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PROTOKOLL
iiber die am 25. Janner 1909, 8 Uhr abends, im Zunfthaus in 
Bielitz abgehaltene General-Versammlung der Sektion Bielitz-Biala 

des Beskidenvereines.

Vorsitzender Herr Obmann - Stellvertreter Paul NieBen. 
Anwesend die Herren Ausschufimitglieder Dr. Hans Deutsch, 
Emil Keil, Wilhelm Kroczek, Josef Langer, Robert Man- 
h a r d t, Heinrich M i k e s c h, Heinrich Richter, Eduard Schnack, 
Ludwig Schorsch, Erich Schwarz, Viktor S t a r k e, Viktor 
Wilke und Dr. M. Wopfner.

Der Obmann-Stellvertreter, Herr Paul NieBen, eróffnet die 
Sitzung, konstatiert die ordnungsmaBige Einberufung und be- 
gruBt die erschienenen Vereinsmitglieder, speziell die Herren Ge- 
meinderate Hoffmann und Ochsner. Der Vorsitzende ge- 
denkt in kurzeń Worten des funfzehnjahrigen Bestandes der 
Sektion und der wahrend dieses Abschnittes geleisteten Arbeit 
und erwahnt u. a. auch die Verdienste der Sektion um die He- 
bung des Fremdenverkehres. Sodann wird in die Tagesordnung 
eingegangen.
1. Verlesung des Protokolls der vorjahr. General-Versammlung.

Der II. SchriftfUhrer, Herr Josef Langer, verliest das Pro
tokoli der letzten Jahresversammlung vom 10. Februar 1908, wel- 
ches von der Versammlung genehmigt wird.
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2. Jahresbericht.
Der I. Schriftfiihrer, Herr Dr. Hans Deutsch, verliest den 

von ihm verfafiten Bericht iiber das abgelaufene Vereinsjahr, 
welcher an zweiter Stelle im Jahrbuche veroffentlicht ist.

Der Vorsitzende spricht unter lebhaftem Beifall der Ver- 
sammlung dem Verfasser den Dank aus fiir den schonen und 
mit vieler Miihe und Sorgfalt verfafiten Bericht.

3. Kassabericht.
Der Vereinskassier, Herr Heinrich Mikesch verliest so- 

dann den Kassabericht.
Die Gesamteinnahmen i. J. 1908 betrugen . K 27.689 44
Die Gesamtausgaben i. J. 1908 betrugen . „ 25.107’39

so dafi sich ein Saldo von.........................................K 2.582’05
ergab.

Das Reinvermogen der Sektion ist mit Ende des Verwal- 
tungsjahres 1908, d. i. am 30. September 1908, mit K 49.806’31 
ausgewiesen.

4. Bericht der Rechnungspriifer.
Herr Amtsvorstand H r a d i 1 berichtet im Namen der Rech- 

nungsprilfer, dafi die Kassa und dereń Belege gepriift und in 
bester Ordnung befunden wurden. Er beantragt, dem Kassier 
die Entlastung zu erteilen und fiir dessen selbstlose, aufierst 
muhevolle Arbeit den Dank zu votieren. (Mit Beifall angenommen).

An der Hand der ihm zur Verfiigung stehenden Daten zer- 
gliedert Herr Hradil die finanzielle Gebarung des Vereines 
und empfiehlt zur Sanierung die grófitmoglichste Sparsamkeit.

Hierauf bringt Herr Mikesch den Voranschlag pro 1909 
zur Verlesung.

Es werden an Einnahmen praliminiert . . . K 16.832’05
Dagegen die Ausgaben praliminiert mit , „ 24.033’17 

so daB sich voraussichtlich ein unbedecktes Manko v. K 7.20112 
fiir das Jahr 1909 ergibt. (Genehmigt).

5. Wahl der Sektionsleitung, der Rechnungspriifer und 
Protokoll-Verifikatoren.

Herr Dr. Huppert beantragt die Wahl nachfolgender 
Herren per Akklamation in den AusschuB: Dr. Hans Deutsch, 
Otto Geyer, Emil Keil, Wilhelm Kroczek, Josef Langer, 
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Robert Manhardt, Heinrich Mikesch, Paul NieBen, Hein
rich Richter, Eduard Schnack, Ludwig Schorsch, Erich 
Schwarz, Viktor Starke, Viktor W i 1 k e und Dr. M. Wopfner. 
(Angenommen).

Ober Vorschlag des Herrn Paul NieBen werden per Akkla- 
mation gewahlt ais Rechnungspriifer die Herren Hradil und 
T h o m k e, ais Protokoll-Verifikatoren die Herren M e h 1 o und 
Pf ister.

6. Festsetzung des Jahresbeitrages.
Der Mitgliedsbeitrag wird wie bisher auf 4 Kronen fiir Mit- 

glieder aus Ósterreich-Ungarn, auf 3 Mark fur solche aus Deutsch- 
land festgesetzt.

7. Wahl der Delegierten fiir den Vororte-Ausschufi.
Uber Vorschlag des Vorsitzenden ilberlaBt die Versammlung 

die Wahl dieser Delegierten dem Ausschusse.
8. Antrage.

Herr Amtsvorstand Hradil beantragt: „Die heute tagende 
General-Versammlung spricht dem ehemaligen AusschuB-Mitgliede, 
Herrn Wilhelm Schlesinger, den innigsten und tiefgefiihlte- 
sten Dank aus fiir seine grofien Verdienste um die Sektion. “ 
(Angenommen).

Herr Lehrer S c h o p p a beantragt die Ernennung des Herrn 
Wilhelm Schlesinger ob seiner groBen Verdienste zum Ehren- 
mitgliede des Vereines.

Der Vorsitzende erklart hierauf, daB eine Ernennung zum 
Ehrenmitgliede nicht zur Kompetenz der Jahresversammlung der 
Sektion gehóre und daB er diesen Antrag an den VororteausschuB 
zur Weiterbehandlung leiten werde.

Herr Lehrer Schoppa bemangelt hierauf, daB im Schutz- 
hause auf der Kamitzer-Platte die zur Empfangnahme von Schlaf- 
geldern u. dgl. bestimmten Personen des ófteren nicht anwesend 
seien. (Zur Kenntnis genommen).

Die Herren Kroczek und Schnack ersuchen die Ver
sammlung, in ihrem Bekanntenkreise darauf hinzuwirken, daB in 
samtlichen Schutzhausern der Sektion, Zahlungen nur gegen 
Ausfolgung der entsprechenden Kupons geleistet werden.
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Sodann sprechen Herr Dr. Huppert den Grundern des 
Wintersportklubs, Herr Keil der Presse und Herr S chwal be 
dem Ausschusse den Dank aus.

Herr H radii bemSngelt die Wegeherstellung, worauf Herr 
Starke verspricht, diesem Ubelstande so weit abzuhelfen, ais 
es die bescheidenen, zur Verfugung stehenden Mittel erlauben.

Der Vorsitzende dankt im Namen des Ausschusses und 
schlieBt die Versaminlung mit einem kraftigen

Heil Beskid!

Geschlossen und gefertigt:

Der II. Schriftfuhrer:

Josef Langer.
Der Obniann-Stellvertreter:

Paul Niessen.

Heinrich Mehlo jun. Viktor Pfister
Verifikatoren.
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JAHRE5-BERICHT
erstattet in der Jahresversammlung der Sektion Bielitz-Biala des 
Beskidenvereines vom 25. Janner 1909 durch den Schriftfuhrer 

Dr. Hans De u t sch.

Hochgeehrte Versammlung!

a
Obermals ist ein Jahr um, abermals ein Jahr tiichtiger und 
gg rechtschaffener Arbeit. Wiederum tritt der Sektionsaus-

Hj schuB vor die Offentlichkeit, um derselben Bericht iiber 
seine Tdtigkeit im verflossenen Vereinsjahre zu erstatten.

Ein Stuck guter ehrlicher Arbeit war es, die der Sektionsaus- 
schuB geleistet hat, die wiederum Zeugnis davon ablegt, was un- 
ermudlicher FleiB, Liebe zur Sache, Lust und Freude am Schaffen 
und einheitliches Zusammenarbeiten zu wirken imstande sind.

Auch unser verflossenes Vereinsjahr stand in dem Zeichen 
eines Jubilaums seltenster Art, das Seine Majestat, unser allge- 
liebter Kaiser Franz Josef I., begangen hat.

Auch unsere Sektion gedachte in Liebe und Dankbarkeit 
unseres allergnadigsten Kaisers, dem ein so seltenes Jubilaum 
von der Vorsehung zu feiern gegónnt war, und gab in diesem 
Jubilaumsjahre ein Jahrbuch heraus, das weit die bisherigen all- 
jahrlichen Ausgaben der Sektion uberragte. Unter der Redaktion 
unseres wackeren Wilhelm Schlesinger wurde ein Werk ge- 
schaffen ebenso unverganglich wie seine sonstigen Werke, ein 
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Zeichen, daB Herr Schlesinger nicht nur ein Mann der 
praktischen Arbeiten gewesen ist, sondern auch auf kulturellem 
Gebiete GroBes zu leisten verstand. In zahlreichen inlandischen 
und auslandischen Zeitungen wurde denn auch dieses Jahrbuch 
gebiihrend gewiirdigt und ein Exemplar desselben der kaiserlichen 
FideikomiBbibliothek einverleibt. Es war, ais ob Herr Wilhelm 
Schlesinger mit diesem Werke sich eine bleibende Erinnerung 
in den Herzen aller Sektionsmitglieder setzen wollte. Denn einige 
Monate nach der Herausgabe dieses Jahrbuches schied Herr 
Schlesinger infolge Verlegung seines Wohnsitzes nach Wien 
aus dem Ausschusse, dem er seit der Griindung der Sektion an- 
gehort hat. Mit Schlesinger verliert der SektionsausschuB 
einen der Besten, wenn nicht den Besten, der die hehren Ziele 
und die sich gesteckten Aufgaben im Vereine mit zaher Ausdauer 
verfolgte, die sich entgegenstellenden Hindernisse mit Erfolg be- 
kampfte und mit schwarmerischer Liebe und edler Begeisterung 
das Panier des Beskidenvereines hochhielt, mit daran teilnahm, 
die Schónheiten und den Wert vaterlandischer Gegenden den 
Touristen zu erschlieBen und alles daran setzte, unsere Sektion 
im Beskidenvereine zur ersten emporzuheben.

Samtliche drei der Sektion gehórigen Schutzhauser spre- 
chen eine deutlichere Sprache von den Verdiensten S c h 1 e s i n- 
gers tur die Sektion ais dies bogenlange Ausftihrungen tun 
kónnten. Die Feder ist zu schwach, um alle seine Verdienste 
um die Sektion ins richtige Licht zu setzen. Wo die Taten spre- 
chen, kónnen die Worte schweigen. So móge denn Herr S c h 1 e- 
singer, wenn auch raumlich von der Sektion entfernt, ihr 
auch weiterhin mit Rat und Tat beistehen, ihr seine Unterstiitzung 
leihen und mit beitragen zu dem Ausbaue und zur Ausbildung 
der bereits geschaffenen Werke.

Die Tatigkeit des Sektionsausschusses im verflossenen Ver- 
einsjahre war auf allen Gebieten eine aufierordentlich rege und 
ersprieBliche. Allmonatlich fand eine AusschuBsitzung statt, in 
welcher alle laufenden Angelegenheiten besprochen, die vorliegen- 
den Geschaftsstiicke erledigt und uberdies auch noch Gelegen- 
heit gefunden wurde, touristische Angelegenheiten allgemeiner 
Art zu erórtern.
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Sofort nach der Konstituierung des Ausschusses wurden so- 
genannte Wirtschaftskomitees im Schofie desselben gebildet, 
welche sich mit der Bewirtschaftung der drei der Sektion gehórigen 
Schutzhauser zu befassen hatten. Wahrlich keine leichte Arbeit, 
mit Aufopferung, mit Umsicht und FleiB verbunden. GroBer 
Dank gebiihrt diesen Mitgliedern der Wirtschaftskomitees, die 
weder Zeit noch Mtihe sparten, den ihnen iibertragenen Aufgaben 
gerecht zu werden.

Hiebei konnte die Sektion im verflossenen Vereinsjahre 
nicht einmal die Freude geniefien, dafi der Besuch ihrer Schutz
hauser ein besonders zahlreicher gewesen wSre. Denn die schlech- 
ten Witterungsverhaltnisse des verflossenen Sommers, insbeson- 
dere in jenen Monaten, welche fur den Besuch unserer Schutz
hauser die geeignetesten sind, haben denselben wesentlich be- 
eintrachtigt.

Auf dem Schutzhause der Kamitzer Platte wurden allerlei 
Mangel und Ubelstande, die sich in baulicher Beziehung in den 
letzten Jahren gezeigt hatten, abgestellt, die Baulichkeiten einer 
grundlichen Revision unterzogen, die Kamine repariert und alles 
getan, dafi diese Schutzhutte der Anziehungspunkt aller Touristen 
bleibe.

AusschuBmitglied Otto Geyer, der dem Wirtschaftskomitee 
fur diese Schutzhutte vorstand, war auf diesem Gebiete uner- 
miidlich tatig.

Laut vorliegender Eintragungen im Fremdenbuche war das 
Schutzhaus von 5082 Personen besucht. Hievon entfielen auf 
osterr. Schlesien und Biała 2673, auf das sonstige Ósterreich 883, 
Ungarn 8, Deutsches Reich 1467, Rufiland 20, Schweden-Norwegen 
11, England 10, Frankreich 4, Danemark 3, Schweiz 1, Amerika 1, 
Rumanien 1.

Wir mussen an dieser Stelle nochmals die Besucher unse
rer Schutzhauser aufmerksam machen, sich in die aufliegenden 
Biicher einzutragen, da diese Eintragungen nicht nur wichtige 
statistische Behelfe bilden, sondern auch Kontrolldienste verrichten.

Auch der auf der Kamitzer Platte angelegte Alpen- und 
Beskidengarten crheischte eine grofie Fiille von Arbeit. Denn 
aufier dem Reinhalten von Unkraut und verschiedenen stark wu- 
chernden und sich leicht und schnell vermehrenden Pflanzen gab 



es noch verschiedenes zu verrichten. Die iiberreichen Nieder- 
schlage im vorigen Jalire schwemmten namlich trotz aller Sorg- 
falt, mit der die ganze Anlage errichtet ist, ziemlich viel Erdreich 
hinweg, so daB Nachschiittungen vorgenommen werden mufiten. 
Uber Hundert neue Arten von alpinen Stauden wurden frisch ge- 
pflanzt, so daB derzeit weit iiber 200 Arten alpiner Pflanzen in 
der Anlage vertreten sind, wozu noch eine groBe Anzahl seltener 
heimischer Beskidenpflanzen kommt. Durch die eine groBe Fels- 
gruppe wurde ein neuer Weg angelegt, welcher es ermbglicht, 
in die unmittelbare Nahe der schónen Alpengewachse zu kommen 
und dieselben kennen zu lernen. Die alte Bezeichnung der Pflan
zen wurde zweckentsprechender umgeandert. Zu Beginn der schón- 
sten Blutezeit wird ein Katalog, der die einzelnen Pflanzen mit 
lateinischen und deutschen Namen benennt und den sich hiefiir 
interessierenden Besuchern ein praktischer Fiihrer sein wird, an
gelegt werden. Bliihende EdelweiBstauden und andere herrliche 
Alpenpflanzen, die schon aus unserer noch jungen Anlage heran- 
gezogen wurden, werden im Sommer an Liebhaber in Topfen 
abgegeben werden.

Dem Leiter des Alpengartens Herm Schnack gebuhrt fiir 
seine Miihewaltung der Dank der Sektion.

Infolge des Umbaues der Schutzhiitte auf dem Josefsberge 
hat sich der Besuch derselben in auBerordentlicher Weise erhóht. 
Dieselbe war im verflossenen Vereinsjahre von 2143 Personen 
besucht. Der Umbau erweist sich ais aufierordentlich praktisch 
und bildet dieses Schutzhaus eine Zierde unserer nachsten Berge. 
Es wurden fiir die Schutzhiitte neues Inventar, Betten etc. ange- 
schafft. Wichtig fiir die Touristen und Besucher des Josefsberges 
ist die im verflossenen Sommer erfolgte Wiedereróffnung des 
Klobusweges. Der SektionsausschuB hat neuerlich alle moglichen 
Anstrengungen unternommen, um eine Haltestelle auf der Bielitz- 
Saybuscher Strecke zwischen Straconka und Nikelsdorf zu erhal- 
ten, wenn auch diese Bemtiliungen bis jetzt nicht von entspre- 
chendem Erfolge gekrónt waren. Um den Besuch der Schutz- 
hiitte auf dem Josefsberg zu erleichtern, wurde ein Omnibusver- 
kehr zwischen Biała und Straconka an Sonntagen eingefuhrt. 
Dieser Verkehr wurde durch die Subventionen des Fremdenver- 
kehrsverbandes, des Bialaer Magistrates und der Bialaer Bezirks- 
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vertretung ermóglicht. Den Spendern sei hiefiir der beste Dank 
ausgesprochen.

Der SektionsausschuB halt auch ferner im Auge die Arron- 
dierung des auf dem Josefsberge befindlichen, der Sektion ge- 
hórigen Grundbesitzes, urn den Wert desselben dadurch im be- 
deutenden Mafie zu steigern.

Das Schutzhaus auf der Babiagóra war im letzten Vereins- 
jahre von 420 Personen besucht, welche sich iiberaus lobend 
iiber den Aufenthalt auf dieser Schutzhiitte, die Verpflegung
и. s. w. aussprachen. Der Ausschufi ist bestrebt, durch mafigebende 
Faktoren eine bessere Zugsverbindung von Bielitz-Biala zur Ba
biagóra einerseits und nach Zakopane andererseits durchzusetzen, 
welcher Umstand den Besuch dieser Schutzhiitte in auBerordent- 
lichem MaBe heben wiirde.

AusschuBmitglied Wilhelm Kroczek hat sich insbesondere 
urn die Verwaltung dieser Schutzhiitten bemiiht und die ihm 
karglich zugemessene freie Zeit aufgewendet, um diese Schutz
hiitten allen Anforderungen im vollsten MaBe entsprechend zu 
erhalten. Diese seine aufopfernde Tatigkeit sei an dieser Stelle 
dankbar anerkannt.

So wird denn das Gefiihl der Empfanglichkeit fiir die Schón- 
heit und GroBartigkeit der Natur immer mehr entwickelt, fiir die 
Natur, die sowohl auf Gemiit und Stimmung ais auch auf Cha
rakter und Tatkraft veredelnd wirkt.

Alljahrlich steigert sich der Verkehr von Fremden in unse- 
ren beiden Stadten, die Touristen stromen herbei und bringen 
nebstbei materielle Vorteile der Bevolkerung. Die Wichtigkeit 
des Fremdenzuflusses und des Fremdenverkehres iiberhaupt fiir 
unsere beiden Stadte und die Tatigkeit unserer Sektion auf die- 
sem Gebiete wurde sowohl seitens der Verwaltungen von Bielitz 
und Biala als auch seitens der Sparkassadirektionen beider Stadte 
anerkannt, die in munifizenter Weise unserer Sektion Subventio- 
nen zuwenden. Hervorgehoben sei auch die Subvention der
к. k. Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik in Wien, 
ferner die der k. k. hydrographischen Landesabteilung in Lem
berg, insbesondere jedoch die Subvention der kónigl. ung. Reichs- 
anstalt fiir Meteorologie und Erdmagnetismus in Budapest, letz- 
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tere in der Hóhe von jahrlichen 400 K- Infolge dieser letzteren 
Subvention wird die Bewirtschaftung des Babiagóra-Schutzhauses 
auch im Winter ermóglicht.

