
SCHUTZ - KXMPFE vorgeschlagen hat, kann in der Arktis eine 
Anwendung finden, jedoch, wie wir es schon gezeigt haben 
(s. S. 157), nicht im transarktischen Verkehr, sondern nur als 
F orschungsschiff. 

Es mua noch erwahnt werden, daB bereits Versuche gemacht sind, un· 
bemannte Wetterstationen mit Registrierinstrumenten zu verwenden, die durch 
Akkumulatoren oder durch den Wind betrieben werden. SoJche Stationen 
konnten von groBem Nutzen besonders in den schwer zuganglichen Gegenden 
sein" 

Beim Reisen im Norden werden am haufigsten, besonders 
fur VorstoBe gegen den Pol, Hundeschlitten gebraucht. Erst 
W. E. PARRY (1827) und dann wieder A. E. NORDENSKJOLD 
(1872) haben zu Polarreisen Rentiere ohne sichtlichen Erfolg 
benutzt. Das gleiche aber gilt auch fur die Verwendurtg von 
Ponies, zum erstenmal 1894 von der JACKSoN-Expedition auf 

1) Diese Eisbrecher haben im horizontalen Schnitt eine ellipsoide Korper
form, ohne Hauptkiel und ohne Seitenkiele. Der Vordersteven ist schrag 
abgeschnitten. Beim AnstoBen an eine Eisscholle zerbricht diese oder schiebt 
sich zur Seite. Beim Anlauf auf ein Eisfeld von 2-3 m Dicke zerbricht der 
Eisbrecher die Scholle durch sein Schwergewicht. 1st das Eisfeld zu stark, 
so geht das Schiff zuruck und nimmt neuen Anlauf. Setzt sich das Schiff 
aber auf dem Eise fest, so wird durch Auspumpen von Wasser aus dem 
vorderen Tank das Schiff erlciehtert. Urn Seitenbewegungen (Schaukeln) 
zu ermoglichen, besitzt das Schiff an beiden Seiten Wassertanks, die wieder
holt und abwechselnd ein- und ausgepumpt werden. Aus dies em Grunde 
ist im festen dicken Eis die Arbeit des Eisbrechers zwar moglich, aber sie 
geht langsam vor sich und kostet sehr viel Kohle. Daher ist sein Aktions
radius im festen Eise verhaitnismaBig beschrankt. 



Franz Joseph-Land und 1912 von J. P. KOCH auf Gronland. 
Aueh Propellerschlitten werden - naeh dem Beispiel von 
R. F. SCOTT in der Antarktis - in der ALFRED WEGENER
Gronlandexpedition 1931 mit Erfolg verwendet (Abb. 58). 

Es sind fur den Verkehr uber dem polaren Gefilde versehie
dene Typen von Motorschlitten, Traktoren, Raupenschleppern, 
Glisseuren u. a. Masehinen konstruiert worden, die aber aIle 
nur auf einer mehr oder weniger ebenen Eis- oder Sclmee
oberflaehe Verwendung finden konnen. Fur Herubersetzen 
uber die Waken, Rinnen und Auftiirmungen von Eismassen 

Abb. 58. Propellerschlitten der ALFRED WEGENER· Gronland-Expedition 
(aus: ALFRED WEGENERS letzte Gronlandfahrt, Leipzig 1932). 

wahrend der Eispressungen hat man bis jetzt noeh kein Mittel 
gefunden, wird aber wohl bald eine Art "Amphiauto" erfin
den, das naeh Art eines Panzerwagens aIle Hindernisse, Wasser 
und zerbrochenes und aufgeturmtes Eis, in gleieher Weise zu 
nehmen imstande sein wird. 

Eine neue Epoehe in derPolarforschung ist aber erst seit 
Zuhilfenahme des Luftfahrzeuges in Verbindung mit Funk
meldung und Funkpeilung angebroehen. Als Vorlauferin auf 
diesem Gebiete erschien 1897 die unheilvoIle ANDREE-Expe
dition mit dem Luftballon ,,Gernen" und 1914 die ersten 
Fluge von I. NAGURSKI an der Westkuste von Nowaja Semlja. 
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Diesen Pionieren folgten andere sowohl mit Flugzeugen 
(AMUNDSEN, BYRD, WILKINS u. a.), als auch mit Luft
schiffen ("Norge", "Italia" und "Graf Zeppelin"). 

Wie wir schon wissen, haben sich die Flugmaschinen bei den arktischen 
Forschungen gut bewahrt und auch in mehreren Fallen uber dem Packeis 
und uber offenem Wasser Landungen ermoglicht. Das Flugzeug ist imstande, 
groBe Entfernungen zuruckzulegen und auch mehrere Passagiere mit
zunehmen, aber es eignet sich infolge seiner groBen Geschwindigkeit nur 
fUr wenige auf dem Fluge mogliche Beobachtungen. Was das Luftschiff an
belangt, so durfte es das geeignetste Forschungsmittel in der Arktis wer
den, wenn seine Anwendbarkeit nicht in noch hoherem MaBe als das des 
Flugzeugs von Landungsmoglichkeit, Bedienungsmannschaft am Lande 
usw. abhangen wiirde. Sein Aktionsradius und seine Tragfahigkeit sind sehr 
groB. Es gestattet, ganze Laboratorien an Bord einzurichten, und wahrend 
seiner ruhigen Fahrt, deren Geschwindigkeit im gewunschten FaIle bis zum 
Schweben uber einer Stelle reduziert werden kann, ermoglicht eine Reihe 
von exakten Arbeiten. Die Arktisfahrt des "Graf Zeppelin" (1931) hat dies 
besonders bestatigt. Aber bis jetzt sind alle Expeditionen mit Luftschiffen 
nur im Sommer und bei gutem Wetter verlaufen, wohingegen man mit Flug
zeugen auch Winterfluge durchgefUhrt und viele gelungene Landungen auf 
der Eisflache vollzogen hat. Ohne Landung oder Wasserung besteht keine 
Moglichkeit, Forschergruppen mit ZeIten und Ausrustung auszusetzen, also 
auch ozeanographische und biologische Beobachtungen anzustellen. 

Es ware hier vielleicht am Platze noch mitzuteilen, daB der 
erste arktische Fallschirmspringer der Mechaniker OSTROU
MENKO ist, der 1935 aus einem Flugzeug der "Krassin"-Ex
pedition im Ostsibirischen Meer glucklich absprang. 

Obwohl jedes einzelne Reisemittel zum Ziel fuhrt, wird von 
einer kombinierten Reise mit Schiff und Schlitten oder mit 
Schiff und Flugzeug mehr Erfolg zu erwarten sein. Dabei 
wird . bei allen Kombinationen von modernsten Transport
mitteln das altbewiihrte romantische Reisen mit Hunde
gespann nie seine Bedeutung verlieren. In ganz besonderem 
MaBe trifft diese Methode fur die Antarktis zu. 1m Nord
polargebiet unterstutzt der Schlittenhund auBerdem den Jager 
und den Rentierhirt. Er wittert und stellt das GroBwild (Rob
ben, Baren, Polarrinder). 

Wie die Transportmittel, so sind auch die Methoden der 
Vorsto fie sehr verschieden. Die gewohnlichste Methode be
steht darin, daB man mit dem Schiff recht weit nordwarts 
vordringt, ein Winterlager aufschlagt und im nachsten Som
mer oder schon bereits am Ende des Winters mit Schlitten 
gegen Norden reist. Dieser Methode bedienten sich die mel-
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sten fruheren englischen und amerikanischen Expeditionen. 
In letzter Zeit wurde diese Methode mit groBem Erfolg dahin 
erweitert, daB man den an und fur sich kleinen Aktionsradius 
eines Hundegespanns durch Einsetzen von mehreren Hilfs
gespannen bedeutend vergroBerte. 

Diese haben zur Aufgabe, fur die Spitzengruppe einen Zusatz von Lebens· 
mitteln zu transportieren und nach gewissen Reiseabschnitten zu ubergeben 
und danrr zuruckzukehren. Durch Abschlachten sowohl von schwachen 
Runden als auch von Runden der freigewordenen Schlitten und deren Ver
riitterung an die Uberlebenden (auch Menschen) konnen weitere entsprechende 
Mengen an Gewicht erspart und der Rauptgruppe ein bedeutend!\r Vorsprung 
ermoglicht werden. So hatte Leutnant CAGNI von der italienischen Ex· 
pedition des RERZOGS DER ABRUZZEN seinen VorstoB zum Pol in drei 
Gruppen mit insgesamt 9 Mann, 13 Schlitten und 104 Runden unternommen; 
PEARY hat ihn in 5 Gruppen mit insgesamt 27 Mann, 19 Schlitten und 133 
Runden begonnen. 