Dank sei allen diesen edlen Spendern fiir die anerkennens- 
werte Unterstiitzung ausgesprochen.

Einen wichtigen Faktor fiir die Hebung des Fremdenver- 
kehres sowohl ais auch fiir die Hebung des Besuches unserer 
Schutzhutten bildet der Wintersport. Die Erkenntnis der winter- 
lichen Naturschónheit gewinnt immer mehr und mehr Raum und 
die friihere Sngstliche Flucht vor dem Winterschnee und Eis hat 
einer mannlichen, frischen Auffassung der winterlichen Natur Platz 
gemacht. Kein Wunder, wenn auch in unseren Bergen der Win
tersport einen hochst erfreulichen Aufschwung nimmt und die 
Gelande unserer Hóhen zum Tummelplatze iiberaus zahlreicher 
Wintersportfreunde inacht. Der Wintersportklub, der sich inj 
Rahmen unserer Sektion gebildet hat, kann mit Stolz auf seine 
zwar jungę, aber iiberaus ersprieBliche Tatigkeit zuriickblicken. 
In der kurzeń Zeit seines Bestandes hat er bereits nahezu 100 
Mitglieder gewonnen. Er hat die Schutzhiitte auf der Kamitzer 
Platte und auf dem Josefsberge mit Skiern und Rodeln versorgt, 
welche gegen eine mafiige Leihgebiihr jederzeit zu haben sind. 
Er hat fiir Rodelbahnen bei der Friedrichsruhe sowie am Josefs- 
berg Sorge getragen und halt in jeder Richtung das Interesse 
der sportlichen Kreise an seinen Veranstaltungen wach. Im ver- 
flossenen Jahre fand ein Skirennen von der Kamitzer Platte zum 
Baumgartel statt, welches einen iiberaus giinstigen Verlauf nahm 
und zahlreiche neue Freunde dem Wintersportklub zufiihrte und 
dessen Gelingen den Erfolg hatte, daB fiir das heurige Jahr gró- 
Bere Veranstaltungen geplant werden. So weit es in den KrSften 
der Sektion gelegen ist, unterstiitzt dieselbe die anerkennenswer- 
ten Aufgaben des Wintersportklubs.

Das Markierungskomitee hat seine Tatigkeit vornehmlich 
auf die Erhaltung der Marken im ganzen Gebiete gerichtet, Nach- 
markierungen in allen Sektionsgebieten vorgenommen und neue 
Markierungen im Babiagóragebiete und in einem Teile des Josefs- 
berggebietes angelegt. Am Josefsberge wird iiberdies mit der 
Wintermarkierung begonnen, welche von unendlichem Vorteile 
fiir den Wintersport sein wird. Wenn auch im letzten Jahre 
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weniger das Augenmerk auf notwendige Wegherstellungen gerichtet 
werden konnte, so ist dies hauptsachlich den knappen Mitteln 
der Sektion zuzuschreiben. In dieser Richtung wird sich der 
Ausschufi bemiihen um Wandel zu schaffen und sofort beim Eintritte 
einer besseren Jahreszeit das Notwendige vorzukehren.

Der Sektionsausschufi war bemiiht, durch wirtschaftliche 
Sammlung der materiellen Mittel die Sektion zu kraftigen sowie 
durch Werbung neuer Mitglieder die Einnahmen der Sektion zu 
erhbhen. Der Mitgiiederstand mit Ende des Jahres 1908 betrug 
1137 gegen 1075 im Vorjahre, hat sich also neuerlich gehoben.

Wir beklagen jedoch den Verlust einer iiberaus grofien An- 
zahl von Mitgliedern, die im abgelaufenen Vereinsjahre der Tod 
aus unserer Mitte gerissen hat. Es sind dies die Herren: Anton 
Czedziwoda, Theodor Demoulin, Leopold Goldstein, 
Karl Jankowsky, Julius Klandorf, Karl Krause, Moritz 
Kraus, Hermann Krausz, Martin NieBen, Professor Wilhelm 
Nitsch aus Bielitz, Dr. Kamillo Eisenberg und Arthur 
Stern ikel aus Biała, Verwalter Karl von Ehrenberg aus 
Węgierska-Górka, Verwalter Heinrich Hirt Wien-Saybusch, Dr. 
Eugen Me inert Dresden und S. Trop łowi tz aus Gleiwitz 
und Frau Hilde Manhardt aus Kamitz-Bielitz.

Tiefe Trauer und grofie Wehmut beschleicht uns, wenn wir 
insbesondere an das Wirken der Frau Hilde Manhardt im 
Beskidenvereine denken. Einen schweren und schmerzlichen 
Verlust hat unserer Sektion ihr Hinscheiden verursacht. Eine 
warme Freundin der Natur, voli edler Denkungsart und voli auf- 
richtiger Hingebung fur den Beskidenverein, war sie insbeson
dere immer die Seele der von unserer Sektion veranstalteten 
Weihnachtsbescheerungen gewesen. Wie viel Tranen der Not 
hat sie getrocknet, wie viel Kummer und wie viel nagende Sorge 
verscheucht! Wir haben in ihr sowie in den anderen Hinge- 
schiedenen aufrichtige Freunde, eifrige Fórderer und tiichtige 
warmfiihlende Menschen verloren 1 Friede ihrem Andenken!

Die sonstige Tatigkeit des Ausschusses erstreckte sich auf 
die Revision der bestehenden Vertrage, auf den Entwurf einer 
Geschaftsordnung, auf Teilnahme bei allen Vororteausschufisitzun- 
gen des Hauptvereines. Von letzteren wurde das Wirken unserer 
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Sektion auch dadurch anerkannt, daB ihr in der Vororteaus- 
schuBsitzung zu Mahr.-Ostrau eine groBere Subvention zuge- 
wiesen wurde.

Trotz der ernsten Arbeit, der sich der SektionsausschuB 
widmete, hat derselbe es nicht unterlassen, auch im verflossenen 
Jahre sein Beskidenfest zu veranstalten. Diese Beskidenfeste bil- 
den einen Hauptanziehungspunkt unter den Faschingsunterhal- 
tungen und gestalten sich zu volkstiimlichen Festen. Auch das 
am 29. Februar 1908 abgehaltene Fest erfreute sich eines ilber- 
aus zahlreichen Besuches. Der Hauptarrangeur dieses Festes, 
Herr Heinrich Richter, hatte sich selbst (ibertroffen und auch 
diesmal die Schiefihaussale in feenhafte Pracht umgewandelt. 
Ein besonders grofies Reinertragnis in der Hohe von 1121 K 30 h 
lohnte die Bemiihungen.

Das Ertragnis dieses Festes kam der Sektion umsomehr zu 
statten, als die Bediirfnisse derselben mit Riicksicht auf die groBen 
Anforderungen, welche die Erhaltung der drei Schutzhauser an 
sie stellt, auch wesentliche hohe materielle Opfer erheischen. 
Umso freudiger ist es zu begriifien, wenn in Wiirdigung dieser 
Verhaltnisse sich immer wieder edle Spender finden, welche die 
Bestrebungen der Sektion in ausgiebiger Weise unterstiitzen.

Wir kdnnen den Bericht nicht schliefien, ohne diesen edlen 
Spendern, an dereń Spitze wir bereits die Stadtgemeinden Bielitz- 
Biala und die Sparkassen der beiden Stadte genannt haben, den 
besten Dank tur ihre Munifizenz zu sagen.

Der SektionsausschuB sieht aber in diesen Spenden auch 
eine Anerkennung seiner Tatigkeit und einen Ansporn, weiterhin 
in gemeinniitziger Arbeit den Zielen, die er sich gesetzt hat, 
zuzustreben.

Wir kdnnen aber den Bericht auch nicht schlieBen, ohne der 
werktatigen Mitarbeit unserer heimischen Presse gedacht zu haben, 
welche in jeder Beziehung sich in den Dienst der Beskidensache stellt.

Und so schlieBen wir denn unsere Ausfiihrungen mit dem 
lebhaften Wunsche, es mdge unserer Sektion beschieden sein, in 
Erfullung ihrer Aufgaben weiterhin in dem schdnen Beskidenver- 
eine segenbringend zu wirken.

H e i 1 Beskid!
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Einnahmen. Kassa-Gebahrung fur

Kassa-Saldo vom Jahre 1907 ....
Mitgliederbeitrage, Einschreibgebiihren und Ver- 

einsabzeichen..................................................
Schutzhauser-Einnahmen:

a) Touristenhaus auf der Kamitzer Platte
b) Erzh. Maria Theresia-Schutzhaus auf dem

Josefsberge ... ................................
c) Schutzhaus auf der Babiagóra . . . .

Subventionen und Spenden:
a) vom Hauptverein............................................
b) fiir meteorologische Stationen . . . .
c) „ Wasserleitungsbau . ................................
d) „ Aussichtsturmbau...............................
e) „ Fremdenverkehr und Wintersport . .
f) „ Alpengarten..................................................
g) „ allgem. Vereinszwecke ....
h) „ Weihnachtsbescheerungen . . . .

Jahrbuch der Sektion ... .........................
Beskidenfest und andere Veranstaltungen . .
Diverse Einnahmen...................................................
Neue Darlehen...................................... . . .

4.313 80

708
2.129 03

2.500
600

50
150
50

830
63

325

4.662

7.150

4.243
126

1.121
60

10.000

Gepriift und richtig befunden:

Bielitz, ani 16. Januar 1909.

Ferdinand Hradil.

70

13

83

14

30
34

27.689 44

Johann Thomke.
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das Vereinsjahr 1908. Ausgaben.

K h

D a r 1 e h e n:
a) Kapitalsruckzahlungen......................................
b) Kapitalsverzinsung............................................

Schutzhauser-Ausgaben:
a) Touristenhaus auf der Kamitzer Platte
b) Erzh. Maria Theresia-Schutzhaus auf dem

Josefsberge ......................................
c) Śchutzhaus auf der Babiagóra ....

Beitrage:
a) statutengemabe an den Hauptverein
b) fiir die Vereins-Mitteilungen..........................

Subventionen und Fondsdotierungen:
a) Wasserleitung a. d. Kamitzer Platte
b) Turmbau auf dem Klimczok.........................
c) Fremdenverkehr und Wintersport .
d) Alpengarten .... .........................
e) Andere Zwecke (Telephon Bistrai) .
f) Weihnachtsbescheerungen...............................

Jahrbuch ............................................................................
Verwaltungs- und andere Auslagen .... 
Neubauten . . ...................................................
Grunderwerbungen.........................................................
Sonstige Unvorhergesehene......................................
Kassa-Saldo.....................................................................

2737
1.338
1.398

12
88

3.876 13

750
2.847

71
45

1.139
220

50
100
175
50
63

80

14

7.474

1.359

438
1.148
1.390

10.059

500
2582

H. Mikesch
Kassier.

94
41
11
64

05
44
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Aktiva. Vermogens-Bilanz
i

Kassenbestande...............................................................
Kautionen und Anteile............................................
Immo bilien:

a) Touristenhaus a. d. Kamitzer Platte samt
Wirtschaftsgebaude, Eiskeller und Inventar 
Wertabschreibung 5%......................................

b) Erzh. Maria Theresia-Schutzhaus auf dem 
Josefsberge samt Inventar
Zuwachs durch Zubau und Inventarnach- 
schaffung...............................................................

Wertabschreibung 5% von K 24.750
c) Schutzhaus auf der Babiagóra s.

Wertabschreibung 5% . . .
d) Grundbesitz: 1. Klimczok .

2. Josefsberg . 
Mobilien lt. vorjahr. Ausweis

Wertabschreibung.........................
Vorrate an Vereinsabzeichen und Ansichtskarten 
Fonde: 1. Aussichtsturm a. d. Klimczok .

2. Wasserleitung a. d. Kamitzer Platte .
3. Weihnachtskasse ................................

Debitoren.........................................................

Inventar

43.746
2.187

24.750

27.236 5450
90
50
02
20

19.256 40

22

94.990

Gepruft und richtig befunden:

Bielitz, am 16. Januar 1909.

Ferdinand Hradil. Johann Thomke.
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am 30. September 1908. Passiwa.

K h K /z ’

Darlehen:
a) Touristenhaus a. d. Kamitzer Platte . .
b) Erzh. Maria Theresia-Schutzhaus auf dem

Josefsberge.........................................................
c) Schutzhaus a. d. Babiagóra.........................
d) bei Privaten samt Zinsen.........................

15.200

9.411
7.500
4.480

88

36.591 88
Kreditoren:

a) Umbau des Josefsberg-Schutzhauses . *)
b) Bau des Wirtschaftsgebaudes a. d. Kamitzer

Platte......................................................... • . *)
c) Verschiedene . ........

6.678

1.050
863

69

69 8.592 38
Reinvermogen mit Ende des Verwaltungsjahres

1908 ............................................................................ 49.806 31

94.990 57

*) Diese Posten konnten erst in diesem Verwaltungsjahre 
eingestellt werden, weil die definitiven Bauabrechnungen erst 
1908 vorlagen.

Heinrich Mikesch.
Kassier.
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Einnahmen. Voranschlag fiir das
Eln- 

genommen
K h K h

Kassa-Saldo.........................................................
Mitgliederbeitrage, Einschreibgebiihren und 

Vereinsabzeichen................................
Schutzhauser:

a) Touristenhaus a. d. Kamitzer Platte
b) Erzh. Maria Theresia-Schutzhaus auf

dem Josefsberg......................................
c) Schutzhaus auf der Babiagóra .

Subventionen und Spenden:
a) Hauptverein............................................
b) meteorologische Stationen
c) Wasserleitung......................................
d) Aussichtsturm......................................
e) Fremdenverkehr und Wintersport .
f) Alpengarten............................................
g) Allgemeine Vereinszwecke . .
h) Weihnachtskasse................................

Jahrbuch der Sektion......................................
Beskidenfest und andere Veranstaltungen 
Diverse Einnahmen 
Neue Darlehen .
Fehlbetrag fiir 1909

4.400

3.500

1.200
1.300

325 70 2.582 05

4.662

4.313

708
2.129

13

80

03

4.600

3.500

1.250
1.650

2.500

Bielitz, am 16. Januar 1909.

22



Verwaltungsjahr 1909- Ausgaben.

Darlehen:
a) Kapitalsriickzahlungen.........................
b) Kapitalsverzinsung...............................

Schutzhauser:
a) Touristenhaus a. d. Kamitzer Platte
b) Erzh. Maria Theresia-Schutzhaus auf

dem Josefsberge...............................
c) Schutzhaus auf der Babiagóra . 

Beitrage :
a) Hauptverein............................................
b) Vereins-Mitteilungen.........................

Subventionen u. Fondsdotierungen:
a) Wasserleitungsfond...............................

Turmbaufond.....................................
Fremdenverkehr und Wintersport 
Alpengarten .... . . .
Andere Zwecke......................................
Weihnachtskasse .........................

Jahrbuch der Sektion.....................................
Beskidenfest und andere Veranstaltungen 
Verwaltungsauslagen......................................
Neubauten........................................................
Grunderwerbungen............................................
Sonstige Unvorhergesehene.........................
Kassa-Saldo.........................................................

Voransclilao 
pro 1908 Verausoabt Voransclilao 

pro 1909
K // K h K h

2.840 1.338 12 2.738 18
1.550 - 1.398 88 1.937 —

3.120 — 3.876 1.5 3.500 —

700 _ 750 71 1.250 __
2.250 — 2.847 45 1.650 —

1.100 1.139 1.150
200 — 220 — 230 —

50
100 -- 100 — 100 —
100 175 80 100 —

— — 50 — 50 —
— - 63 14 — —

1.000 1.148 41 1.000 —
— — — — — —
720 — 1.390 11 1.500 —

4.400 — 10.059 64 7.700 —
— — — — — —
300 - 500 — 1.127 69

2.582 05

18.380 27.689 44 24.033 17

b)
c)
d)
e)
f)

Heinrich Mikesch.
Kassier.
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SEKTIONSLEITUNG
fiir das Jahr 1909.

Funktionare:
I. Obmann: NieBen Paul, Bielitz,

II. „ M a n h a r d t Robert, Bielitz,
I. Schriftfiihrer: Deutsch Dr. Hans, Bielitz,

II. „ Langer Josef, Bielitz,
I. Kassier: Mikesch Heinrich, Bielitz,

II. „ Geyer Otto, Bielitz.
Mitglieder der Sektionsleitung:

Keil Emil, Bielitz,
Kroczek Wilhelm, Biała, Archivar, 
Richter Heinrich, Bielitz,
Schnack Eduard, Bielitz, Leiter des Alpengartens, 
Schorsch Ludwig, Biała,
Schwarz Erich, Biała,
Starke Viktor, Bielitz, 
W i 1 k e Viktor, Bielitz, 
Wopfner Dr. Moriz, Bielitz.

Rechnungspriifer:
H radii Ferdinand, Sparkassa-Direktor, Bielitz, 
Thomke Johann, Bankbeamter, Bielitz.

Protokollverifikatoren :
Mehlo Heinrich jun., Bielitz, 
Pfister Viktor, Bielitz.

Vereinsdiener:
Micherdzinski Johann, Bielitz.
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Die Liptauer Zentralkarpaten.
Reiseerinnerungen von Ernst Herr mann.

ie Liptauer Zentralkarpaten erheben sich zwischen dem 
Hrdośingebirge oder dem Arvaer-Liptauer- 
Kalkg e b i r g e im Westen und der hohen T a t r a im Osten. 

Das Arvaer-Liptauer-Kalkgebirge erstreckt sich von der Miindung 
der Arva in die Waag bei Kralovan bis zum Kwaczaner- 
tal und erreicht im Dolomitfelsen des Choć (1613 w) seine 
hóchste Erhebung. Die Schonheit der Liptauer Zentralkarpaten, 
ihre Wildheit und GroBartigkeit ist noch viel zu wenig gewiirdigt 
worden, da sich nur selten der FuB eines Wanderers in ihr Fel- 
senreich verirrt, und doch bilden sie nach jeder Richtung ein 
wiirdiges Seitenstiick zur hohen Tatra, von dereń Felsttirmen sie 
jedoch urn 400 m iiberragt werden. Wahrend in der letzteren 
der sehr ąuarzreiche Granit uber die kristallinischen Schieferge- 
steine — Gneis und Glimmerschiefer — vorherrscht, tritt in den 
Liptauer Zentralkarpaten das umgekehrte Verhaltnis auf. Ihre 
kristallinischen Schiefergesteine werden von versteinerungsarmen 
roten Sandsteinen und Kalken der Dyas — Trias—Jura und 
Kreideformation iiberlagert.

In das Wunderland der Liptauer Zentralkarpaten fiihren ver- 
schiedene Wege. Von Norden, von Bielitz, tragt uns das Dampf- 
roB iiber Saybusch nach Jeleśnia; in wenigen Stunden 
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kónnen wir das Dorf Pol hora, siidwestlich von der Babia- 
góra gelegen, erreichen, das uns ais Ausgangspunkt dient.