Urn mit einem Schiff moglichst weit nordwarts in das Eis
gebiet einzudringen, wohin man nicht einmal mit einem star
ken Eisbrecher durchzustoBen vermag, verfahrt man nach 
NANSENs Methode. Man stemmt sich nicht gegen "die Natur
krafte, sondel'll geht mit ihnen zusammen: man nutzt die 
Kraft der Eisdrift aus! Zu diesem Zweck fahrt man durch 
das Eis in nordlicher Richtung so weit wie moglich und laBt 
dort das Schiff einfrieren und treiben. Man darf aber nicht 
vergessen, daB zu solch einer Fahrt ein sehr fest gebautes 
Fahrzeug gehOrt. 

Was nun die Ausrustung und Verpflegung, hauptsachlich 
der Schlittenexpeditionen, anbelangt, so bietet in dieser Be
ziehung unsere Industrie eine groBe Mannigfaltigkeit in der 
Auswahl von Zelten, Schlafsacken, Kochapparaten, Beklei
dungsgegenstanden usw. (s. Abb. 59). Unter den Nahrungs
stoffen spielen eine groBe Rolle allerlei Konserven, besonders 
im konzentrierten Zustande, darunter an erster Stelle der 
Pemmikan - eine Erfindung der Indianer. Er besteht aus ge
dorrtem, fein zerschnittenem Buffel- oder Rinderfleisch, zer
rieben mit Fett. Gewohnlich wird dem Pemmikan auch Ge
muse, Schokolade usw. beigemengt. Auch getrocknete Eier, 
Milchpulver usw. spielen eine groBe Rolle in Schlittenaus
rustungen. Aber selbst die Methoden der Verproviantierung 
sind nicht bei allen Forschel'll die gleichen. Einige von ihnen 
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(z. B. CAGNI, PEARY u. a.) starten gut ausgeriistet und kehren 
"vor dem Hungertode laufend" zum Ausgangspunkt zuriick; 
andere (z. B. NANSEN) starten gut mit Lebensmitteln ver
sorgt, brechen aber hinter sich die Briicken ab und marschie-

Abb.59. Ausriistung fiir eine Schlittenreise: Kajak, Schlafsack und Koch
apparat (aus: LUDWIG AMADEUS VON SAVOYEN, "Die I. italienische Nord

polexpedition, Leipzig 1903). 

ren zu einer neuen Basis, wobei sie im NotfaIIe auch "vom 
Lande leben". Andere wiederum ziehen es vor (z. B. STEFANS
SON, HALL, SCHWATKA, COOK). sich selbst in einen Eskimo 
zu verwandeln und, nur mit Gewehr und Munition aus
geriistet, "vom Lande zu leben". STEFANSSON behauptet so-
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gar, daB ein guter Jager durch seine Jagdertrage fiinf Mann 
durchhalten konne. 

Mit dieser allgemein auf die Arktis angewandten Behauptung kann man 
sieh nieht einverstanden erklliren. Und nieht mit Unreeht wurde diese 
Zumutung STEFANSSONS besonders von AMUNDSEN kritisiert. So sagt 
AMUNDSEN u. a.: "Auf dem groJ3en arktisehen Eismeer, drauBen weitab 
vom Festland, sind die Aussiehten, vom Lande leben zu konnen, nieht groBer 
als die Aussicht, auf dem Gipfel eines Eisberges eine Goldmine zu finden". 
Bei der Beurteilung dieser Kritik darf aber nieht auBer aeht gelassen werden, 
daB hier zum Teil ein MiBverstltndnis vorliegt. STEFANSSON, der jahrelang 
iiber Tundren und Grassteppen der kanadisehen Arktis und nur einige 
Woehen wlthrend der Sommerzeit iiber den Eisfeldern der Beaufort-See 
wanderte, fand iiberall genug Getier vor, urn seinen Lebensbedarf zu decken; 
dagegen fiihrten AMUNDSENS Forsehungsziele aueh dureh andere Gebiete der 
Arktis. Das ist wohl der Grund fiir diesen Gegensatz in der Beurteilung. 
Aueh die von STEFANSSON geltuBerte Ansicht, "die Arktis ist freundlich", 
gilt nur unter der Voraussetzung, daB der Forscher kundig ist im Auf
spiiren von Wild und gesehiekt im SehieJ3en und Fangen. Wir finden eine 
Erganzung zu dieser Methode in den interessanten und lehrreichen Mit
teilungen von FREDERICK COOK, der mit seinen Eskimos Schlingen und 
Lamen anzufertigen verstand, wenn die Munition ausging. Mit ihnen stellten 
sie nicht nur dem Polarrind und WalroB, sondern auch dem Eisbltren nacho 

Man darf auch nieht verkennen, daB die Forderungen, die an einen 
Polarreisenden gestellt werden, weit groBer sind als die, mit denen ein sogar 
sehr tiichtiger Eskimo zu reehnen hat. Die Eskimos jagen, fischen und wan
dern zu geeigneten J ahreszeiten und bentitigen dabei keine "tlberquerung der 
Eiswiiste Gronlands noch der innerarktischen EinOden. Trotzdem sind Faile 
bekannt, daB selbst Eskimos manchmal verhungerten. . 

Diese Obersicht ware nicht vollstandig, wenn wir nicht den 
Anteil der deutschen Gelehrten an der Polarforschung er
wahnen wiirden_ Deutschland hat zwar nicht viele eigene 
Polarexpeditionen unternommen, dafiir aber eine bedeutende 
Anzahl seiner Sohne an leitenden wissenschaftlichen Stellen in 
fremden Expeditionen sowie als Forderer der Polarwissen
schaften gehabt. So kann wohl TYRKIR (auch DIRK genannt), 
der um das Jahr 1000 mit LEIF EIRIKSON die Reise von Gron
land nach Winland gemacht hatte, als erster deutscher Polar
fahrer angesehen werden. Ferner .stammt das 1549 in Wien 
erschienene Werk "Rerum moscovitarum" von SIGISMUND 
VON HERBERSTEIN, dem deutschen Gesandten am Moskauer 
Hof. Es bringt die ersten Kenntnisse iiber die Geographie 
Nordeurasiens und die ersten Anregungen, den Seeweg nach 
China langs der sibirischen Nordkiiste zu suchen. 1m Jahre 
1675 gibt FR. MARTENS in seinem in Hamburg herausgekom-



menen Werk die erste Beschreibung der Natur und Tierwelt 
Spitzbergens und Gronlands. In Gronland sind die Bergleute 
PFAFF (1783) und GIESECKE (1806) mit geologischen For
schungen beschaftigt. Sehr viel hat aber die Erschliegung 
Sibiriens deutschen Gelehrten zu verdanken. 

So bereist D. G. MESSERSCHMIDT 1720-1126 das viillig ullerforschte 
sibirische Gebiet und bringt die erste Kunde tiber seine Natur und die physi
kalischen Verhaltnisse. Mit BERING zusammen arbeiten P. S. PALLAS, 
J. G. GMELIN, G. F. MULLER, G. W. STELLER. I. E. FISCHER u. a. Nach 
dies en ManneI'll begegnen wir hier wieder einer langen Reihe deutscher 
Gelehrten und Seeleute, wic v. KOTZEBUE mit A. V. CHAMISSO, TH. LUTKE, 
V. KRUSENSTERN, ESCHSC)HOLZ, LENZ, MERK. M. SAUER, TH. V. WRAN
GEL, G. V. MAYDELL, A. V. MIDDENDORFF, TH. B. SCHMIDT, K. V. BAER 
u. a. In den amerikanischen Expeditionen treffen wir EMIL BESSELS, 
A. V. BECKER, F. MEYER, 1. A. MIERTSCHING, E. SCHUMANN, B. SEE
MANN, A. SONNTAG u. a. Island verdankt seine Erforschung, besonders auf 
dem Gebiete del' Geologie, hauptsachlich deutschen Gelehrten. 