Auf guter StraBe rollt unser Wagen am linken Ufer des 
Polhorankabaches abwSrts uber Rapcsa, Zubrochlava nach 
Szlanica. Zwischen Nameszto und Szlanica miindet 
der Bach, den man schon in Polhora zwingt, kleine Holzflófie 
zu tragen, in die von Westen strómende weifie Arva, die an der 
Trentschiner Grenze in einer Hbhe von 930 m entspringt. West- 
lich votn Dorfe Usztya, das wir in kurzer Zeit erreichen, ver- 
einigt sie sich mit der schwarzen Arva, die im nordostlichen 
Arvaer Komitate in einem Torflager in einer Hóhe von 760 m 
ihren Ursprung hat. Bei Szlanica und Usztya geht die 
Arvaer Magura in der Mitte des Komitates in ein mooriges, 
stellenweise torfiges Plateau iiber, welches allmahlich nach Osten 
ansteigt und jenseits der ungarischen Grenze in die Hochebene 
von Neumarkt (No wy targ) iibergeht, aus welcher sich im Sil- 
den unvermittelt die hohe Tatra erhebt. Die Magura durchzieht 
das Komitat von Siidwesten nach Nordosten und besteht aus 
kristallinischen Schiefergesteinen. Von Usztya fiihrt die StraBe 
oft knapp am linken Ufer der Arva nach dem Stadtchen Tur- 
dossin, wo wir einen AnschluB an die Arvatalbahn finden.

BeiTurdossin miindet in die zu einem stattlichen Flusse 
angewachsene grilne Arva, die auf ihrem Riicken zahlreiche Holz- 
flóBe nach Siiden tragt, die Ora vica, welche aus dem nahe 
an der galizischen Grenze gelegenen Dorfe Ora vice kommt. 
(Von Polhora bis T u r d o s s i n 27 km.)

In einer guten Viertelstunde legt der Zug den Weg von 
Turdossin nach dem siidwestlich gelegenen kleinen Dorfe 
Podbjel zuriick, wo die eigentliche Bergfahrt beginnt. Auf 
einer recht einfachen Holzbriicke iibersetzen wir den stattlichen 
FluB, dessen griine Wellen der fernen Waag zueilen, nachdem 
sie an der Dorfgemarkung das kristallklare Wasser des Studena- 
baches in ihren SchoB aufgenommen. An dem geschwatzigen, 
reifienden Bache aufwarts fiihrt der Weg ins Gebirge. Dichtge- 
drangt stehen die Holzhauser neben einander mit der 2fenstrigen 
Schmalseite gegen die StraBe gekehrt, aus den hohen, mit Stroh 
gedeckten Giebeldachern quillt der Rauch und wiirzt mit seinem 
scharfen Harzdufte die Luft. Gemauerte Hauser sind selten; 
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stockhoch prunkt zur Linken das Gast- und Einkehrhaus des 
Herm MeiBel. In einem Graben, den man von der Studena ab- 
geleitet, schnattern die Ganse, an den Ufern klopfen die Weiber 
ihre Wasche. Links vom Wege liegt das Gelióft des Herrn 
Forstverwalters (Arvaer Herrschaft) und die Brettsage, rechts 
das Brauhaus, dessen Bier im Komitate guten Absatz findet. 
Die Briicke iiber die Studena ist mehr ais bedenklich, die Fahr- 
bahn besteht aus nebeneinander gelegten runden Kniippeln und 
zeigt hie und da bedenkliche Lucken.

5'/2 km von Podbjel entfernt, in stidóstlicher Richtung dem 
Gebirge zustrebend, liegt die Gemeinde Bjelipotok; links von 
der StraBe wurde in den letzten Jahren ein Steinbruch erschlossen, 
der rotę Sandstein wird selbst zu Bildhauerarbeiten verwendet. 
Rechts von der StraBe braust der ungebiindigte Studenabach und 
erzahlt von den Geheimnissen der Hochgebirgswelt, die er mit 
klaren Augen erschaut. Nach weiteren 4'/» km durcheiien wir 
Habovka, um bald darauf, 2 km von Habovka entfernt, Zu- 
berec (Z u be ręcz) zu erreichen. Das elende Slovakendorf 
liegt sudlich von der Vereinigung des Spadeni- und Studena- 
baches am FuBe der Liptauer Zentralkarpaten; seine siidliche 
Umrahmung bietet ein unvergleichlich schónes Bild. Im Gast- 
hause Br iii 1 finden wir ein wirtlich Dach, der liebenswurdige 
Forster Herr Koci a n war stets bereit, uns mit Rat und Tat bei- 
zustehen, wofilr wir ihm lieute noch herzlich danken.

In hellen Scharen drangen sich die heirnkehrenden Ziegen 
und Schafe, Rinder und Khlber meckernd und briillend in die ge- 
wohnten Stallungen, welche sich hinter den Holzhausern befin- 
den, die mit ihren Schmalseiten die Gassenfront bilden. Respekt- 
voll weichen alle dem Gemeindebullen aus, die kleinen Kinder, 
oft nur mit einem Hemde bekleidet, fiuchten hinter das Hoftor 
oder hinter die kleinen Fensterscheiben, aus den Strohdachern 
steigen gekrauselte Wolkchen empor, um in der ktihlen Abend- 
luft zu zerflieBen. Die gebraunten Arbeiter und Arbeiterinnen 
kehren mit ihren Ackergeraten vom Felde heim. Da stolpert 
ein Wagen durch die enge Gasse, die Holzreifen und das Leinen- 
dach ruhen auf dem hinteren Wagengestell; der gutmutige Rosse- 
lenker, die ąualmende Stummelpfeife im Mundwinkel, wird freu- 
dig begrtiBt, er bringt willkommene Nachrichten von der fernen 
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Eisenbahnstation. Setzt ein Regen ein, was im Gebirge nicht 
selten ist, dann werden die Holzreifen aufgestellt und das Leinen- 
dach dariiber gespannt. Dort gallopiert eine jungę Dorfschón- 
heit im Mannerreitsitze heran und bandigt das jungę Pferd mit 
kundiger Hand. Nach dem einfachen Mahle, das aus Kartoffeln 
und Milch oder Kraut besteht, stehen plaudernde Gruppen in 
malerischer Tracht vor den Toren auf der Gasse. Die Nacht ist 
hereingebrochen und hat ihren Sternenmantel ausgebreitet. In 
den Wirtshausern zechen einzelne Slovaken, der Schnaps oder 
der Rotwein hat die Zungen gelóst, sie erzahlen von ihren Er- 
lebnissen in dem fernen, freien Amerika. Die Auswanderung 
aus den nórdlichen Komitaten Ungarns nimmt von Jahr zu Jahr 
zu, da gibt es kaum eine Familie, die nicht Angehórige dort 
driiben iiber dem groBen Wasser hatte: Manner und Militar- 
fliichtlinge, Frauen, Madchen und Kinder. Bald suchen wir das 
Nachtlager auf, in die Traume von der fernen Heimat mischt 
sich die Hornmelodie des NachtwMchters und das Rauschen des 
Baches, der von kóstlichem Waldesschatten und von dem Reigen 
erzahlt, den die Meermadchen hoch oben an den LJfern der grli- 
nen Meeraugen im goldenen Mondlichte tanzen.

Trostreichen Frieden findet das sturmbewegte Herz in der 
weltfremden Bergeinsamkeit'

Óstlich von Zuberec, in einer guten Stunde, auf bequemem, 
schattigen Waldwege, findet man allezeit im Hegerhause Bre- 
sztova gastfreundliche Aufnahtne und billiges Nachtąuartier.

Die StraBe, die vom Hegerhause Bresztova nach Suden 
fiilirt, ist anfangs recht gut, geht aber spater in einen elenden 
FuBweg iiber, der sich zuletzt vollstSndig verliert, so daB man 
sich den Pfad, oft iiber sumpfiges, mooriges Terrain hinweg, 
selbst suchen mufi. Der Studenabach, der aus dem Zusammen- 
flusse des von Siiden herkommenden Rohačbaches und der von 
Osten eilenden Łatana entsteht, wird immer lauter und jagt 
in tollen Spriingen, mit weiBem Schaum gekrdnt, in die Ebene 
hinab. Links vom Wege liegt eine Hiitte, die in der einfachsten 
Weise in Krippenform Gelegenheit zum nachtigen bietet. Nach 
3stiindiger Wanderung lichtet sich der Wald, mSchtige Steinhal- 
den sperren den Weg; wir haben das alte Seebecken erreicht, 
das sich zur Zeit der Schneeschmelze, nach sommerlichen Regen- 
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giissen mit Wasser fiillt. Seine Umrahmung ist wundervoll: 
Links der Roliatschsattel (Rohaesattel), vor uns der Rohatsch mit 
seinen Trabanten; reclits erhebt sich eine um 400 m lióher ge- 
legene Talstufe mit ihren Meeraugen, den herrlichen Rohatsch- 
seen. Der Anstieg in den Roliatschsattel ist sehr anstrengend,

jeder sucht sich selbst den Weg zur Hóhe, der im letzten Drittel 
durch dichtes Knieholzgebiisch fuhrt. Um zu den Seen zu ge- 
langen, umgehen wir den schmalen Felsgrat, der sich von den 
Seen nach Nordosten senkt, und der auf beiden Seiten von Gras- 
lehnen flankiert wird; von Siiden drangen sich die Schutthalden 
bis an das Siidufer der 3 Seen, der 4. liegt versteckt in einer 
Hóhe von 1840 m in dem Seitenaste, der vom Hauptkamme zu 
dem erwahnten Felsengrate streicht. Das nórdliche Ufer wird 
von einer Grashalde begrenzt, zu welcher die Felsen abstiirzen. 
Der grofie See liegt in einer Hóhe von 1670 m. Die beiden 
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kleineren liegen in westliclier Richtung nahe neben einander in 
einer Entfernung von 300 m vom gróBeren See. Kristallklar ist 
ihr Wasser, ihre Tiefe ist unbekannt, gewifi ist, daB sie von un- 
terirdischen Quellen gespeist werden, die kleineren zeichnen sich 
durch lichtgriine Farbę aus.

Im Siidosten steigt der Rohatsch mit senkrechten Wanden 
in die Hohe, von der Seeseite sind seine Gipfel unerreichbar! 
Das ist ein Bild, das die Seele festhalt wie ein kbstlich Kleinod! 
Die Besteigung der óstlichen, der kleinen Rohatschspitze aus 

dem Rohatschsattel.
Zwischen dem Volovec und dem doppelgipfligen Rohatsch 

senkt sich der Hauptkamm bis in die Knieholzregion und bietet 
so einen Ubergang aus dem Arvaer- in das Liptauerkomitat. Vom 
Sattel zog ein Schneefeld in breitem Bande hinab zu den beiden 
Uplesiseen, das an der hóchsten Kante traversiert werden mufite. 
Uber Gerbll, an machtigen Felsblócken vorbei, die iibereinander 
geschoben den Weg sperren, auf schmalen Grasbandern fiihrt der 
Weg zum Grat empor. Nach viertelstiindiger Kletterarbeit wird 
derselbe erreicht. In einer tiefen Muldę lag ein Schneefeld, das 
nach rechts uber dem senkrechten Absturze zum Triimmerkessel 
des Rohatschbaches sich zu einer machtigen Wachtę zusammen- 
drangt, die einen scharfen Abbruch erkennen lafit. Hier wurden 
Rucksack und Eispickel zuriickgelassen, weil sie uns im Klettern 
nur hinderten, nur das Seil wird mitgenommen. Der Anstieg 
richtet sich direkt gegen die Spitze. Der Grat ist anfangs breit, 
mit Felstriimmern iibersat und reichlich mit Rasen durchsetzt; je 
hóher wir steigen, desto schmaler wird er, die Felsblbcke ver- 
schwinden und der nackte Fels tritt zutage, nur hie und da noch 
von schmalen Grasbandern verdeckt, welche sich endlich auch 
zwischen den Steinen verlieren. Nun beginnt erst die eigentliche 
Kletterarbeit; der Grat wird immer scharfer, links und rechts 
stiirzen die senkrechten Wandę in die Tiefe. Von Nord und Stid 
droht der Abgrund herauf und sucht uns zu verderben. An vie- 
len Stellen ist der Grat so zerrissen, daB es unmóglich ist, den- 
selben zu verfolgen. Wir miissen nach links ausbiegen, die linkę 
Flankę traversieren, was oft keine leichte und gefahrlose Arbeit 
ist. Endlich ist der erste Gipfelblock erreicht, doch ein tiefer 
RiB trennt uns noch von der eigentlichen Spitze. Das letzte
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Hindernis kann nur mit Hilfe des Seiles iiberwunden werden. 
Die Aussicht ist entzuckend, wenn auch nicht so schón wie vom 
Volovec, dem Schafberge der Liptauer Zentralkarpaten. Grauen- 
haft ist der Einblick in das Trummerfeld zu unseren Fiifien, in 
einer Tiefe von 600 m liegt ein Hexenkessel sondergleichen, an 
den senkrechten Wanden klettert der Biick abwarts, haltlos, um 
sich zwischen den machtigen, iibereinander getiirmten Felsblócken 
zu verlieren. Wer hat sie hinabgeschleudert aus der luftigen 
Hóhe, wer hat sie getiirmt in den wilden Schutthalden zu unse
ren FuBen? Um uns ein Zirkus himmelanstrebender Pfeiler, wie 
leuchten ihre Haupter gebadet im Sonnenlichte, wahrend sich 
ihre Flanken in geheimnisvollen Zauber hiillen! Das Hochge- 
birge łialt unsere Seele gefangen, die tiefe Stille spinnt uns ein, 
wir atmen das rosige Licht!

Vor uns liegt die zweite, hohere Spitze, durch einen tiefen 
Einschnitt getrennt und hinter demselben leitet ein Riicken hin- 
iiber zum Plaetivo. Der Abstieg erfolgte auf demselben Wege, 
den wir beim Aufstiege zuriickgelegt.

Verfolgen wir von Zuberec an den Spadenibach nach auf- 
warts, so erreichen wir genau nach Stiden ansteigend im Wald- 
gebiete den Ostrigrun (1125 ni) und den Obleko (1200 ni). 
Nach links, nach Osten umbiegend, betreten wir die Felsgrate 
der Biela Skala und des Sivy vrch (1806 w). Der Pfad 
wendet sich wieder siidwarts, wir wandern an den Hangen der 
Ostra (1765 ni) vorbei, die westwarts rechts vom Wege ansteigt 
und erreichen im Waldesschatten die Vereinigung des Mnichov- 
b ach es und des Spolanibaches. Der Bach fiihrt nun den 
Namen Jalov ec ki und erschlieBt uns das Jaloczer- oder 
Bobroczertal mit seinen herrlichen Waldern. Von Zuberec 
bis zum Jaloveckibache betragt die Entfernung 12’/» 
5 gute Wegstunden.

Von der Brettsage in Zuberec fiihrt ein Weg in siidlicher, 
dann in siidóstlicher Richtung durch das Gehege Za Kosaliska 
auf den griinen Palenicasattel (1574 ni). Nun geht es 
siidwarts im dunklen Waldesschatten zum Spolanibache, bis zu 
welchem die iiberaus steile Jalovecka hora vom S a 1 a t i nsky 
vrch (2050 ni) herabsteigt. Die Entfernung vom Palenica- 

31



sattel (iber Jalovec, Nagy Bobróc, Andrasfalu bis 
nach Liptó Szent Mikloś betragt 18 km.

Vom Palenicasattel erstreckt sich halbkreisartig ein 
nach Norden vorspringender Bogen, auf der Innenseite von einem 
Felsengrate begleitet, nach Osten, an den sich facherartig folgende 
Astę ansetzen: Za Kosaliska (1200 w, za heiBt die hintere), 
Velki Klin (1403 w), Styc (1712 w) und Prd. Salatin 
(1801 w, prd. Abkiirzung fiir der vordere).

Vom Hegerhause Bresztova bei Zuberec gelangt man 
in siidlicher Richtung zwischen dem Klin und dem Styc auf 
die Mitte des Bogens, der den Sattel mit dem Salatinsky 
vrch (vrch = Gipfel) verbindet.

Von Zuberec bis Kis Alaszi 22 km.
Vom Forsthause in Zuberec steigt die StraBe am linken 

Ufer des Borovabaches, um sich nach einer kleinen Weg- 
stunde gegen Huti zu senken. Hóchst originell ist die Tracht 
der polnischen Ansiedler. Der Hut ist schmalrandig und mit 
einer Schnur weifier Muscheln geziert, im Sommer werden weite 
Leinenhosen, die sogenannten Gatyen getragen. Von der Ge- 
meinde Huti, die am Nordrande des Gebirges liegt, erreicht 
man nach kurzer Zeit in óstlicher Richtung iiber die Biela 
Skala und den Sivy vrch den Palenicasattel. Am rechten 
Ufer des Hutianskibaches ftihrt die StraBe in die hochbe- 
riihmte Klamm von Kvacsan. Hier stiirzen die Kalkfelsen 
100—200 m fast senkrecht in die Tiefe. Hier, sowie an den 
linksseitigen Hangen des Kvart (1116 w) und des Ostri vrch 
(1125 ni) bliiht und gedeiht das EdelweiB. Selbst aus dem Bach- 
bette ist es zu erreichen. Das Dorf Kvacsan liegt siidlich von 
der Klamm, dereń Lange wohl auf 2000 m geschatzt werden 
kann. Vor dem Eingange in die Klamm liegt rechts von der 
StraBe ein einsames Wirtshaus. Steigen wir nur wenige Minuten 
aufwSrts, so óffnet sich gegen Nagy Borove hin ein kleiner 
Talkessel, der sich durch die malerische Lagę seiner Kalkfelsen 
auszeichnet. Die StraBe, welche durch die Klamm fiihrt, muBte 
teilweise in den Felsenhang zur Rechten gelegt werden.

Uber Szielnicz und Szt. Maria gelangt man zur 
Haltestelle Kis 01 a s z i (Małe Vlachy) der Kaschau-Oderberger- 
bahn.
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Von Podbjel nach Kis Olaszi.
Von Podbjel fiihrt uns die Arvatalbahn an der Arva hinab 

liber Kriva, Dubova, Arva-Varalja (Podzamek oder Unter- 
schlofi) nach Al só-Kub in. In Arva-Varalja fesselt uns die 
Arva-Burg, welche auf einem steil abfallenden isolierten Felsen 
erbaut, weithin in die Lande schaut. Die Burg ist teilweise noch 
sehr gut erhalten und besteht aus vier massigen, iiber einander 
aufsteigenden Burganlagen, zu welchen man nur durch ein ge- 
waltiges, gewólbtes Tor vordringen kann. Sehenswert ist das 
Arvaer Museum und die Bildergalerie.