vVeit mehr haben die deutschen Forderer auf den Gang 
der Polarforschung gewirkt. Hier ist in erster Linie MARTIN 
BEHAIM zu nennen, der urn 1500 in Deutschland den ersten 
Globus entwarf, nach dem JOHANN SCHONER ausfiihrliche 
Globuskarten anfertigte. Ferner haben sehr vie I zur Verbesse
rung der Navigation beigetragen: PETER HELE oder auch 
HENLEIN, der die Federuhr erfand. und GERHARD KREMER 
(MERCATOR), der in der "Mercator Projektion" die moderne 
Seekarte schuf. Ganz besonders verdient gemacht haben sich 
aber KARL FRIEDRICH GAUSS (1777-1855) durch seine all
gemeine Theorie des Erdmagnetismus und GEORG V. NEU
MAYER (1826-19°9), der die Arbeiten von GAUSS fort
gesetzt hat. Ferner gehOrt hierher AUGUST PETERMANN (1822 
bis 1878), der selbst Kartograph war, aber durch seine Auf
satze in den von ihm gegriindeten heutigen "Petermanns Geo
graph is chen Mitteilungen" sowie durch Vortrage und seine 
direkten Beziehungen zu Geographen vieleI' Lander zahlreiche 
Anregungen zur Ausriistung von Polarexpeditionen nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in England, Norwegen, RuB
land und USA. gegeben hat. Auch sein Nachfolger, M. LINDE
MANN (1823-1908) ist als Polaragitator von Bedeutung ge
wesen. Nicht unerwahnt dad hier auch CARL VVEYPRECHT 
bleiben, der 1875 die erste Anregung zu simultanen statio
naren Beobachtungen wahrend des I. Internationalen Polar-
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jahres (1882/83) gegeben hat. Einen sehr groBen EinfluB 
auf den Fortschritt der Polarforschung hatten auch die deut
schen Erfindungen des Echolots (A. BERM), des Sonnen
kompasses und vieler anderer MeBinstrumente. Nicht vergessen 
durfen hier noch die Nautisch-Wissenschaftliche Abteilung des 
Oberkommandos der Marine, die Deutsche Seewarte in Ham
burg sowie das Institut und Museum fur Meereskunde zu Berlin 
bleiben. . 

Vnter den Werken deutscher literarischer Trager der Polarforschung sind 
zu nennen: 1. fiber den Verlaul der Forschungsreisen: von I. R.FORSTER 
(1784), F. V. HELLWALD (1881), K. HASSERT (1914), L. BREITFUSS (1939), 
E. HERRMANN (1940) u. a.; 2. fiber die Natur der Polargebiete: L. MECKING 
(Berlin 1925, New York 1928), H. RUDOLPHI (1926) u. a. 

Zum SchluB wird es vielleicht fiir manchen Leser nicht uninteressant sein 
zu erfahren, daB sich an der Polarforschung auch Frauen aktiv beteiligt 
haben. Als erste in dieser Reihe steht zweifellos MARIA PRONTSCHISCH
TSCHEWA, die 1736 ihren Mann, den Leutnant PRONTSCHISCHTSCHEW, 
zur Ausfiihrung kartographischer Arbeiten an die Ostkiiste der Taimyr
Halbinsel begleitete und dort von Skorbut dahingel'afft wurde. Dann 
JOSEPHINE PEARY, die mit ihrem Gatten drei Reisen nach Nordwest
griinland machte und dort 1894 einer Tochter das Leben schenkte. Die 
beiden Frauen JULIETTE JEAN und HERMINE SHDANKO sind 1912 mit 
der RUSSANOW- bzw. BRUSSILOw-Expedition in die Arktis gegangen und 
dort verschollen. Auch die Amerikanerin MiB LOUISE BOYD, die schon 
acht eigene Expeditionen in das europaische Nordmeer geleitet hat, muB 
hier erwahnt werden. Ferner gehiiren hierher noch Fraulein MI, die 1906 
bis 1908 an der Reise ihres Bruders K. RASMUSSEN nach Nordwestgriinland 
teilgenommen hat, die zivilisierte Eskimofrau ADA BLACKJACK, die eine be
deutende Rolle in der WRANGEL-Aventure (1921-1923) gespielt hat, sowie 
NINA DEMME, die teils auf Franz Joseph-Land (1930-1931), teils auf Sewer
naja Semlja (1932-1934) iiberwinterte und biologische Beobachtungen durch
fiihrte. Zum SchluB darf hier LADY FRANKLIN nicht unerwahnt bleiben, die 
rastlos nach Aufschliissen iiber die Franklin-Expedition forschte und deren 
Suchexpeditionen wertvolles geographisches Mate.rial nach Hause brachten. 