Von Alsó-Kubin geht die Eisenbahnfahrt iiber Kraló- 
v a n, (Kopfstation der Arvatalbahn) Rosenberg nach Kis Olaszi. 
Von Alsó-Kubin erreichen wir in 4 Wegstunden an den West- 
hangen des C h o č vorbei nach Siiden hin Rosenberg. (Liptó 
Rózsahegy) Nowytarg (am schwarzen Dunajec) wird mit 
der Endstation der Arvatalbahn Szuch ahora durch eine Flii- 
gelbahn verbunden. Auf diese Weise ist es móglich ohne Wagen- 
fahrt iiber Chabówka nach Podbjel zu gelangen. An der un- 
garischen Grenze iiberrascht uns in der Nahe der Haltestelle 
Podczerwone im sumpfigen Terrain eine Kolonie von Knie- 
holz in einer Meereshóhe von ungefahr 750 m. In Podczer
wone, nicht weit von Szucha hora verlassen wir den Zug. 
An dem westlichen Quellbache des schwarzen Dunajec (czarny 
Dunajec) fiihrt die StraBe aufwarts iiber Chochołów nach 
Witów, in welcher Ortschaft wir ein bescheidenes Nachtlager 
finden. (8 km von der Bahnstation entfernt). Friih morgens 
bringt uns ein Wagen nach der 14 km entfernten, aus einigen 
Hiitten bestehenden Hirtenkolonie Chochołówka, welche am 
Jarzębicabache liegt. Aus dem Talkessel leitet uns ein 
Karrenweg iiber den 1355 m hohen Sattel zwischen dem Kon- 
čista vrch (1651 w) und dem Hruby vrch (1664 w), durch 
das Tal Bobrovec nach Ora vice und uber Vitan o v a zur 
Haltestelle Lj e s zek der Arvatalbahn. Der Talkessel ist von 
allen Seiten von hohen Bergen eingeschlossen. Den Westen be- 
grenzt der Hóhenzug, der vom Konci sta vrch zum Rakon 
(1879 w) hinzieht, im Siiden steigt der Hauptkamm, der den 
Volovec (2065 m Ochsenberg) mit der Konczysta (2071 w) 
verbindet, empor, im Osten fallt der Seitenkamm der stara 
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robota ins Tal, im Norden griiBen uns die steilen Hangę des 
Hruby vrch und des Mnich (Mónch). In siidwestlicher Rich
tung ansteigend, an den Hangen des Cerveni vrch (1762 m) 
voruber, gewinnen wir ohne groBe Anstrengung den Ra ko n 
und nach Siiden umbiegend in 2 ’/» Stunden, von Chocho- 
łówka gerechnet, den Volovec. Die Rundsicht, die sich uns 
darbietet, ist geradezu iiberwaltigend. Im Westen, hinter den 
Rohačseen, erhebt sich der Eckpfeiler des nach Siiden schwach 
ausgreifenden Bogens der 8 km langen Hauptkette, der Sala- 
tinsky vrch. (Die Entfernung betragt in der Luftlinie nur 
6 km.) Siidostlich erhebt sich der doppelgipflige Rohatsch, hin
ter demselben der Plačlivo, wesflich davon der Banikov. 
Nun springt der Kamm zweimal unter einem rechten Winkel vor, 
das erstemal um sich nach Norden, das zweitemal um sich nach 
Nordwesten zu wenden. Fast senkrecht zum Riickgrate des 
Hdhenzuges mit seinen schlanken Tilrmen, den senkrechten un- 
ersteigbaren Flanken, dem schmalen, wild zerrissenen, oft mit 
iibereinander gestauten Felstriimmern besaten Grate, von welchem 
die Schutthalden in immer breiteren Wellen wie die Falten eines 
Kleides in die Tiefe ziehen, setzen sich 5, tast parallele Seiten- 
kamme an, welche in das Rohatschtal abfallen. Der Kamm, der 
sich vom Pr d. Zeleno gegen Nordosten zieht, umschlieBt die 
Rohatschseen im Siiden; es folgen der Kamm Za Spaleni, 
Prd. Spaleni, Za Salatin und der Kamm Prd. Salatin, 
der sich am weitesten nach Norden vorschiebt. Und zwischen 
denselben befinden sich eine Unzahl von kurzeń, nackten Quer- 
rippen, die das Bild vervollstandigen. Aus der Tiefe leuchten 
die hellen Meeraugen auf, die letzten Reste der ehemaligen Ver- 
gletscherung. Zwischen den Spitzen hindurch erscheint am Ho
rizonte das glanzende Band der Waag (die Wogende) und hinter 
demselben die niedere Tatra oder die Sohler Alpen mit dem 
G y ó m b e r oder Djumbir (2043 ni).

Nach Nordwesten streicht tiber den Rakon die Bergkette, 
welche mit dem Šindlovec mit einer Hdhe von 1304 m ab- 
schlieBt und das Rohatschtal von der Ostseite flankiert. Im Nord
osten und Osten iiberrascht uns der Einblick in das Felsenmeer 
der hohen Tatra, aus welchem die Bergriesen gleich Inseln em- 
porragen; im weiBen Lichte erglanzen die Kalkgebirge von 
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Z a k o p a n e, in dtinkleren Tónen die Granitmassen der himmel- 
stiirmenden Hochgipfel. Ober die Arvaer Magura und das Ar- 
vaer Komitat hinweg begrenzen im Nordwesten und Norden die 
waldreichen Beskiden und ihre Kdnigin : die Babiagóra den 
Horizont. Im Siiden óffnet sich zwischen den Auslaufern des 
P1 a e 1 i v o (2126 w) und des H r u b y v r ch (2142 m) das Jam
nica oder das Waldtal des Malybelibaches mit seinen 
Rundhóckern und MorSnen, den Wahrzeichen einstiger Verglet- 
scherung, zu unseren FiiBen leuchten die Uplesiseen aus der 
Steinwiiste herauf, zu welchcn die Felswande des Seitenastes ab- 
stiirzen, den der Rohatsch nach Osten entsendet, wodurch das 
Hochtal nach Siiden abgeschlossen wird. Zu unseren FiiBen 
im Norden liegt das romantische Tal von Chochołówka.

Der Volovec bildet die Landesgrenze zwischen Galizien, 
dem Arvaer- und Liptauer-Komitate. Er bildet zu gleicher Zeit 
die Wasserscheide zwischen der Ostsee und dem schwarzen 
Meere. Verfolgen wir den mehrfach gebrochenen Hauptkamm, 
der vom Volovec nach Osten reicht, so gelangen wir zum Kaini- 
nistasattel, von dem wir nach Norden ins Ko ścieliskotal und 
nach Zakopane, nach Siiden iiber Pod Banskou nach 
Liptó Ujvar, an der Kaschau-Oderbergerbahn gelegen, ab- 
steigen. In der Haltestelle Szucha hora verlassen wir die 
Arvatalbahn.

Das Dorf wird in s/4 Stunden erreicht, im Wirtshanse miis- 
sen wir in einer Scheune ubernachten. Friihmorgens (um 6 Uhr) 
wandern wir siidwarts und suchen die galizisch-ungarische Grenze 
zu erreichen, langs welcher wir in sudlicher Richtung iiber die 
Kr a wi erki (905 m), die Długa polska (969 w) und die 
M ag u ra (1230 w) wandern. Nachdem wir in sudóstlicher Rich
tung abwarts gestiegen, halten wir in Cicha (970 ni) nach 
4stundiger gemutlicher Wanderung Rast. Urn 11 Uhr stiegen 
wir iiber die Molko wka auf die Farkaśka, wo sonderbar 
geformte Kalkfelsen zwischen dem Nadelholz den Weg nach 
Westen, spater nach Siidwesten begleiten. Welche Uberraschung, 
ais wir knapp am Wege, Blumen suchend, ein EdelweiB fanden 
dessen Stern unserer Fahrt voranleuchten solite. Dort, wo sich 
der Kamm nach Siiden wendet, um in der J u r a n o w a Far
kaśka eine Hóhe von 1490 m zu gewinnen, wurde Rat gepflo- 
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gen, denn ein aufsteigendes Gewitter, fernes Donnergrollen sperrte 
den Weg. Rasch entschlossen stiegen wir links neben gewaltigen 
Kalkfelsen in der óstlichen Flankę der Juranowa Farkaśka 
auf dem von Schafen aufgewtihlten Waldpfade hinab, um nach 
2 Uhr, kurz vor Ausbruch des Wetters in der gemeinsamen Hiitte 
der Hirtenkolonie in Przyslop in einer Hóbe von 1286 m 
gastfreundliche Aufnahme zu finden. Die Goralen waren iiber 
unseren Besuch nicht wenig erstaunt, das jungę Volk, halbwiich- 
sige Buben und Madchen, drMngte sieli heran, um unsere Berg- 
tracht, besonders die Genagelten zu bewundern. Die Ture, 
welche in die Hiitte fiihrte, war redit niedrig, so daB man sich 
biicken muBte, um einzutreten. In einer Ecke wurde sorgfaltig 
ein Feuer unterhalten, dessen Flammen wohltuende Warme ver- 
breiteten. Niedrige Banke auf steinerner Unterlage boten einen 
willkommenen Ruheplatz; an den Wanden hingen die hólzernen 
Milchgerate, iiber dem Feuer prunkte der kupferne Kessel.

Das Unwetter verzog sieli, mit vielem Vergniigen krochen 
wir aus der Hiitte, denn der Rauch der Flammen biB in die 
Augen, um uns im hellen Sonnenscheine der herrlichen Rund- 
sicht zu erfreuen. Vor uns zog das lichte Band des schwarzen 
Dunajec nach Norden, jenseits des Flusses erschien die Felsen- 
pyramide des Giewnont, dessen Kreuz man durch das Fern- 
glas deutlich erkennen komite, rechts davon schauten einige Fels- 
spitzen des Czerwony wierch heriiber, das Glanzstiick je- 
doch bot der steile Absturz der Kominy Telkowe, auf dem 
sich in zierlichen Bandem das Knieholz emporzog. Links am 
Fufie der Farkaśka wuchsen aus dem Boden sonderbar ge- 
formte Kalkfelsen empor, dereń Wandę und Zinnen mit Edel- 
weiB bedeckt waren. In kurzer Zeit trugen wir alle einen mach- 
tigen StrauB auf dem Lodenhute. Die schónsten wurden sorg
faltig in Papier verpackt und so gepreBt. Die freundliche Ein- 
ladung, am Abendessen der Hirten teilzunehmen, schlugen wir 
aus; sie bestand aus in der Asche gebratenen Kartoffeln und 
saurer, gekochter Milch. Das Brot fehlte. Der Abend setzte mit 
empfindlicher Kalte ein, die eingetriebenen Schafe und Kiihe 
wurden gemolken, die abgekoppelten Pferde in ihre Stallungen 
gebracht. Auf dem Bodenraume der nachsten Stallung fanden 
wir bald im weichen Heu eine verhaltnismafiig gute Schlafstatte, 
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die wir mit einem Teile der Hirten und Hirtinnen teilten. Die 
Dachlucke wurde gesciilossen, neben uns ein leises Flustern und 
Kichern, ein ferner Juchschrei, dann versank die Kolonie in tiefen 
Schlaf, nur der Bergwind, der zu Tal zog, sang sein frisches Lied.

Von Przy sl op, das im Sommer von Polen aus Ciche 
bei Witów bewirtschaftet wird, nahmen wir am nachsten Mor- 
gen nach herzlichem Abschiede einen Hirten mit, der nicht wenig 
darauf stolz war, unter des Kaisers Fahnen gedient zu haben. 
Die Generalstabskarte erweckte sein lebhaftes Interesse. Bald ge- 
wannen wir den Kamm in einer Hóhe von 1487 w; wir wenden 
uns nach links, um durch machtiges Knieholz hindurch bald den 
Grat zu gewinnen, der rechts auf den Hruby vrch (1664 m) 
hinzieht. In der Tiefe liegt die Hirtenkolonie Chochołówka. 
In siidwestlicher Richtung stiegen wir in den Sattel hinab, iiber 
welchen der Karrenweg nach Ora vice fiihrt. Nun begann ein 
schweres Stiick Arbeit, der Anstieg auf den Koneista vrch 
(1651 w). Die Landesgrenze verschwand im Urwalde; in der 
gewaltigen Humusschichte sanken wir bis zu den Knócheln ein, 
die gesturzten Waldriesen muBten iiberklettert werden, nicht selten 
brachen wir durch und steckten knietief in der Modererde. Das 
starke Heben der Beine auf dem unsicheren, schwankenden Bo- 
den ermiidete entsetzlich. In halber Berghóhe erreichten wir nach 
rechts aufwarts klimmend die Knieholzregion ; die kriechenden 
Astę sperrten den Weg, so daB wir oft weit ausbiegen muBten, 
um ihrer Umklammerung zu entgehen, den Grashang zu gewin
nen, der sich zum Kamme des Koneista vrch hinaufzog. Von 
der Koneista zweigt ein Seitenast in nordwestlicher Richtung 
zur Osabita (1687 ni) ab, die von da aus wohl am leichtesten 
erstiegen werden kann, da sich der Ast in einem schwachen Bo- 
gen — tiefster Punkt 1476 m — senkt und hebt. Im obersten 
Teile seiner nach Osten abfallenden Flankę, mit der Aussicht auf 
Chochołówka wurde an einer frischen Quelle Morgenrast 
gehalten. Nach einer Stunde setzten wir den Weg iiber den 
langen Upłaz und den Rak on, wo wir das Loch eines Mur- 
meltieres fanden, auf den Volovec fort (2065 w), den wir um 
9‘/2 Uhr erreichten und uns der herrlichen Aussicht erfreuten.

Wandern wir von Zakopane, das sich zu einem klimati- 
schen Kurorte ersten Ranges erhoben hat, am weificn Dunajec 

37



westwarts, so begleiten uns die Steilhange des Giewont, des 
Czerwone wierch und der Kominy T elkowe; abwdrts 
steigend gelangen wir in das Tal des schwarzen Dunajec, der 
uns von den Herrlichkeiten des Kościeliskotales erzhhlt.

Auf dem Heuboden des Hegerhauses links von der StraBe 
wird iibernachtet. Der Bach singt uns ein und weckt uns beim 
Morgengrauen. Vor der Vereinigung der beiden Quellbache des 
schwarzen Dunajec nehmen wir den Weg nach Siidwesten auf, 
und erreichen den zweiten Quellbach, welcher aus demChocho- 
łówkatale in schaumenden Wellen nach Norden zieht. Nach- 
dem wir den Bach durchwaten, erstiegen wir die Hóhe, auf der 
unweit der Grenze Cicha liegt. Westwarts am Waldrande fort- 
schreitend gelangten wir zu einem Hegerhause, rechts unten lag 
das Tichatal mit seinem zweiten Hegerhause. Wahrend sich 
der Oravicabach bald nach Nordwesten wendet, setzen wir 
die Wanderung in westlicher Richtung fort und stiegen in das 
Tal Bobrovec hinab, dessen StraBe wir iiberschritten, um wei- 
ter in das Su cha tal vorzudringen. Rechts vom Wege steht 
die einsame Sennhiitte des Schafhirten (baca), dessen Schafe 
auf den Grashangen der Osabita weiden. Hinter der Ko 1 iba 
(Schaferhiitte) begann der Aufstieg, in kurzeń Serpentinen muBte 
der steile Hang genommen werden, auf dem glatten Rasen kamen 
wir nicht selten ins Rutschen, so daB wir nur langsam vordrin- 
gen konnten. Links drangt sich der Hochwald an die Graslehne, 
wahrend uns rechts ein felsiger Seitenast begleitet, der sich von 
Westen, von der nordlichsten Spitze der Osabita (1617 w) 
nach Osten in das Suchatal senkt. Miihselig emporklimmend 
erreichten wir endiich die Knieholzregion, welche bis zur hóchsten 
Spitze (1687 w) emporsteigt. Nach links einschwenkend wurde 
dieselbe bald erreicht; die steilen Kalkwande stiirzen fast senk- 
recht in die Tiefe, ein Felsenturm neben dem andern, mit herr- 
lichem EdelweiB geschmiickt. Die Aussicht ist groBartig. Im 
Siiden fesseln uns die Wandę der Liptauer Zentralkarpaten, von 
Westen griiBt der Choć heruber, im Nordwesten erhebt sich die 
Arvaer Magura, im Norden die Babiagóra (1720 w), im Siid- 
osten die hohe Tatra.

Beim Abstiege umgingen wir die tiefergelegenen Felstiirme, 
um den Abhang nach Siidosten zu traversieren. Ein munterer 
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Bach leitet uns zur Studena, die wir durchwaten mtissen, um 
auf das linkę Ufer zu gelangen. Vor dem Hegerhause in Bre- 
sztova entsteigen dem bewaldeten Bergrucken, der von der 
Osabita nach Westen streicht, sonderbar gestaltete Felstiirme, 
dereń Kalkwande im Sonnenlichte leuchteten und dereń Formen 
unsere Phantasie beschaftigten.

In dem Kamme, der sich von der Spitze der Osabita 
nach Nordwesten erstreckt, treten ahnliche Wandę aus dem Wal
desschatten und leiten uns nach Blatna, von wo wir nach 
Westen Habovka, nach Siidwesten Bresztova, nach Osten 
hin Ora vice erreichen kónnen. Von der nórdlichsten Spitze 
derO s a b i t a erfolgt nach Nordosten in 2 Stunden iiberM i c h u 1 č e 
(1203 ni) der Abstieg ins Tichatal und nach Oravice.

Unweit der Vereinigung der beiden Quellbache des schwar- 
zen Dunajec, welche westwarts vom Dorfe Kościelisko statt- 
findet, zweigt von der Hauptstrafie, die von Zakopane in 
westlicher Richtung nach Witów fiihrt, das nach Siiden anstei- 
gende romantische Tal von K o ś c i e 1 i s k o ab, welches wohl die 
Grenze zwischen den Liptauer Zentralkarpaten und der hohen 
Tatra bildet. Das Haupttal wird seiner ganzen Lange nach von 
dem óstlichen Arme des schwarzen Dunajec durchflossen. In 
seiner Mitte treten die Wandę der Kominy T e 1 k o w e (1826 ni) 
von Westen, die des Glatkie (1784 ni) von Osten knapp an 
den Bach und suchen das Tal zu sperren; das ist wohl der 
schónste Punkt in dem an Schónheiten iiberreichen Tale. Aus 
dem oberen Talkessel fiihrt in einer Hóhe von 1789 m der Ka- 
menistasattel westlich vom Vsk. Kamenistje (2128 ni) 
siidwarts durch das Waldtal der Kam en ista nach Pod Ban
sko u. In dem westlichen Seitenaste, der den Bach nach Siiden 
begleitet, liegt die hóchste Erhebung der Liptauer Zentralkarpaten 
der Vsk. vrch nad Bistrom (2250 ni) mit Grasmatten be- 
deckt. Wandern wir aus dem Haupttale siidostwarts, am schwar
zen See voriiber, so leitet uns der TychapaB oder der To- 
manowapaB (1689 ni) zwischen der Tomanowa polska 
im Siiden (1979 ni) und dem Czerwony wierch (Krzesza- 
nica 2128 ni) im Norden ins Tychatal nach Pod Bansko u.

Der zweite Quellbach des schwarzen Dunajec erschlieBt ein 
Seitental, welches zuerst in siidwestlicher, dann in siidlicher, end- 
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lich wieder in siidwestlicher Richtung ansteigt und das sich dem 
vielbesungenen Kościeliskotale ebenbiirtig an die Seite 
stellen kann. In einer Hóhe von 1035 m stiirzen am rechten 
Ufer die Hangę des Mnich, am linken der Kominy Telkowe 
mit steilen Wanden ab. Die Kominy Telkowe werden von 
den beiden Armen des schwarzen Dunajec eingeschlossen. Auch 
der TalschluB des Jarzębicabaches, an welchem die Hirten- 
kolonie Chochołówka liegt, fesselt uns durch seine Schón- 
heit, Stille und Einsamkeit!

Die Tracht der Slovaken ist sehr manigfaitig und selbst in 
einzelnen Gemeinden nicht einheitlich, alte und neue Trachten 
wechseln ab. Der Stolz des Burschen ist ein gesticktes Hemd. 
Die verschniirten Hosen sind zumeist enganliegend und werden 
aus weiBem, groben Tuche hergestellt. Ein Riemen, der durch 
den oberen Saum der Hose gezogen wird, halt sie am Leibe fest. 
Die handbreite Geldkatze wird vorn durch machtige Schnallen 
und kleine Riemen geschlossen und ist mit Schnallen und Knóp- 
fen geziert. Sie dient ais Aufbewahrungsort fiir die Pfeife, den 
Tabaksbeutel, das Messer und fiir kleinere Gebrauchsgegenstande 
des alltaglichen Lebens. Die Brust wird durch ein armelloses 
Wamschen geschiitzt, iiber welchem Manner und Weiber nicht 
selten einen mit Schniiren benahten Rock tragen. Sehr oft trifft 
man noch den weifien Lodenmantel, im Winter den Pelzrock an. 
Der schwarze Filzhut, die Lammfellmiitze ist vorherrschend. Das 
Haar fallt in langen Strahnen bis auf die Schultern herab, im 
Gebirge trifft man, wenn auch vereinzelt, noch Schafhirten, denen 
langs des Ohres ein stattlicher Zopf niederhangt. Bundschuhe, 
(Krpce), Filzstiefel, Lederstiefel, Schuhzeug aus zusammengenah- 
tem Filz, aus Wolle gestrickt wechseln ab. Die Manner tragen 
entweder einen derben Stock oder den Beilstock. Der Hirte ist 
ohne den Schnappsack undenkbar.

Die Madchen gehen barhaupt, der Zopf wird mit Bandem 
geschmiickt; die Frauen binden das Haar in einen Knotcn zu- 
sammen und tragen ais Zeichen ihrer Wiirde eine Haube. Das 
Armelleibchen ist der Stolz des slovakischen Madchens. Das 
Oberkleid wird aus Tucli, die Schiirze aus blauem, seltencr aus 
weiBem oder gebliimten Stoffe hergestellt. Wahrend der Arbeit 
wird ein viereckiges Tiichlein um den Kopf gelegt. Ein Tucli 
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bedeckt die Schultern, wird iiber die Brust gekreuzt und hinteri 
zusammengebunden. Zum Schutze gegen den Regen trSgt man 
allgemein noch das Regentuch. Frauen und Madchen gehen 
barfuB oder tragen Filz- oder Lederschuhe.

Von Siiden, von der Liptauer Ebene dringen eine Reihe von 
wald- und weidenreichen Quertalern in das Gebirge ein. Das 
Kvacsantal, das Jaloczer oder Bobroczertal, das 
Smrecsanertal, das Mały bel i tal und das Rakova tal.

Im Bobroczertal (Ausgangspunkt Liptó Szent Mi- 
kloś) ansteigend gelangt man in 3 Stunden (13 km) zum Zu- 
sammenflusse des Mnichov und Spolanibaches, den wir bis zur 
Miindung des Hlubokovbaches verfolgen, der uns den Weg 
auf den Salatinsky vrch weist. Die kurze Strecke (Luft- 
linie 4 km) erfordert zu ihrer Oberwindung 3 Stunden, was aus 
dem Umstande zu erklaren ist, daB eine Steigung von 1000 m 
(von 1000—2050 w) zu nehmen ist, wobei die letzte durch scharfe 
Kletterarbeit uberwunden werden muB. Der Felsgrat, welcher 
den Salatinsky vreli mit dem Banikov verbindet, schlagt 
zunachst auf eine Entfernung von 2000 m eine sudóstliche, dann 
in einer Lange von 1000 m eine sudwestliche Richtung ein, um 
jetzt in die alte Richtung umzubiegen und nach 1000 m den 
Banikov (2178 ni) zu erreichen. Die Kletterarbeit, nicht immer 
gefahrlos, erstreckt sich auf 4 Stunden; der Grat, scharf einge- 
schnitten, schwingt sich in spitzen Wellen aufwarts und ist mit 
gewaltigen Blocken gesperrt, die man entweder erklimmen, oder die 
man links oder rechts umgehen muB, indem man die Flanken 
traversiert, was oft viele, viele Minuten Zeit kostet.

Das Szmrecsanertal, von Liptó Szent Mi kłoś zu 
erreichen, schliefit im Norden mit dem Hauptkamme ab, der vom 
Banikov zum P 1 a č 1 i v o (2126 ni) reicht und dem nach Siiden 
ein gewaltiges Felsendreieck vorgelagert ist; nach Westen und 
Osten wird es im tieferen Teile von den Seitengraten begrenzt, 
die vom Banikov und Plačlivo nach Siiden abfallen. Im 
westlichen liegt der Pr i slop (2145 m) und die Ra otok a, im 
óstlichen der Sm erek (2089 wz), der Velky vrch (2184 w), 
der Holy (1722 ni) und der Baranez (1949 ni). Von der am 
Siidhange des Pr i slop gelegenen Schaferhiitte, iiber welche 
hinaus noch der Karrenweg fiihrt, ist die Spitze des Banikov 
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in 3 Stunden zu erreichen. Beim Anstiege sind gewaltige Stein- 
inoranen zu umgehen, ehe die schwere Kletterarbeit beginnt. 
Der Bach ftihrt uns in 2 Stunden von der Hiitte rechts aufwarts 
in den Sattel zwischen dem grtinen S m erek und dem Plač- 
1 i vo, der iiber steile Grashalden in einer Stunde erklommen wird.

Der Grat, der westwarts den Plaelivo mit dem B a n i k o v 
verbindet, hat eine Lange von 3500 m. NordwSrts gewinnt man 
einen Einblick in das Tal des Rohatschbaches vom Volovec bis 
zum Salatinsky vrch; siidwarts wandert der Blick iiber das 
Steinmeer hinweg ins Smrecsanertal, um iiber der Waag- 
ebene an der niederen Tatra auszuruhen. Die Kammwanderung 
bietet dieselben Gefahren, denselben Genufi, dieselbe ermiidende 
Kletterarbeit auf allen Vieren, dieselbe Liebe zum Bergsport, wie 
diejenigen, von welchen bereits gesprochen wurde. Die kurze 
Strecke von 1000 m kann erst durch die Arbeit einer Stunde 
iiberwunden werden. Der Aufstieg auf den Rohae kann vom 
Plaelivo in einer, vom Smereksattel in 2 Stunden genominen 
werden. Um in den Rohatschsattel zu gelangen, steigen wir zu- 
nachst in siidwestlicher Richtung ab bis wir den Grat erreichen, 
traversieren nach Nordosten umbiegend die óstliche Wand des 
Doppelgipfligen so, daB der tiefe Einschnitt sowohl wie die kleine 
Spitze umgangen wird. Von dem Seitenaste, der in óstlicher 
Richtung zu den Uplesiseen abfallt, wird nun miihelos der Sattel 
erreicht. Der Smreeankabach flieBt an Weidegriinden vorbei, nur der 
siidlichste Teil des Tales ragt in den Waldgiirtel hinein, welcher 
das Gebirge gegen die Ebene, gegen die Wiesen und Frucht- 
felder abschlieBt, durch welche die Waag nach Westen fliefit. 
Das Weideland iibersteigt den Seitenast, der sich vom Plaelivo 
nach Siiden wendet und sich vom Velky vrch an gabelt, um 
sich im Malybelitale bis zur Talsohle zu senken; auf dem 
linken Bachufer steigt das Weideland langsam bis zu den Steil- 
hangen des O stre dok (2049 ni) und der Magura nižna 
(1921 ni) an.

Von Liptó Ujvar leitet uns der BelafluB 9 km in nord- 
óstlicher Richtung aufwarts nach P r i b i 1 i na ; von Pribilina fiihrt 
ein Karrenweg zur vorletzten Schaferhutte, die wir in 3 Stunden errei
chen, in einer weiteren Stunde gelangen wir, den Malybelibach bis 
zu seiner Quelle verfolgend, zu jenem Punkte, von dem man west- 
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warts einen kleinen Kessel iiberblickt, an dessen Sohle die bei- 
den Upiesiseen erglanzen. Von Liptó Ujvar bis zu den Seen 
ist eine Entfernung von 22 km.

Ostwarts vom Malybelitale streicht das Ractokatal, das vom 
Gabrovovbache durchflossen wird. Am Siidhange des K o n c z y s ta 
sind die beiden Rackovaseen eingebettet in wilder, weltfremder 
Bergeinsamkeit.

Die gutmiitige Bevolkerung widmet sich dem Ackerbau, 
insbesonders aber der Viehzucht. Der Liptauer Schafkase (brindza) 
erfreut sich eines guten Rufes. Ein Teil der mannlichen Bevol
kerung wandert ais Glaser und Glaswarenhandler hinaus in die 
Welt, um jeden ersparten Heller in die geliebte Heimat zu senden.

In der Erwartung, daB diese Zeilen dazu beitragen mógen, 
die Liptauer Zentralkarpaten kennen zu lernen, die Liebe zur 
Bergwelt zu erhóhen, schlieBe ich diese Reiseerinnerutigen, indem 
ich allen, besonders aber meinen Freunden, die mich auf den 
zahlreichen Wanderungen begleitet, ein kraftiges: „Heil Beskid" 
zurufe.
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MOTTO:
„Wo Menschen schweigen, 

werden Steine reden."

0BO8IOI
der wichtigsten Mineralien, taLeine und Fossilien 

der beskidischen Erdrinde.
Von Carl Pr aus, Schulleiter in Heinzendorf.

Im Nachfolgenden wird diese Ubersicht, die fiir den Lieb- 
haber, Touristen und den Lehrstand von einigem Interesse sein 
diirfte, gegeben. Ais Richtschnur fiir die Anordnung dieser an- 
organischen Naturprodukte, (denn auch die Petrefakten sind hier 
ais solche zu betrachten), diente weder die alphabetische Reihen- 
folge, noch das petrographische System, noch die orrographischen 
Stufen, noch die geographische Ordnung, sondern die Zeitfolge 
des Entstehens dieser Produkte, d. i. dasgeohistorische 
Moment. Dasselbe gibt die natilrlichste Einteilung und ist 
daher fur das rechte Verstandnis des Aufbaues unserer lieben 
heimatlichen Erdrinde unbedingt notwendig. Das whhrend der 
jahrmillionlangen Dauer dieses klippigen, schuppigen, faltigen 
und schlottigen Aufbaues pulsierende Pflanzen- und Tierleben 
liegt jetzt freilich bios gleichsam ais ein „Leitfaden" fiir die 
Bestimmung des relativen Alters der betreffenden Erdschichten
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vers te inert, ais Denkmtinzen der Schópfung, da. Auch sei 
bemerkt, daB z. B. Sandsteine, Kalkę und Thone in allen diesen 
Zeitaltern und Formationen vorkommen und doch physikalisch 
und chemisch verschieden sind. Die zahllosen Ubergangs- 
formen der Gesteine sind hier, selbstverstandlich, ausgelassen. 
Bios das typische der betreffenden anorganischen Einheiten ist 
angegeben. Eine Tabelle mit allen moglichen Angaben ais: 
geographische Fundorte, physikalische Eigenschaften, chemische 
Zusammensetzung, Vergesellscliaftung, Verwendung, gehórt ais 
Anhang in ein spater extra herauszugebendes Werk.

Aus dem Altertum der Beskiden, dem primaren Zeitalter- 
Palaozoicum sind folgende Mineralien und Gesteine zu nennen: 

Glanzkohle oder Grobkohle,
Kannelkohle, gasentwickelungsreich,
Brandschiefer,
Blatterkohle-Schieferkohle,
Gagat oder Pechkohle,
Mattkohle, 
Faserkohle, 
Rufikohle, 
Kohlensandstein, licht- und dunkelgrau, 
Kohlensandstein-Konglomerat, lichtgrau, 
Thoneisensteine (= Spharosiderite), kleine und groBe Stiicke, 
Thonschiefer, dunkelgrau,
Pyritkristalle am Kohlensandstein,
Kohlenkalk, grau.
Petrefakten, (Gattungen und Arten), der einstigen iippigen 

Steinkohlenflora und Fauna sind :
Lepidodendron (- Schuppenbaum) dichotomum, elegans,Veltheimia- 

num; Leitfossil, haufig auch ais Abdriicke.
Sigillaria (= Siegelbaum) elegans, elliptica, alveolaris; Leitfossil, 
Stigmaria (-Wurzelstiicke der Vorigen),
Calamites ( Schachtelhalm) ramosus, radiatus, Suckowii, meist ais 

Steinkerne, Abdrtlcke; ziemlich haufig.
Annularia: longifolia, fertilis; Farne; selten, 
Sphenopteris nummularia; Fam; seltener,
Alethopteris Mantelli; Farn; selten, 
Pecopteris dentata, Farn, haufig,
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Neuropteris flexuosa, Fam, haufiger,
Cordaianthus anomalus, paralellnerwige lange Blatter, selten, 
Orthoceras striolatum (Schneckengehause),
Goniatites inixolobus (Schneckengehause),
Spirifer glaber, striatus (ArmfiiBer) im Kohlenkalk, 
Palaeoniscus Freislebeni, Fisch, Leitfossil d. Permformation.

Aus dem Mittelalter der Beskiden, dem sekundaren 
Zeitalter(=Mesozoicum),sind nachstehende Mineralien und Gesteine: 
Jurassischer Kalkstein der Klippen und der exotischen Blocke;

Hauptfundorte: Stramberg und Andrichau.
Unterer Teschner Schiefer. Licht bis dunkelgrauer, weicher fein- 

blattriger bituminóser Mergelschiefer; im Hilgellande stark 
verbreitet,

Neocomien-Kalkstein, verschiedenfarbig, widerstandsfahig, bildet 
die Hóhen des Hugellandes; mitunter auch stark gefaltet. 

Anthrakonit, schwarzer Kalkstein meist in Kugel- und Zylinder- 
form an primarer und sekundarer Lagerstatte; auch petro- 
leumhaltig,

Oberer Teschner Schiefer, etwas harter ais der untere T.-Schiefer 
und Spharosideritflotze enthaltend; (Aptychen Schichten). 

Thoneisensteine mit 12—2O°/o Eisengehalt, vorkominend im Ob. 
T.-Schiefer und den Wernsdorfer Schichten,

Brauneisenstein (=Limonit),
Klappersteine (Eisennieren),
Róthel (=HMmatit),
Plattenkalkstein im Neocomien-Hiigelland,
Wernsdorfer-Schiefer, dunkles Band am NordfuBe der Beskiden; 

Uferbildung ; cephalopodenreiche Schichten,
Glaukonit-Sandstein im Gaulu-mittlere Kreideformation. Der har- 

teste Sandstein der Beskiden auch Godula-S. genannt. 
Primare, sekundare und tertiare Falten bildend ; ąuellenreich. 

Istebna’er Sandstein aus der Ober-Kreide, Cenoman, 
Grodziszfer Sandstein im Hilgellande,
Feuersteine (=Silex), blauschwarze, zwischen Sandsteinschichten; 

mittelcretacisch; sehr haufig.
Hornsteine, grauviolett, in den Ubergangsschichten des Gault; 

sehr verbreitet,
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Kieselschiefer, meist als Knollen im Gault,
Kristallinischer Kalkstein als Adern im Neocomien-Kalkstein und 

als Uberzug in seinen Spalten,
Kalkspatkristalle als Uberzug der Spalten der Schiefer- u. Kalkstein, 
Pyritkristalle in Drusen und Gruppen im oberen T.-Schiefer, 
Braunspat, (Saybuscher Becken),
Faserkalkspat, (Neocomien; am Witalusz-Berg, G.-Gurek),
Thoneisenstein mit Kalkspatadern, weiBen,
Petroleum, cretacisch, sparlich,
Jodwasser und Jodsalz durch Bohrung erschlossen in Zablacz,

c. 200 m Tiefe,
Asphalt in den Neocomien-Schichten,
Cretacische Steinkohle im Neocomien-Hiigellande,
Friedek’er Baculitenmergel,
Fucoiden-Mergel,
Baschka’er Sandsteine, helle, feinkórnige,
Tithonkalk conglomerate,
Faltungsstiicke
Faltungsstiicke
Faltungsstiicke
Faltungsstiicke
Faltungsstiicke

d. 
d.
d.
d.
d.

Glaukonit-Sandsteines,
Neocomien-Kalksteines,
Teschner-Schiefer,
Wernsdorfer Schiefer,
Ober-cretacischen Sandsteines.

F o s s i 1 i e n des hiesigen mesozoischen Zeitalters: 
Seealgen (-Fucoiden) als Abdriicke auf Thoneisensteinen, 
Leptolepis (=Knochenfisch des weiBen Jura), 
Aptychus lameli; Muschel des weiBen Jura, 
Ammonit aalensis, Cephalopod des weiBen Jura, 
Korallendurchschnitte des weiBen Jura, 
Hieroglyphen am Teschner Schiefer, 
Belemnites quadratus im unteren T.-Schiefer, 
Fucoides Targioni, (Neocomien-Alge), 
Exogyra spiralis im unteren T.-Schiefer, 
Pentacrinites annulatus, Lilienstern im unt. T.-Schiefer, 
Cidaris punctata des unt. T.-Schiefer, 
Serpula uniplicata des unt. T.-Schiefer, 
Rhynchonella multiformis, Schneckengehause des unt. T.-Schiefers, 
Chondrites intricatus, Alge des T.-Schiefers, 
Aptychus Malbosi, Muschelg. der Kreideformation,
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Hieroglyphen ani Neocomien-Kalkstein,
Dendriten am Kalkschiefer, Naturspiel,
Belemnites dilatatus im oberen Teschner Schiefer,
Belemnites conicus im oberen T.-Schiefer,
Nautiles neocomiensis im ob. T.-Sch. (KopffilCler),
Ammonites ophiurus im ob. T.-Sch. (dto.),
Ammonites noricus im ob. T.-Sch. (dto.),
Ammonites radiatus im ob. T.-Sch. (dto.).
Ostrea colnmba, Muschel, Kreideformation,
Inoceramus sulcatus, Muschel, Kreideformation,
Baculiten, stabfórmige Schalen von Weichtieren,
Phyloceras infundibulum, Cephalopod (=Kopffiifiler d.Wernsd.Sch.),
Lytoceras Phestus, Ceph. d. W.-Sch.,
Hamulina Astieri, Ceph. d. W.-Sch.,
Pictetia longispina, Cephal. d. W.-Sch.,
Haploceras difficile, Cephal. d. W.-Sch.,
Silesites vulpes, Ceph. d. W.-Sch.,
Holcodiscus Caillandi, Ceph. d. W.-Sch.,
Crioceras Emerici, Ceph. d. W.-Sch.,
Leptoceras assimile, Ceph. d. W.-Sch.,
Costodiscus Rakuši, Ceph. d. W.-Sch.,
Pulchellia Caicedi, Ceph. d. W.-Sch.,
Ammonites Renauxianus, Cephal. d. W.-Sch.,
Acanthoceras Mantelli, Cephal. d. W.-Sch.,
Hieroglyphen am Glaukonit-Sandstein,
Goniopygus major, verkieselter Seeigel des Gault,
Scaphites Jvanii, eine Nebenform d. Am., Wernsd.-Sch. u. Gault, 
Hamites Orbignyanus, eine Nebenform d. Am.,Wernsd.-Sch. u. Gault, 
Ptychoceras Emmericianus, eine Nebenform d. Am., Wernsd.-Sch.

u. Gault,
Ptychoceras Humboldtianus, eine Nebenform d. Am., Wernsd.-Sch., 
Schildkiótenfahrten auf Sandsteinen, Leitfossil f. d. Gault.