IX. Schlullwort. 
Aus den vorangehenden Betrachtungen konnten wir er

sehen, daB die Arktis mit den angrenzenden Raumen nicht 
ein grauenhaftes und wertloses Gebiet darstellt, wo bei eisiger 
Hoffnungslosigkeit entweder der ewige Tag oder die ewige 
Nacht herrschen, sondern -daB sie infolge ihrer physikalisch
geographischen Natur in folgende unterschiedliche Gebiete 
zerfiillt. 
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Vor aHem haben wir hier zwischen dem etwa 60° und 70° 
n. Br. in Eurasien und Nordamerika, nach Abzug der mit 
Landeis und GIetschern bedeckten Gebiete, eine weite Zone 
fUr kulturelle Zwecke geeigneten Landes. Die Zone gliedert 
sich in ihrem arktischen Teil in Tundren und Graswiesen, im 
subarktischen in Wiilder und Siimpfe und ist ganz besonders 
sowohl fiir Rentier- und Polarrindzucht als auch fiir die Ziich
tung von wertvollen Pelztieren geeignet. Sie birgt auch viele 
Erdschiitze: Steinkohle, Erze, Asbest, Edelmetalle, Erdol u. a. m. 
Ihre Flusse sind reich an Fischen. Die ErschlieBung diesel' 
Zone braucht nicht allein von Norden aus durch Seerouten zu 
erfolgen, sondern kann VOl' all em durch die nach Norden stro
menden FluBliiufe VOl' sich gehen. 

Ein wei teres fiir uns sehr niitzliches Gebiet bilden die Rand
gewiisser des Polar-Meeres und Teile des Nordatlantik sowie 
des Bering- und Ochotskischen Meeres. Diese Gewiisser wer
den zu bestimmten Jahreszeiten eisfrei, ermoglichen Schiff
{ahrt und ergiebigen Walfang und Robbenschlag sowie loh
nende Hochseefischerei. Es darf dabei aber nicht erwartet 
werden, daB die Nordsibirische Durchfahrt jemals eine okono
mische Bedeutung als VerkehrsstraBe zwischen dem .Atlantik 
und dem Pazifik erlangen wird. 

Del' restliche, mehr als die Hiilfte del' Arktis einnehmende 
Teil stellt eine grof3e Eiswiiste dar. Ober del' Meeresoberfliiche 
ist dieses Gebiet mit Packeisfeldern, iiber Gronland, Baffin
Land und vielen Inseln mit Landeis iiberzogen. Hier herr
schen ewiger Schnee und Eis und fast stiindiger Frost. Diese 
Eiswelt eignet sich nicht als Wohnraum fiir den Menschen, 
abel' ihr Riesenareal erscheint durch seine geographische Lage 
sehr geeignet fiir den Luftverkehr zwischen dem Westen und 
dem Osten. Von nachteiliger Bedeutung ist fiir uns diese 
Polareinode abel' als Kiiltespeicher, aus dem in unsere Breiten 
Ausbriiche kalter Luftmassen und Verfrachtungen von Eis
bergen stattfinden, die unsere Witterung bzw. Schiffahrt nach
teilig beeinflussen. Hier benotigt man vieler Wetterstationen, 
auch eine am Pol selbst diirfte nicht fehlen. 

Soweit mit kulturellen ErschlieBungen. Was nun die wissen
schaftliche Erforschung del' Arktis anbetrifft, so harren selbst 



in Kiistengebieten trotz sehr intensiver bisheriger Arbeit, be
sonders seitens der Russen, noch viele Probleme ihrer Losung. 
Mit der ErsehlieBung der Innerarktis ist aber kaum begonnen 
und es gibt noeh groBe weifJe Flecke auf der Karte (s. Abb. I). 