Neuzeit: Tertiares Zeitalter. Kanozoisch. A. Mineralien 
und Gesteine:
EocSner-Sandstein, miirbe, in den Hochbeskiden,
Babiagóra-Sandstein, Oligocna, miirbe, Tafeln mit Flechtenbildung, 
Walkererde, Follerde, Hauptfundort um Bielitz-Biala.
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Jungeruptive Gesteine:
Teschenit-Bomben, Griin- oder Trappgestein; sehr typisch; Sel- 

tenheit in Europa; Hauptfundort: Ober-Kurzwald,
Teschenit-Blócke, hornblendereich; Seltenheit Europas; Haupt

fundort: Umgebung von Teschen, vorz. Boguschowitz,
Pikrit, olivinhaltig; Seltenheit in Europa; b. Teschen vorkommend, 
Basalt, schwarz grau ; mit und ohne Olivinkorner; Ostrau und 

Hruschau als Hauptfundorte.
Besonders diese j. Gesteine sind reich an Uebergangsformen. 
Mergelschiefer, Eocan,
Tegel, asch- bis blaugrau, Neogen,
Menilitschiefer, Eocan,
Konglomerate, Eocan,
Breccien, Eocan, 
Gebrannter Schiefer, Kontaktgestein des Teschenits bei Bielitz. 
Bandjaspis, Kontaktgestein des Teschenits, bei Teschen, 
Koaks, Kontaktgestein d. Basalts, bei Ostrau, 
Nummulitenkalkstein, unterer Eocan.
Menil it, Halbopal, Eocan; auch an sekundarer Lagerstatte, 
Flysch, oberer Eocan,
Magnesia-Glimmer, beim Teschenit.

B) Fossilien : 
Nummulites-nummularis ( Munzmuschel), Rhizopodcngehause,

Leitfossil fiirs Tertiar; Skotschauer Ebene und Solaufer. 
Mastodon angustidens, (Elephantenzahne), Grodzietz, 
Murex varicosissmus, Schneckengehause, 
Fusus Hoheneggeri, Schneckengehause, 
Carcharodon-Zahne-Haifischzahne,
Congeria sub globosa, Muschelgehause, SilBwasserbildung, 
Cerithium pictum, Schneckengehause, Brackische Bildung, 
Cerithium rubiginosum, Schneckeng., Brackische B.,
Paludina, effusa, acuta, immutata, Schneckengehause, Brackische 

Bildung; (Conchylien), im Tegel,
Conus fuscocingulatus, Schneckengehause; Conchylien, Meerbil- 

dung, Uferstellen,
Globigerina bulloides, Foraminiferen, Marine-Bildung.
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Neueste Zeit: Quartares Zeitalter. Anthropozoisch.
A) Mineralien und Gesteine:
Gelber Diluvialsand, gefiillt mit allerlei erratischen Blócken, Fund- 

ort: Świentoszówka,
Grauer Diluviallehm, sehr verbreitet,
Diluviale Moorerde, Ernsdorf,
Vivianit=Eisenblau=Blaueisenerz im Diluvium an der Weichsel, in 

der Umgebung von Bielitz-Biala,
Granite, rotę und weiBe ais erratische Blócke, diluvial, sehr verbr.,
Pegmatite, ais errat. BI., selten,
Gneise, ais errat. BI., vorziiglich im Weichseltal,
Glimmerschiefer, ais errat. BI., vorziiglich im Bialkatal,
Syenite, ais errat. BI., Heinzendorfer FluB,
Hornblendegranite, ais errat. BI., Heinzendorfer Bache,
Gneisgranite, ais errat. BI., Weichsel, Białka,
Diorite, ais errat. BI., vorz. im Białka- und Olsatal,
Graphite, ais errat. BI., Lobnitztal,
Diluvialschotter, stark verbreitet,
Porphyr, ais errat. Blócke, Białka- und Solatal,
Diluviale Feuersteine (-Silex) mit Kreideiiberzilgen, haufig,
LóB, diluvialer, gelblich-grauer Lehm, sehr fruchtbar; aolische 

Entstehung, Niederungen an der Weichsel,
Unreifer Torf, Alluvium, Hochmoore: Braunau, Weichsel, Arva, 
Reifer Torf, (dto.)
Teschenit-Sand, Griinsand, alluvial, Ober-Kurzwald,
Grauer Sand, alluvial, sehr verbreitet,
Kieselsteine, alluvial, in allen GróBen und Farben, sehr verbreitet,
Halbopale, alluv., selten,
Sandsteine, alluv., gerundet, weiB, grau, griin, rot, gelb; sehr 

verbreitet,
Kalktuff, alluv., haufig,
Basalttuff, alluv., selten; Ostrauer Gegend,
Sumpferz-Raseneisenstein, alluv., auf den Mooren, Heiden, Sumpf- 

wiesen,
Mergel, alluv., seltener,
Kalksinter auch in Tropfstein-Form, alluv., selten; Skotschau.

Bodenarten:
Humusboden, sehr fruchtbar, selten,
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Lettenboden, schwer zu bearbeiten, undurchlassig, der Schrecken 
der Landwirtschaft, stark verbreitet,

Lehmboden, etwas leichter,
Kalkboden, bróckelig,
Sandboden, durchlassig,
Heideboden, schwarzlich, leicht, 
Teichboden.
Wasser und als Eis, Schnee; viele gute, ergiebige Quellen. 
Staub, das lastigste Alluvium; iiberall zu Hause.

B) Fossilien:
Mammutzahne (Elephas primigenius), Leitfo ssil des Diluviums;

Fundorte: Bielitz-Biala und Umgebung, Orlau. 
Succinea oblonga, LóBschneckengehause.
Helix hispida, dto.
Pupa muscorum, dto.
Knochen von Rhinoceros (tichorhinus)=(Nashorn mit knócherner

Nasenscheidewand), selten; Biala.
Knochen des Ursus spelaeus (-Hóhlenbar), selten, Biala.

Zum SchluBwort:
Die meisten Vorkommnisse aus diesem Verzeichnisse sind 

beim Gefertigten in seiner Privatsammlung, ein kleines Beskiden- 
museum, zu besichtigen. Auch ist daselbst eine Sammelstelle 
fiir diese geologischen Sachen eingerichtet; Zusammenstellung 
und Preise nach Ubereinkommen.
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Eine Tatratour.
Ueberschreitung der Markasittiirme und der Eistalerspitze. 

Der Darmstadter Weg auf die Gerlsdorferspitze 
von BRUNO WEISS.

Ostem auf der Babiagóra war es, ais ich 
Cafe von der Veranda des Schutzhauses den 

prachtvollen Sonnenaufgang betrachtete 
und das Tatragebirge in seiner herrlichsten Pracht, 
von den Strahlen der aufgehenden Sonne glut-

rot beleuchtet, aus dem Nebelmeer emportauchen sah. Damals
stand es bei mir fest, sei es auch nur auf einige wenige Tage, 
diesem Gebirgsstocke meinen Besuch abzustatten.

An einem recht unfreundlichen Julitage fuhren wir, Freund 
Starke und ich, nach Poprad-Felka, um von der ungarischen 
Seite aus einige Touren in der Tatra zu unternehmen. Die ganze 
Zeit vorher hatte es sowohl bei uns ais auch in der Tatra ge- 
regnet; wir sind auch recht tiichtig ausgelacht worden, ais man 
von unserer Absicht hórte. Ich verlieB mich aber auf mein altes
Wettergltick, das ich bisher fast bei jeder Tour gehabt habe, und 
drangte auf die Ausftihrung, da ich meinen ohnehin schwer er- 
langten Urlaub ausniitzen wollte. Richtig, schon ais wir nach 
Sillein kamen, war klarer Himmel und ais wir in Poprad-Felka 
ausstiegen, hatten wir den herrlichsten Sonnenschein. Ais wir 
uns nach der elektrischen Bahn nach Schmeks erkundigten, hór- 
ten wir zu unserem Erstaunen, dafi diese noch gar nicht dem 

52



Verkehre iibergeben sei. Wir waren also gezwungen, einen Wa- 
gen zu nehmen, der uns auch bald nach Schmeks brachte. Nach- 
dem wir uns dort vergebens bemuht hatten, wenigstens einen 
Trager zu bekommen, machten wir uns auf unsere eigentliche 
Wanderung. In Schmeks wurden wir von allen Leuten begafft, 
was mich umsomehr wunderte, ais doch Touristen dort etwas 
alltagliches sein muBten. Fast alle Fuhrer von Schmeks waren 
unten versammelt, denn durch das schlechte Wetter, das bisher 
geherrscht hatte, waren sie beschaftigungslos. In uns erhofften 
sie endlich wieder eine Partie, wurden jedoch darin grund- 
lich getauscht, denn hatte ich alle meine fruheren Touren fuhrer- 
los gemacht, so wollte ich auch diesmal ohne Fuhrer gehen.

Im Hotel Kohlbach, s/4 Stunden von Schmeks entfernt, konn- 
ten wir schliefilich den Hausknecht dazu bewegen, uns wenig
stens einen Rucksack bis zum Teryhause zu tragen.

Recht heiB war es an unserem ersten Tourentage und es 
war uns eine kostliche Erfrischung, unter dem groBen Kohlbach- 
wasserfall zu rasten, der mich auBerordentlich an die Waldbach- 
strubb bei Hallstatt erinnerte. Bald kamen wir zum Feuerstein, 
dem fruheren Unterstandsorte der Touristen, die im kleinen Kohl- 
bachtale Touren machten. Der Name dieses Steines riihrt von 
den vielen Feuern her, die ihn auf der einen Seite ganz schwarz- 
ten. Jetzt wird dieses Nachtlager nur mehr sehr selten und dann 
auch nur von polnischen Touristen beniitzt. Wie ich spater be- 
merkte, haben die Polen iiberhaupt eine groBe Abneigung fiir 
die Schutzhauser und ziehen es vor, lieber in einer halb zer- 
fallenen Hiitte oder auch im Freien zu nachtigen ; und zwar tun 
sie dies nicht etwa aus finanziellen Griinden, sondern weil sie 
nur auf diese Art glauben, dem Bergsporte in der richtigen Weise 
zu huldigen.

Vom Feuersteine zieht sich der Weg fast endlos, zuerst iiber 
eine vom Mittelgratturme herunterziehende Gerollhalde, dann in 
ewigen Serpentinen auf einer ziemlich glatten Wand zum Tery- 
haus hinan. Der Weg erscheint dem Wanderer umso langer, 
ais man das Schutzhaus fortwahrend fast greifbar nahe ober sich 
sieht. Um ca. 3 Uhr waren wir bei dem Schutzhause angelangt.

Da wir noch ziemlich viel Zeit an diesem Tage hatten, 
liefien wir sie nicht unbeniitzt und unternahmen einen Rekognos- 
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zierungsspaziergang auf die gelbe Wandspitze, die in ca s/4 Stun- 
den zu erreichen ist. Oben angelangt, saheu wir uns griindlich 
enttauscht, denn dieser Punkt gewahrte uns fast gar keinen Ober- 
blick auf die am morgigen Tage zu unternehmende Tour: die 
Traversierung der beiden Markasittiirme und der Eistalerspitze.

Unterdessen waren am Horizonte Wolken aufgestiegen, die 
unsere Besorgnis fiir den nMchsten Tag erregten. MiBmutig kehr- 
ten wir von unserem Ausfluge in das Teryhaus zuriick und leg- 
ten uns nach einem kraftigen Nachtmahle bald nieder.

Ais wir am nMchsten Tage aufstanden, sahen wir die Berge 
mit Wolken tief verhangt. Wir lieBen uns jedoch nicht ab- 
schrecken und wollten wenigstens die Markasittiirme besteigen, 
wenn das Wetter schon die Traversierung zu der Eistalerspitze 
nicht gestatten solite.

Zuerst stiegen wir etwas ab zu den fiinf Seen, dann unge- 
fahr bis zur halben Hóhe die Pfinn-Aussicht iiber leichte Rasen- 
schópfe hinan, um den etwas unbequemen Weg durch das Sattel- 
pafitalchen abzukiirzen. Wahrend des Steigens bemerkten wir 
einige Gemsen und unaufhórlich ertónte das schrille Pfeifen der 
Murmeltiere, von denen wir jedoch keines zu Gesichte bekamen. 
Ais wir am SattelpaB anlangten, waren wir schon in dichtem 
Nebel gehiillt und war von da an eine Orientierung sehr er- 
schwert. Um uns nicht auf einen der vielen Nebengrate des 
Markasitturmes zu versteigen, traversierten wir von der Scharte 
aus links in die Wand hinein. Wir kletterten so ca. '/« Stunden 
aus einer Schlucht in die andere bis wir in ein grofies Couloir 
gelangten, das direkt zum siidlichen Gipfel des Markasitturmes 
hinauffiihrt. Inzwischen hatte sich ein ziemlich starker Wind er- 
hoben, der die Wolken so herumtrieb, daB wir zeitweise einen 
ganz guten Ausblick auf den Gipfel hatten. Zu unserer Uber- 
raschung sahen wir, daB auf die Spitze gar nicht mehr weit zu 
klettern war. Leider bekamen wir auch etwas Regen, der die 
Felsen unangenehm schliipfrig machte. Wir kletterten infolge- 
dessen etwas langsamer, hatten aber bald den Grat erreicht und 
gelangten in 2‘/s Stunden auf den Siidgipfel des Markasitturmes 
2608 m.

Wir richteten es uns oben hauslich ein, errichteten aus Stei- 
nen eine kleine Mauer und iiberdachten sie mit unseren Regen- 
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manteln. Dann wurde Tee abgekocht und ein kraftiger ImbiB 
genommen. Sehnsuchtig blickten wir in die Richtung der Eis
talerspitze und warteten auf eine, wenn auch nur ganz kleine 
Auflieiterung; denn konnten wir den Sudgrat der Eistalerspitze 
erreichen, so gab es dann kein Fehlgehen mehr. Schon uber 
eine Stunde warteten wir und wollten eben mifimutig zum Tery- 
haus absteigen, ais mit einem Małe die ganze Eistalerspitze frei 
wurde und wir nun wufiten, in welcher Richtung wir uns zu 
halten hatten. Wir packten unsere Sachen ein und stiegen zu- 
erst auf den Nordgipfel des Markasitturmes 2611 m und dann 
iiber den Nordgrat zur Scharte zwischen Markasitturm und Eis
talerspitze. Da die Felsen hier auBerordentlich glatt waren, schlug 
ich vor, uns etwas links zu halten. Ais wir so eine geraume 
Zeit abwarts geklettert waren, wurde ich stutzig, denn wir hatten 
unbedingt schon in der Scharte sein miissen. Wir warteten nun 
fast eine */ 2 Stunde, bis wir endlich wieder den Grat sahen; zu 
unserem Erstaunen bemerkten wir, daB wir uns viel zu weit links 
gehalten hatten und gegen das Jaworowetal abgestiegen waren. 
Wir kletterten ca 50 m wieder aufwarts und traversierten dann 
direkt in die Scharte. Ohne zu rasten gieng es weiter auf dem 
Grat, zuerst iiber einige sehr steile fast grifflose Platten, dann im 
Reitsitz auf der Gratkannte selbst bis wir zu einer tiefen Grat- 
scharte gelangten, in die wir uns ca 5 m abseilten. Nun kam 
das schwerste Stiick; wir mufiten einen 8 m hohen Gratturm, 
an dem man von unten aus gar keine Griffe sah, uberklettern. 
Ein Traversieren links oder rechts in die Wandę war ausgeschlossen, 
da die Felsen dort iiberaus briichig waren. Mit Hilfe des mensch- 
lichen Steigbaumes konnte ich einen sehr schlechten Griff und 
durch einen auBerordentlich weiten Spreizschritt einen ganz an- 
nehmbaren Tritt erlangen; noch ein kurzes Aufstemmen und ich 
war iiber diese gefahrliche Stelle. Starke folgte auch bald nach 
und von da an ging es iiber leichtes Gefels bis zur Spitze 
2630 m. Von der Scharte aus hatten wir ca l'/s Stunden zur 
Bewaltigung des Grates gebraucht. Am Gipfel verweilten wir 
nicht lange, denn hier herrschte ein ziemlich starker Sturm; wir 
kletterten den gewóhnlichen Weg uber das „steinerne RoB“ hin- 
unter und beniitzten dann die unterhalb des Rosses befindlichen 
Schneehalden zum Abfahren, wodurch wir unseren Riickweg ganz
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bedeutend abkiirzen konnten. Der obere Talboden des kleinen 
Kohlbachtales ist mit riesigem Triimmergestein ausgefiillt und 
war fiir uns sehr ermudend, hatten wir doch eine ziemlich schwere 
Kletterei hinter uns. Doch auch dieser letzte Weg wurde gliick- 
lich zurtickgelegt und wir langten endlich wohlbehalten beim 
Teryhause an.

Wir stiegen am zweitnachsten Tage vom Teryhause nach 
Schmeks zuruck ab, nachdem wir noch den Tag vorher der Lom- 
nitzer Spitze iiber den Jordanweg unseren Besuch abgestattet 
hatten. Von Schmeks wanderten wir dann zum Schlesierhause, 
um von dort aus die Gerlsdorferspitze zu besteigen.
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Am nachsten Morgen standen wir schon sehr zeitlich auf, 
denn diese Tour nimmt viel Zeit in Anspruch. Bis unterhalb 
des Einstieges konnten wir den iiber den polnischen Kanim ftih- 
renden Reitweg beniltzen. Oberhalb des Langensees verliefien 
wir den gebahnten Weg, stiegen etwas iiber groBes Blockwerk 
in den Talgrund hinab und dann iiber eine Gerbllhalde zu einer 
Schneezunge, die vom Einstieg des Darmstadter Weges herabzieht.

Nach einem wohlschmeckenden Nachtmahle im Schutzhause 
berieten wir iiber unsere morgige Anstiegsroute. Da wir fiir 
keinen Fali ein und denselben Weg hinauf und hinunter klettern 
wollten, wahlten wir den Darmstadter Weg zum Aufstieg und 
die gewóhnliche Route zum Abstieg.

Von der Schneezunge fiihren drei Schluchten die Felswande 
hinauf; da wir aus der Beschreibung des Weges nicht entnehmen 
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konnten, welches der eigentliche Einstieg sei, wShlten wir die 
mittlere Schlucht ais die fiir uns am geeignetsten. An der lin- 
ken Wand derselben turnten wir uns iiber sehr glattes Gestein 
bis zu einer kleinen Terasse auf. Von hier aus kletterten wir 
iiber maBig schwere Felsen, bis wir in eine groBe, sehr nasse 
Schlucht gelangten, die iiberhangartig abschloB. Im allgemeinen 
hatten wir uns bisher in der Wand nach rechts gehalten, da in 
diese Richtung hin die Felsen leichter gangbar waren und wir 
dadurch einer allem Anscheine nach sehr steingefahrlichen Rinne 
ausweichen konnten. Die Schlucht, in die wir nun gelangt 
waren, zwang uns, wieder nach links iiber eine vom Wasser be- 
rieselte, fast grifflose Wand zu klettern, die den schwersten Teil 
unserer heutigen Tour bildete. Ober dieser gefahrlichen Stelle 
ging es wieder leicht weiter, bis wir zu einer Rinne kamen, die 
direkt zur Tetmajerscharte hinauffuhrt. Vorsichtshalber stiegen 
wir nicht in der Rinne selbst auf, sondern an der linken Seite 
derselben in den Wanden, die direkt von der Gerlsdorfer Spitze 
herunterziehen. Die Kletterei war zwar bedeutend schwieriger 
ais in der Rinne, doch vermieden wir eventuellen Steinschlag von 
den briichigen Felsen der Samuel-Rot-Spitze. Ungefahr 30 m 
unterhalb der Tetmajerscharte traversierten wir die Schlucht, in 
der wir die letzten Eisreste weghackten, da wir sonst eine unan- 
genehme Passage gehabt hatten, und kletterten an der Lehne 
der Samuel-Rot-Spitze bis in die Scharte.

Vom Schlesierhaus waren wir bei ganz klarem Himmel auf- 
gebrochen; doch schon beim Einstieg des Darmstadter Weges 
erregten einige Wolkenballen, die hinter der Gerlsdorfer Spitze 
aufgetaucht waren, unsere Besorgnis. Leider kamen wir unge
fahr 150 m unter der Tetmajerscharte in Nebel und ais wir bei 
dieser anlangten, fielen bereits die ersten Tropfen; gleich darauf 
bekamen wir einen regelrechten Hagelschlag. Dabei war die 
Luft stark mit Elektrizitat geladen, die beim Klettern am Grate 
eine Art Unbehaglichkeit hervorrief. Die Schwierigkeiten am 
Grate waren keine grofien, nur mufiten wir wegen der Nasse sehr 
vorsichtig sein. Nach 5 '/2 stlindiger Kletterei langten wir 
auf der Spitze 2663 m an. Zu unserem Erstaunen begegneten 
wir hier oben einem Herrn, der mit einem Fiihrer die gewóhn- 
liche Route aufgestiegen war.
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Da der Aufenthalt bei dem herrschenden Wetter nicht ge- 
rade angenehm war und wir auch absolut keinen Ausblick hatten, 
kochten wir uns rasch einen Tee und stiegen dann gleich den 
gewóhnlichen Weg ab. Anfangs warteten wir immer auf die 
Fuhrerpartie, doch da uns dies gar zu lange dauerte, schlugen 
wir ein schMrferes Tempo ein.

Bald nachdem wir den Gipfel verlassen hatten, hórte es zu 
regnen auf und in kurzer Zeit war wieder blauer Himmel zu 
sehen. Am Sattel oberhalb der Gerlsdorfer Probe machten wir 
eine langere Rast, um auf die Fuhrerpartie zu warten, die wir 
inzwischen aus den Augen verloren hatten. Von der Scharte 
aus ergótzten wir uns an dem herrlichen Echo, das die Berge 
hier 7fach wiedergaben.

Das schóne Wetter, das so plótzlich gekommen war, drohte 
aber neuerdings umzuschlagen, denn es zogen tiefschwarze Wol- 
ken am Horizonte auf. Angesichts dieses Umstandes setzten wir 
unseren Weg im beschleunigten Tempo fort. Eigentlich rannten 
wir mehr ais wir gingen, denn der Himmel war bereits ganz 
von dunklen Wolken umzogen. Bald waren wir bei der Probe 
angelangt, die wir auch ziemlich rasch hinunterkletterten; dann 
ging es im Laufschritt iiber einen kleinen FuBsteig lMngs einer 
Gerdllhalde, und wir kamen glucklich beim Reitsteige an.

In wenigen Minuten hatten wir auch das letzte Stiick bis 
zum Schutzhause zuruckgelegt. Vom Gipfel der Gerlsdorfer 
Spitze bis zum Schlesierhause brauchten wir nicht mehr ais 2’/g 
Stunden, also gerade die Halfte dessen, was im Fiihrer angegeben 
ist. Kaum waren wir aber im Hause eingetreten, ais das Un- 
wetter schon losbrach. Mitten im Gewitter kam der Tourist mit 
dem Fiihrer, beide bis auf die Haut durchnSBt. Wir waren froh, 
daB wir noch vor Beginn des Regens unter Obdach waren, denn das 
Klettern ware sonst ziemlich unangenehm und gefahrlich gewesen.

Am folgenden Tage wanderten wir vom Schlesierhause zur 
Mailathhiitte am Poppersee; da sich aber ein Landregen einnistete, 
der nicht so bald aufzuhóren schien, stiegen wir nach Csorba ab. 
Im Hotel lieBen wir uns noch ein ausgezeichnetes Mittagmahl 
bei einer Flasche Szamorodner und bei den Klangen einer Zi- 
geunerkapelle wohlschmecken, dann fuhren wir nach Hause mit 
dem festen Vorsatze, nachstes Jahr wiederzukehren.
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liber die Gefahren des alpinen Skilaufes, 
Eine alpine Plauderei von Fridolin Hohenleitner. 

(Akad. Alpenklub Innsbruck).

ist noch gar nicht so lange ber, daB der Ski seinen Ein- 
zug in die Alpen und Gebirge Mitteleuropas gehalten 
hat. Sehr mifitrauisch standen die Alpinisten vom Fache 

dem neuen Gaste gegeniiber und manches Urteil, entsprungen 
aus Mangel an Geduld, sich mit den Eigenheiten und Vorteilen, 
die den Gebrauch des Ski erst niitzlich werden lassen, zu be- 
freunden, sprach vorschnell dem Ski jede Brauchbarkeit fiir alpine 
Zwecke ab. Doch andere hatten ein besseres Auge und nachdem 
sie sich selbst einige Fertigkeit beigebracht und dann gar die 
Lehrmeister aus dem Norden kamen und uns zeigten, was das 
lange ungefiige Holz nicht nur am Sprunghiigel sondern auch 
im Terrain zu leisten vermag, da gab es ein frisches Streben 
nach den winterlichen Hbhen. Tal auf Tal wurde durchwandert, 
Joch auf Joch iiberschritten. Durch die blendenden Schneewiisten 
der Gletscher schnitt die Skispur ihre scharfe Linie, wand sieli 
hin im Gang und Grat, bis sie in listigen Windungen die stol- 
zen Zinnen erreichte. Verwundert rieben sich die Berge den 
Winterschlaf aus den Augen, erstaunt iiber die neuen Gaste, die 
nicht mit schwerem klirrenden Schritt und stahlerner Axt kamen, 
sondern lautlos einherglitten und dann pfeilschnell entschwanden, 
in Wolken kristallenen Staubes gehullt. Und wenn diese hinaus- 
kamen in die dunstigen Stadte, wo die Sonne nicht durch Rauch
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und Nebel zu dringen verinag, erzahlten sie von seltener Pracht 
und Herrlichkeit die sie geschaut, und aus ihren begeistert glan- 
zenden Augen strahlte ein Abglanz jener Welt von Glanz und 
Sonnenschimmer, an der sie sich sattgetrunken. Und andere 
folgten ihren Spuren, bahnten neue Wege, immer kiihner und 
verwegener die Ode stórend. Und da und dort kam einer nicht 
zuriick. Da gab es ein groBes Gezetter unter den friedlichen 
Biirgern iiber die verriickten Leute, die vom warmen Ofen in 
Sturm und Nebel liefen. Ja selbst die, welche mit ganzem Her- 
zen dabei waren, machten ernste Gesichter und fragten sich, ob 
die neue schóne Sache nicht doch zu gefahrlich sei. Man sali 
ein, dafi man noch viel, viel lernen miisse, gerade wie damals, 
ais man anfing in die Berge zu gehen. Freilich konnte man 
schnellere Fortschritte machen, denn vieles was man schon wufite 
konnte mit einiger Veranderung und VerschMrfung auf die winter- 
lichen Fahrten angewendet werden und es kam nur wenig neues 
dazu.

Was die winterliche Fahrt im Gebirge der sommerlichen 
vor allem unterscheidet, ist die erhóhte Unwegsamkeit des Ge- 
birges infolge Schnee und Vereisung, der Mangel an sicheren 
bewohnten Zufluchtstatten, wo man im Falle der Not Hilfe finden 
kann, die dadurch bedingte VergroBerung des Gebietes, innerhalb 
dessen wir ganz auf uns selbst angewiesen sind und die Erwei- 
terung der Zone der Gefahr bis in die Taler, weit unter die 
Waldgrenze hinab. Das alles macht erklarlich, daB so manche 
Bergfahrt von vorhinein ausgeschaltet erscheint und daB die móg- 
iichen viel grófiere Anforderungen an Kraft, Ausdauer und Berg- 
erfahrung, kurzum an alle Eigenschaften eines tiichtigen Alpini- 
sten stellen, ais eine Sommertour. Nicht oft genug kann man 
es sagen, daB nur der erprobte und erfahrene Berg- 
steiger an eine gróBere Skitour im Hochgebirge denken darf. 
Jeder andere hat dort nichts zu suchen, wenn er nicht sein und 
seiner Begleiter Leben auf’s Spiel setzen will.

Nicht einmal auf verachtlich ais „Grasmogel" bezeichnete 
Berge solite der Neuling sich allein ohne kundige Begleitung 
wagen, denn gerade diese Gebiete kónnen auch gefahrlich werden, 
wie die Statistik zeigt und geschehen liier die meisten Unfalle 
aus eigenem Verschulden, infolge Unerfahrenheit und Leichtsinn. 
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Es wird viel Hazard gespielt auf Turen, aber gerade auf einer 
Skitour kann es sich bitter rdchen. Nicht das Gelingen der Tour 
bildet den MaBstab fur die Berechtigung, sie zu unternehmen, 
sondern die Art, wie sie gemacht wurde, ob nur, um mit gutem 
Gewissen sagen zu kónnen, es hatte nicht einer Reihe von giinstigen 
Umstanden bedurft, um das Gelingen sicher zu stellen, wir hatten 
es auch unter minder giinstigen Bedingungen bewaltigt, es ging 
nicht liber unser Kónnen.

Gerade im Winter ist manche Fahrt ein Genufibummel so 
lange die Sonne scheint und Pulverschnee unter den Skiern ist 
— sei es auch iiber 3000 m — und wieder kann es die harmlose- 
ste Spritzfahrt auf einen kleinen Mogel zum Kampf um’s Leben 
gestalten, wenn uns der Schneesturm iiberrascht und Wind und 
Kalte unsere Glieder erstarren lassen, Nebel und Schneetreiben 
jede Sicht hemmen.

Die grófite Gefahr liegt immer in uns selbst, in der Uber- 
schatzung unserer Befahigung und in der feigen Scham, ein 
Uberschreiten derselben in dem Augenblicke zuzugeben, wo wir 
es, freilich oft zu spat, erkennen. Bevor man auf cine Fahrt 
geht, gebe man sich unumwunden Rechenschatt, ob man sich 
derselben gewachsen fiihlen darf. Aus demselben Grunde sei 
man sehr vorsichtig in der Wahl seiner Begleiter. Nie unter- 
nehme man eine gróBere Fahrt mit Leuten, dereń Fahrtiichtigkeit 
man nicht kennt, oder dereń Ruf nicht dafilr biirgt. Allzuviel 
Hóflichkeit und Entgegenkommen ist da gar nicht am Platze. 
Es kann fiir die ganze Partie zum Nachteil werden, einen Men- 
scjjen mitzuhaben, der den Anforderungen hiezu nicht gewachsen 
ist. Alle leiden unter seiner Unfahigkeit und es kónnen unter 
Umstanden Zeitverluste und Situationen daraus entstehen, die 
zum mindesten unangenehm, oft aber auch verderblich werden 
kónnen.

Hatten wir nur tiichtige Begleiter gefunden, so gilt es sich 
mit der Ausriistung zu beschaftigen, denn von ihr hangt auch teil- 
weise das Gelingen der Tour ab. Wenn auch der Grundsatz 
móglichster Einschrankung, die Bedingung móglichster Leichtig- 
keit uns leiten wird, da wir alles selbst fortbringen miissen, so 
darf doch nicht vergessen werden, was wirklich nótig ist und 
die leichte Konstruktion nicht auf Kosten der Fahigkeit und Ver- 
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lafilichkeit geschehen. Man mufi genau berechnen, wie lange 
man auf sich selbst angewiesen sein wird. Gewisse Dinge, Ver- 
bandszeug, Skireparaturzeug, Karten, KompaB, Laterne, Sclinee- 
brillen milssen immer mitgenommen werden; Seil und Pickel 
bei besonderen Touren. Mundvorrate miissen so berechnet wer
den, daB ein mogliches, gezwungenes Verweilen auf einer Hiitte 
bedacht wird. Unfalle oder Wetter kónnen dazu zwingen. Bei 
Mangel an Mundvorrat kann man gezwungen sein, eine Abfahrt 
unter den ungunstigsten Verhaltnissen zu forcieren und sich Ge- 
fahren auszusetzen, denen man bei genugender Verproviantierung 
durch Zuwarten hatte entgehen kónnen. Einen Mantel (mit 
Armeln) oder eine Jacke aus Zeltstoff oder Battist mitzunehmen, 
ist ais Windschutz sehr vorteilhaft. Auch der Kochapparat lohnt 
meist die Muhe des Mittragens.

Bevor man abfahrt, untersuche man die Skier, fette die Rie- 
men ein, damit sie nicht frieren, und ebenso, wenn man eine 
Lilienfelder- oder Bilgeri-Bindung fiihrt, den Mechanismus, und 
sehe nach, ob die Feder angezogen werden muB. Schadhafte 
Riemen ersetze man durch neue, nehme aber stets Schnur und 
Riemen mit. Ein besonderes Augenmerk verwende man auf die 
Seehundsfelle, die ja unentbehrlich geworden sind, ob die Be- 
festigungsmittel noch gut sind und auf die Skier passen. Denn 
es gibt nichts argerlicheres als schadhafte Felle auf der Fahrt zu 
richten. Wenn man seinem Begleiter in punkto sorgfaltiger Aus- 
riistung nicht ganz traut, so iiberzeuge man sich vorher, ob alles 
in Ordnuug ist. Manches kann oft noch beschafft werden und 
man erspart sich manchen Arger. Besonders wenn man mit 
Neulingen geht, sei man in dieser Hinsicht achtsam.

Und nun sind wir drauBen. Ist eine grofie Anzahl von 
Laufern beisammen, so sollten sich die gleichwertigen zu kleine- 
ren Partien zusammenschlieBen, die eigentlich selbstandig gehen 
und auch in Bezug der Ausriistung eine Einheit bilden. Es ge- 
niigt fiir den ZusammenschluB der ganzen Gesellschaft, wenn 
sich diese kleineren Partien an bestimmten, weiter auseinander 
liegenden Punkten erwarten. Es ist so am leichtesten zu ver- 
meiden, daB einer verloren geht und man ist dann nicht gezwun
gen, fortwahrend auf einander zu warten. Kleinere Partien miis
sen auf Skitouren mehr denn je zusammenbleiben. Denn nur 
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zu leicht kann ein kleiner Unfall passieren, welcher ohne Bedeu- 
tung ist, wenn die Gefahrten beisammen sind. Es braucht ja 
nur eine Skispitze zu breclien. Ist aber der Mann mit dem Werk- 
zeug eine halbe Stunde weit vom oder zuriick, so ist seine wohl- 
versehene Werkzeugtasche von sehr problematischem Werte.

Es kann vorkommen, daB ein oder der andere Teilnehmer 
ermildet. Unter keinen Umstanden darf man solche hinterher 
laufen lassen; denn da bleiben sie immer melir zuriick und man 
kann in Sorge oft lange warten, wenn nichts argeres passiert. 
Am besten geht es, sie in die Mitte zu nehmen. Zeigen sich 
Zeichen von Ermiidung, so halte man unbedingt eine Rast und 
nehme etwas zu sich. Am Anfange lassen sich solche schwache 
Augenblicke oft noch leicht beseitigen. Freilich kann man nicht 
immer rasten. Zeitmangel, Wind und Kalte machen es oft auch 
bei schonem Wetter unmoglich. Ist man im Aufstieg so kehrt 
man am besten um, wenn sich keine Erholung zeigt. Oft wird 
ein Teil oder die ganze Partie mit dem Ermiideten umkehren 
mussen. Nur in den seltensten Fallen wird es angehen, den 
Maroden allein zurtickfahren zu lassen oder eventuell warten zu 
lassen. Das laBt sich nur von Fali zu Fali mit Riicksicht auf 
Zeit, Ort und Umstande sagen. Ist weder Rast noch Umkehr 
móglich, sei es, daB man vor Einbruch der Nacht ein Obdach 
im Auf- oder Abstieg erreichen muB, oder man vom Wetter ge- 
zwungen wird mit móglichster Eile vorzudringen, kann die Er- 
mattung in Erschópfung iibergehen und damit zu groBer Gefahr 
werden. Man gebe unter keinen Umstanden dem immer starker 
auftretenden Ruhebediirfnis Raum. Das BewuBtsein der Gefahr 
ist das beste Mittel, unsere Krafte anzuspornen. Um andere 
weiter zu bringen versuche man es mit Zureden und Vorstellungen 
der drohenden Lagę. Hilft alles nichts, dann greife man zur 
Grobheit, aber ausgiebig, je gróber, desto besser. Je mehr sich 
die Leute argern, um so leichter sind sie weiterzubringen. Der 
Leiter der Partie muB es ais seine Pflicht betrachten, seine Leute 
fortwahrend im Auge zu haben, um eventuelle Anzeichen von 
Ermiidung, die aus falschenr Ehrgefuhl verschwiegen wird, sofort 
zu bemerken. BeSonders auf die Damen gebe man acht, denn 
sie fallen eher um, ais Schwache zuzugestehen.

Uber Krankheiten und Erfrierungen, welche letztere haufig 
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vorkommen und auch oft durch gróBte Ablmrtung nicht zu ver- 
meiden sind, will ich mich kurz fassen, da keine als speziell mit 
dem Skilaufen verbunden, angesehen werden kann. Nur móchte 
ich raten, bei Erfrierungen sehr vorsichtig zu sein und rasch dazu 
zu sein. Sobald das Gefuhl aus den betroffenen Kórperteilen 
entschwindet, ist es notwendig sobald ais mbglich sie mit Schnee 
zu reiben, bis es wiederkehrt. Ais Schutz gegen Erfrierungen 
der FiiBe sind weite Schuhe in denen der FuB gut Platz hat mit 
vcrsteiftem Oberleder, um den Riemendruck zu verhiiten, zu 
empfehlen. Man vereitle aber diesen Vorteil nicht dadurch, in
dem man unzahlige Paare Socken hineinstopft. Ein Paar of- 
dentliche grobe Wollsocken sind genug. Bei sehr kaltem Wetter 
ist es gut den Schuh mit einer Segeltuchschutzkappe, die auch 
die Bindung umschlieBt, zu umgeben.

Die Hande werden bei Gebrauch von Doppelstócken infolge 
reger Bewegung wenig in Mitleidenschaft gezogen. Im iibrigen 
sehe man darauf, daB man die Kleidung gut schlieBen kann, um 
Kalte und Schnee den Eingang zu verwehren. Lange Beinkleider 
sind daher vorteilhafter ais die kurzeń mit Striimpfen.

Ein Moment, mit dem der Skilaufer viel mehr zu rechnen 
hat ais der Sommertourist, ist die Zeit. Die Tage sind kiirzer 
und der Skilaufer braucht ein freieres Gesichtsfeld und mehr 
Licht ais der FuBganger. AuBerdem ist er von viel mehr Zu- 
falligkeiten abhangig. Ein grofier Teil aller Gefahren, die in 
verschdrfter Form an den Wintertouristen herantreten, laBt sich 
aus der falschen oder ungeniigenden Einteilung der Zeit ableiten. 
Schlechte Fóre, Schaden am Ski und Bindung kónnen Zeitver- 
luste herbeifuhren, denen man Rechnung tragen muB. Wir haben 
keine Wege, keine Spuren die uns leiten konnten. Die Hlltte, 
die unser Ziel ist, ist tief zugeschneit, schwer zu finden und 
muB oft erst ausgeschaufelt werden. Haufig fallt abends Nebel 
ein, der mit der Dunkelheit die Orientierung zu einem Kunst- 
stiicke macht, das nicht jeder zusammenbringt. Man muB also 
mit genugender Zeitreserve zu Markte gehen. Im Allgemeincn 
wird man fiir den Aufstieg 5/4—4/3 der Sommerzeiten zu rechnen 
haben. Auf Gletschern bedarf der Skilaufer oft nur 2/3 der FuB- 
gangerzeit. Fiir den Abstieg wird die Abfahrtszeit sehr schwanken 
und bei mittleren Umstanden ’/s der Sommerzeit betragen. Unter 
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giinstigen Umstanden kann sich jedoch das Verhaltnis zu Gun- 
sten des Skilaufers stark verschieben. Wenn man die Zeit so 
berechnet, daB man im langsamen Tempo das Ziel 2 Stunden 
vor Dunkelwerden erreicht, so wird man auch mit Zwischenfallen 
nicht in die Nacht kommen. Hrtih aufzubrechen ist ratsam, da 
zum Aufstieg die Laterne und das Schneelicht geniigt, die zur 
Abfahrt wenig helfen. Auch der Mond und seine Sichtbarkeits- 
dauer ist von Bedeutung. Eine Skifahrt im Mondlicht ist ein 
herrlichesSchauspiel und die Ausniitzung des Mondscheins oft notig.