Erfolgversprechend erscheint hier der Vorsehlag-der friihe
ren Internationalen Studiengesellsehaft "Aeroarctie", die Arktis 
durch ein Netz von Beobachtungsstationen standig zu iiber
wachen. Aber auch die Losung einzelner Probleme konnte 
durch koordinierte internationale Zusammenarbeit in ratio
neller Weise erreicht werden. Von groBter Bedeutung ist dabei 
die Kontinuitiit in der Zusammenarbeit, d. h. eine fortlaufende, 
iiber Lander und Generationen sich ausweitende Kette von 
F orschungsarbeiten. 

Es sei an dieser Stelle der sicheren Erwartung und jeden
falls dem heiBen Wunsch Ausdruck gegeben, daB GroBdeutsch
land anstatt des in die Briiche gegangenen Privatunternehmens 
"Aeroarctic" ein tatkraftiges staatliches Polar-Institut be
kommt, das in der Arktis und in noch hoherem MaBe in der 
Antarktis eigene Unternehmungen ausfiihrt und deren Ergeb
nisse fiir die Wissensehaft und unsere Wirtschaft ausniitzt. 

Die Polarforschung moge ferner von der Wissensehaft allein 
und nieht von Rekordsucht sowie von Sensations- und Aben
teurerlust odeI' Reklame geleitet werden. Unser oberstes Gebot 
ist, weiter zu forschen und neue Gebiete der Kulturwelt zu 
erschliefJen in del' klaren Erkenntnis, daB die wirtschaftliehe 
Tatigkeit des Mensehen zwar im hOehsten Grade vom Klima 
abhangt, daB abel' gleichzeitig auch del' Fortschritt der mensch
liehe-n Kultur in hohem MaBe diese Abhangigkeit zu vermin
dern vermag. Dank seines Intellekts hat del' Mensch bereits 
nieht nur pflanzliche und tierische Organism en von einem Ort 
des Erdballs zum anderen verpflanzt, seinen Bediirfnissen an
gepaBt und bis zu einer hohen Stufe kultiviert, sondern aueh 
das Antlitz und infolgedessen auch das Klima seines Aufent
haltsortes bis zu einem gewissen Grade geandert. Del' Sieg 
des Menschen iiber die Natur ist, wie AMUNDSEN sagt, nieht 
ein Sieg der brutalen Kraft, sondern ein Sieg des Geistes. 
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SPRINGER-VERLAG BERLI~ 

Weitere Biinde der Sammlung "Verstiindliche Wissenschaft" 

GroBdeutschlands Bodenschatze 
Von 

E. Krenkel 
(Band 47') Mit 61 Abbildungen. VII, 148 Seiten. 1941. Pappbd. RM 4.6u 

Die natiirlichen Reichtiimer seines Bodens sind" eine fundamentale Grund
lage der Volkswirtschaft Grol3deutschlands. Diese Bodenschatze werden in 
leicht verstandlicher knapper Form darges tell t. Ein reiches vielgestaltiges 
Abbildungsmatel'ial an Kartenskizzen, Schnitten, Gruben- und Werksbildern 
unterstiitzt die Darstellung. Nach einleitenden Kapiteln, die Begriff und Arten 
des Bodenschatzes erliiutl'rn, die Ausstattung Deutschlands mit solchen wie 
ihre geologische Form schildern, folgt die Beschreibung der einzelnen Boden
schatze nach r,eologischem Auftrt'ten, nach Gewinnung und Verwl'rtung. Sowohl 
N1chterze (Kohle, Erdal, BaIze) wie die wichtigstim Erze werden behandelt. 

Kleine Erdhehenkunde 
Von 

K.Jung 
(Band 37') Mit 95 Abbildungen. V, 159 Seitell. 1938. Pappbd. RM 4.60 

Die kleine Schrift gibt dem Aul3enstehenden einen vorziiglichen Oberblick. 
Sie behandelt die Erdbeben ill ihrer Bedeutung fiir Wissensl'haft und Praxis, 
die Grundbegriffe del' Erclbebenkuncle, die Vorgange im Schiittel'gebiet (Erd
bebenerscheinungen im Gelande, Erdbebensclliiden, Starke und Energie del' 
Erdbl'ben), die Geographie, die Natur und Ursache sowie die Aufzeichnung 
del' Erdbeben. Sodann wird die Ausbreitung del' Erdbebenwellen besprochen, 
die Bodenunruhe und die Anwenclungen der Erdbebenkunde (Seismische Auf
schluBmethoden, Echolot und Luftseismik). 

Kleine Meteoritenkunde 
Von 

F. Heide 
(Band ~3.) Mit 92 Abbildungen. VII, 120 Seiten. 1934. Pappbd. RM 4.60 

Da wir in den aus dem Weltraum auf un sere Erde niederstiirzenden Me
teoriten die einzigen wirklichen materiellen Stoffproben aus dem WeI tall so
zusag,m in die Hand bekommen, ist deren Studium, ihre geolouische und 
chemische Untersuchllng natiirlich von hachstem Interesse und r,anz heson
derem Reiz. Das Biichlein ist eine empfehlenswerte Einfiihruna mit zahlrei
chen schonen Illustrationen. 

Zu beziehen dureh jede Buchhandlung 



SPRINGER-VERLAG BERLIN 

Weitere Biinde der Sammlung "Verstiindliche Wissenschaft" 

Fliegen . Schwimmen . Schweben 
Von 

W. Jacobs· 
(Band 36.) Mit 86 Abbildungen. VI, 134 Seiten. 1938. Pappbd. HM 4.60 

Del' Verfasser hat den ~Ioff vom Standpunkte des Biologen aus behandelt. 
Br zeigt vor aHem die oft gerad~zu wunderbaren AnpassunHen der pllallzlichen 
und tierischen Organe an ihren Zweck aut~ bespricht bei gegebener Gelegen
heit aueh die nervosen VorganHe, Reflexe ulld Regulationen, die bei der Aus
flihrung bestimmter Bewet\lJngen oder Einstellungen eine Rolle s"ielen, und 
gibt so ein bei aller Knapp!.eit doeh in sich abl;erundeles Bild von den Ein
richtungen, die zum Zustalldekommen der im Titel genannten LeislUnt;en der 
Tiere und Pflanzell herangezogen werden. 

Gaben des Meeres 
Von 

E. N eresheimer 
(Band 13.) Mit 16 Abbildungen. IX, '90 Seiten. 1931. Pappbd. RM 4.60 

Dieses vielseitil;e Buch stellt eine l'echt gliickliche Mischung dar. Die 
trockenen Zahlen aus Handel und V\'irtschaft werden in VerbindunH gebracht 
mit dell neueslen biologischen ForschulIHsergebnissen. Wir erfahren die Be
deutung, die der Hering als VulksllahrulIgsmittel flir die ganze Erde bes;tzt, 
wie bliihende Stadte iill 15. Jahrhundert in Armut nnd Bedeutungslosigkeit 
versunkpn sind, wei! die Heringszlit:e an ihren Klisten ausbliebell. Die selt
same Lebensgeschichte unseres Aals, nici.t minder die des Lachses mutet an 
wie eine erfundene Tiergeschichte. Auch das traurige Kapilel del' Ausruttung 
von Tieren durch den Menschen nimmt breiten Ranm ein. 

Meere der Urzeit 
Von 

F. Drevermann 
(Band 16.) Mit 103 Abbildunr,en. V, '74 Seiten. 1932. Pappbd: RM 4.60 

Ober den ewigpn, ununterbrochen Neues gebarenden Wechsel des Meeres 
herichtet das vorliegende Bandchen und gibt einen sehr anschaulichen und 
reichhaltigen Oberblick. In der ersten Hiilfte w~rden die Vorgange im Meer, 
Bildl1ng und Metamorphosen der Meeresahlagerungen und ihre zeitliche Auf
einanderfolgp, Verhreitung und Schicksal dp.r Organismen des Mepres bespro
chen. Die zweite Halfte bringt die Geschichte def M~ere, den Schlu13 hildet 
ein besonderes Kapilel iiber die Spuren urzeitlicher Meere in unserer Heimat. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 