Merkt man, daB es nicht moglich ist mit der ganzen Partie 
ein Obdach vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen, so ist es 
gut, wenn ein oder zwei flinke, erfahrene Laufer vorausspuren, 
um noch bei Tageslicht das Ziel zu erreichen. Denn sowohl im 
Aufstieg, als bei der Abfahrt ist die Špur im Zwielicht und Dun
kelheit ein guter Fiihrer. AuBerdem kónnen die vorausgeeilten 
die Hiitte óffnen, wenn es sich um eine solche handelt und Vor- 
bereitungen fiir die anderen treffen. Auf keinen Fali darf man 
dies aber tun, wenn man bei den Zuriickbleibenden nicht einen 
sicheren Mann weiB. Denn der Unerfahrene ist imstande, die 
schonste Špur zu verlieren und andere unglaubliche Dummheiten 
zu machen.

Gliicklicherweise selten, aber immer moglich sind Ver- 
letzungen, welche aus dem Gebrauch der Skier entspringen. 
Meist sind es Sehnenzerrungen im FuB oder Kniegelenk, seltener 
Bruche der Extremitaten oder Verrenkungen. Sehnenzerrungen 
sind immer sehr schmerzhaft und langwierig, aber sie schlieBen 
die Marschfahigkeit nicht unbedingt aus. Mit festen Bandagen 
kann man oft noch ziemlich weit kommen, besonders auf Skiern. 
Man solite schauen in einem solchen Falle moglichst schnell die 
Hiitte oder eine Ortschaft zu erreichen. Denn die Marschfahig
keit nimmt meist mit zunehmender Schwellung des verletzten 
Teiles ab, und eine andere Transportart als auf eigenen FiiBen 
ist zu schwierig, um sie nicht so lange als moglich zu vermei- 
den. Ober Verbande u. dgl. gibt es eine Anzahl von berufener 
Seite geschriebener kleiner Werke, die jeder Alpinist kennen 
solite; noch besser, wenn er einen Kurs fur erste Hilfeleistung 
mitmacht. Meist sind kiihlende Umschlage zu machen. Dabei 
muB man im Winter achtgeben, daB nichts erfriert.
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Schneeblindheit oder Entzundungen der Augen tritt bei un- 
vorsichtigem Abnehmen der Schneebrille — zu dem man aber 
auch gezwungen sein kann — gerne ein. Dunkelarrest und Eis- 
iiberschlage sind das einzige, was uns zu Gebote steht, da wir 
oft nicht mehr dem Schneebereich entfliehen kónnen.

Ist der Transport von Verletzten nótig, so sind seine und 
seiner Begleiter Skier, wenn diese sie entbehren kónnen, das 
nachstliegende Hilfsmittel, bis man zu einem Schlitten gelangen 
kann. Wie man sie verwendet, ist Sache der Findigkeit und des 
vorhandenen Materials. Den Verletzten hulle man aber so warm 
wie móglich ein, und sorge, daB der verletzte Teil ruhig und 
hoch zu liegen kommt. Derlei Unfalle zu vermeiden liegt bis zu 
einer gewissen Grenze in unserer Macht. Vorsichtiges, unserer 
Fertigkeit und im Schnee und Gelande angepaBtes Fahren kann 
viel veihiiten. Besonders bei wechselnder Schneelage, von hart 
in weich, ist Vorsicht nótig. Auch die Bindung ist nicht ganz 
ohne EinfluB und eine Backenbindung nach Art der Huitfeld ist 
den Sohlenbindungen vorzuziehen. Besonders gefahrlich scheint 
die sogenannte Treibriemen-Bindung zu sein, wo die Sohle aus 
einem Treibriemen besteht.

Damit sind wir bei unserem Gerat angelangt und auch 
aus diesem kónnen uns Fahrlichkeiten erwachsen, indem Schaden, 
die sich daran ergeben, zu Zeitverlusten und dem ganzen schó- 
nen Anhang desselben fuhren kónnen. Besonders sind es die 
Seehundsfelle die gerne reifien. Doch kann man den Schaden mit 
einem Messer und einer Schnur meist rasch zur Not ausbessern. 
Bóser ist schon ein Bindungsdefekt. An Bruchsicherheit steht 
die Huitfeld hier wieder obenan, wie sie ja geradezu ais ideale 
Tourenbindung bezeichnet werden darf. Ein Backenbruch ist 
selten zu befurchten und ein Riemendefekt ist durch Einziehen 
des Langriemens sofort behoben. Derselbe wird in gleichem 
Prinzip geschlungen und stellt eigentlich keine Notbindung dar. 
Der Verfasser pflegt auf grofien Skitouren nur Langriemen zu 
beniitzen. Statt des Langriemens tut es im Notfalle eine Schnur. 
— Spitze ab....! Mit trostlosem Gesichte besieht der Pechvogel 
seinen Skistumpf. Seine Begleiter helfen ihm fluchend bei dem 
durchwiihlen des Schnees nach der abgebrochenen Skispitze. Ist 
sie zu finden, so ist da leicht zu helfen. Schon hat einer den 
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Werkzeugbeutel bei der Hand, ein paar Stahlschienen, ein Stuck 
Bledi mit vorgeschlagenen Lochem ftigt er iiber die Bruchstelle 
und lustig klingt das kleine Universalinstrument auf das Eisen. 
Mit kleinen Nageln wird das Blech befestigt und ehe eine halbe 
Stunde um ist, gleitet die Gesellschaft weiter.

Bleibt die Suche umsonst, so ist guter Rat teuer. Hat man 
eine Reserve-Spitze aus Blech mit, so geht es an. Da diese aber 
zu kurz sind, ist es fast die gleiche Schinderei wie ohne.

Auf der Hiitte oder in der nachsten Wohnstatte wird sich 
schon ein Blech oder ein Holzstiick finden, das mit Gewalt 
und Findigkeit zur Skispitze umgewandelt werden kann. Bis 
dorthin heiBt es aber durchschinden. Fiir einen geiibten Laufer 
ist es aber nicht so schwer. Auch unternageln der Spitze ist 
ein notdiirftiger Behelf. Bricht der Ski in der Nahe der Bindung, 
so nehme man den vorderen Teil und versehe ihn mit einer 
Notbindung.

Obgleich solche Zwischenfalle uns sehr aufhalten kónnen, 
so bergen sie an sich selbst eigentlich keine Gefahr, wie sie uns 
aus der Gestaltung des Gelandes, in dem wir uns beim hoch- 
alpinen Skilauf bewegen, erwachst.

Wohl eine der Grundbedingungen die zum Durchstreifen 
einer tief im Sclniee begrabenen unbewohnten Gebirgsgegend 
gehórt, ist eine sichere von allen auBeren Einflussen unbeirrbare 
Orientierung. Ein ganz gewaltiges AusmaB von Ubung und Er- 
fahrung und nicht zum mindesten natiirlicher Begabung ist dazu 
nótig, jenen sicheren Instinkt auszubilden, der den Bergler aus- 
zeichnet und ihn auch in vollig fremden Gegenden sich zurecht 
finden laBt. Dem Bewohner der Stadte ist er oft ganz verloren 
gegangen und mufi er ihn sich erst wieder erwerben.

Die Verhaltnisse des Winters sind ganz andere, wie die des 
Sommers und sie zeigen das Gebirge mehr in seiner urspriing- 
lichen Unzuganglichkeit, wie es zu der Zeit war, bevor die alpi- 
nen Vereine eine ungeheuere Menge von Arbeit und Geld darauf 
verwendeten. Von dem allen kommen aber nur die Hiitten dem 
Skilaufer zugute, die wie einsame Oasen aus der groBen Schnee- 
wiiste ragen. Der Skilaufer ist ganz auf das angewiesen, was 
ihm Karte und KompaB und seine Augen zeigen, und was er 
mit dem Geschauten anzufangen weiB. So lange die Sonne am 
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klaren Himmel steht, ja selbst solange der stille Mond uns leuch- 
tet, ist es nicht so schwer, wenn man die Karte zu lesen vcr- 
steht und tiber die Gangbarkeit des Geschauten ein Urteil hat. 
Am besten ist wohl der daran, der sich aus der Karte ein solches 
Bild der Gegend machen kann, daB er auf der Tour derselben gar 
nicht mehr bedarf, daB er alle Details so im Kopfe hat und sie in der 
Natur wieder findet, daB er ohne auf die Karte zu sehen, jeder- 
zeit sagen kann, wo er sich befindet. Wer das nicht kann, lege 
in unbekanntem Gebiete die Karte nicht aus der Hand und ver- 
gleiche fortwahrend diese mit der Gegend. Besser zu oft ais 
zu wenig nachgesehen. Erst zu schauen, wenn man den Weg 
verloren hat und nicht mehr weiB wo man ist, fiihrt nicht leicht 
auf den richtigen Weg.

Es geniigt nicht nur gut Karten lesen zu konnen, man muB 
auch mit den Eigenheiten des Blattes, das man vor sich hat ver- 
traut sein, um sich ein richtiges Bild des Gelandes zu machen. 
Dann ist die Karte fiir den Sommer gezeichnet und Stellen die 
fiir den Fufiganger ais gangbar erscheinen, stellen dem Skilaufer 
groBe Hindernisse in den Weg. Das mufi bedacht werden. Zu 
einem Karl May-Stiickchen kann die Sache werden, wenn Nebel 
und Schneesturm jede Sicht benehmen. So lange Tal und Ruk- 
kenlinien, Waldlisieren und dergl. ais Wegweiser dienen, ist es 
bei einiger Aufmerksamkeit nicht zu schwer seine Route beizu- 
behalten. Anders aber auf kahlen Hochflachen oder Gletschern. 
Oft unterlaBt man es in der Eile der Flucht vor heranziehendem 
Unwetter, sich genau die Gegend einzupragen und vor Einfall 
von Nebel und Schneegestóber sich tiber die einzuschlagende 
Route zu vergewissern. Es ist dies ein groBer Fehler und solite 
man alles aufbieten, um sich vorher einen Ueberblick zu ver- 
schaffen. Denn der Vorteil, die Gegend wenigstens gesehen zu 
haben, ist fiir die Orientierung sehr grofi. Karte und Kompafi 
helfen im Schneesturm nicht mehr ais daB sie uns die allgemeine 
Richtung geben konnen. Aber oft wird es sich darum handeln, 
eine schmale Passage zwischen Felsen oder Eiskliiften, ein Joch 
oder eine Hiitte zu treffen. DaB hier nur der Spursinn mithelfen 
kann, ist klar.

Ist ein Mann von iiberlegener Befahigung bei der Partie, 
von dem man weiB, daB man auf ihn vertrauen kann, so iiber- 

69



lasse man ihm ruhig die Fiihrung und verwirre ihn nicht durch 
dazwischenreden. Denn sein Gefiihl, vielleicht oder wahrschein- 
lich aus einer Reihe unbewuBter Uberlegungen entspringend, 
wird ihn sicher leiten.

Hat man trotz allem die Route verloren und findet sie nicht 
sofort wieder, so vertrodle man keine Zeit mit unnutzem Suchen, 
sondern suche sich auf eigene Faust einen Weg. Jede hundert 
Meter die man tiefer kommt sind ein Gewinn und bringen uns 
den bewohnten Orten naher. Man biete die letzten Krafte auf 
um einem Freilager zu entgehen das unter solchen Umstanden 
leicht verderblich werden kann. Ist man auch heute leicht zu 
solchen geneigt, und suclit der Unerfahrene oft darin das letzte Mittel 
zu einer Zeit, wo noch vieles andere versucht werden kónnte, 
so muB es doch das aufierste und letzte bleiben.

Sieht man aber voraus, daB man einem Freilager unbedingt 
nicht entgehen kann, so suche man beizeiten einen halbwegs ge- 
schiitzten Platz oder wenigstens die Waldgrenze zu erreichen. 
Hier hat man eine Reihe von Hilfsmitteln. Mit Vorsicht und 
Ubung gelingt es sicher Feuer zu machen. Aus Schnee und 
Asten kann eine Schutzwehr gegen den Wind, vielleicht mit Hilfe 
der Skier sogar ein Dach hergestellt werden.

Oberhalb der Holzgrenze ist es schlimmer. Vor allem suche 
man Schutz gegen den Wind im Lee eines Felsens, einer Schnee- 
wehe oder in einer sicheren Gletscherspalte. Aus Schnee baue 
man eine Mauer oder grabę ein Loch in denselben, das mit den 
Skiern und Batist-Manteln gedeckt werden kann.

Das gibt einmal Arbeit und Bewegung fiir einige Zeit. 
Innerhalb kann man dann mittelst des Kochapparats und der 
eventuell zu opfernden Skistilcke fiir Erwarmung sorgen. Sonst 
gelten die iibrigen Regeln fiir ein Freilager.

Weniger von Bedeutung ist die Gefahr des Abgleitens auf 
steilen Hangen. In der Regel wird man langere Halden von 
melir ais 30 0 Neigung im Hochgebirge wegen Lawinengefahr nicht 
befahren kónnen, und unter dieser Neigung ist es nicht leicht 
móglich ins Gleiten zu kommen. Aber oft miissen kurze steilere 
Steilen, oft mit festgewehtem oder gefrorenem Schnee bedeckt, 
am Rande von Schluchten und Abgriinden passiert werden. Mit 
den meist abgeniitzten Ranten des Tourenskis muB man sehr fest 
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einhauen um Stand zu erhalten. Besonders der aufiere Ski rutscht 
gerne. Durch Einsetzen des einen Doppelstockes unter der Bin- 
dung kann man das sehr gut verhindern.

Ist man durch einen Sturz oder sonst einen Umstand auf 
verharschtem Schnee ins Gleiten gekommen, so trachte man den 
Kopf nach oben und auf den Bauch zu liegen zu kommen, fasse 
den Stock kurz ober dem Schneeteller und bohre die Spitze ein. 
Im Verein mit der Reibung des Kórpers wird es zum halten 
geniigen.

Der beste Freund und zugleich der grófite Feind der Ski- 
laufer ist der Schnee. Ebenso wie es unser Herz vor Freude 
aufjauchzen laBt, wenn der Pulverschnee in langen Mahnen vor 
den Skiern fliegt, und diese dem leisesten Drucke gehorchen, 
kann es uns manch hartes Wort entlocken, wenn „er pappt“, daB 
wir die Hólzer kaum vorwarts bringen, wenn sie auf glashartem 
Harst keinen Eindruck hinterlassen oder wenn gar beides sich 
vereint, um dem Skilaufer das Leben sauer zu machen, wie es 
so gerne im Friihjahr der Fali ist. Eigentliche Gefahr bietet die 
Schneebeschaffenheit ja nicht und nur der Zeitverlust, der daraus 
entsteht hat eine Bedeutung.

Man gehe auf jede Tonr mit móglichst glatten Brettern, 
zwar muB man dann im Aufstieg immer Felle nehmen und bei 
der Abfahrt entwickeln sie eine oft unerwiinschte Geschwindig- 
keit, aber besser es geht einmal zu schnell, ais daB man sich 
mit dicken Stollen plagt. Mit Paraffin gebugelte Bretter halten 
sich dabei am besten. Auch die Felle muB man gut ólen, damit 
sich der Schnee nicht anhangt. Tiefer lockerer Neuschnee bedingt 
erhóhte Arbeit des Vorspurens und muB daher im Vortritt regel- 
mafiig und haufig gewechselt werden. Doch richte man es so 
ein, daB an Wegstrecken, die gróBere Anforderungen an den 
Vorangehenden im Punkte Wegkennttiis und Erfahrung stellen, 
also in Steilstufen, Lawinengebieten, Gletschern, daB die besten 
Leute an die Spitze kommen. Bei der Abfahrt fahre immer ein 
kundiger Mann voraus.

Bei Harst in steilen Hangen sind die Sohn’schen Skisteig- 
eisen sehr vorteilhaft anzuwenden. In flacherem Gelande, das 
mit den Fellen noch genommen werden kann ist Harst oft vor
teilhaft, indem er ein sehr rasches Weiterkominen ermóglicht. 
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Auf freien Kammen und Hochflachen (Gletschern) wird man fast 
immer den vom Windę gebildeten diinenahnlich geformten Harst 
finden, der, verschieden benannt, am besten Windharst genannt 
wird. Die starken Wellen und tiefen Gruben desselben erfordern 
bei der Abfahrt Achtsamkeit, weil man leicht Spitzen bricht, wenn 
man rasch fahrt.

Die furchtbarste und heimtiickische Feindin der Skilaufer 
ist die Lawinę. Ueber ihre Arten und Entstehung verweise ich 
auf die neue Auflage von Paulke’s „Skilauf". Die darin enthal- 
tene Behandlung der Lawinę ist so mustergiltig und so gut durch 
Bilder unterstiitzt, daB ich es nicht wagen darf auf kleinem Raume 
eine andere zu versuchen. Doch móchte ich dies Kapitel von 
einem anderen Standpunkte betrachten. Es sind zwei Falle 
móglich; daB wir die Ursache der Lawinenbildung sind, indem 
wir das Gleichgewicht der ruhenden Massen stóren oder daB wir 
nicht die Ursache sind aber von der hóher oben abgehenden 
Lawinę iiberrascht werden.

Der zweite Fali ist bei weitem weniger gefahrlich und ist 
demselben selbst im letzten Augenblicke noch eher zu entrinnen. 
Er tritt aber auch ófter in Erscheinung indem es wenig Hoch- 
taler gibt, wo wir nicht den einen oder anderen Lawinenstrich 
kreuzen miissen. Nach starken Neuschneefallen und im Fruhjahr 
kann es oft unmóglich werden, ein solches Tal zu betreten. Meist 
miissen wir aus dem untersten Teil des Streukegels oder der 
Rinne iiberąueren. Es ist dies ein verhaltnismaBig kurzes Stuck 
und bei halbwegs sicheren Verhaltnissen zu wagen, wenn wir 
ein beschleunigtes Tempo einschlagen.

Besonders bei der Abfahrt befinden wir uns kaum eine 
Minute im Bereiche der Lawinę und laufen bei gehóriger Be- 
obachtung des oberen Abbruchgebietes wenig Gefahr. Denn 
selbst wenn wir die Mitte des Streukegels erreicht hatten, und 
in demselben Augenblick eine Lawinę oben losginge, wurden wir 
jedenfalls noch den jenseitigen Rand erreichen kónnen, denn auch 
die Lawinę braucht Zeit. Wie weit wir mit unserem Wagen 
gehen diirfen, richtet sich natiirlich nach Zeit und Umstanden. 
Sicht ist eine Hauptbedingung.

Gefahrlicher ist es, wenn wir in das Abbruchsgebiet der 
Lawinę eindringen. Ob wir dies tun diirfen oder nicht ist eine 
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sehr schwer zu entscheidende Frage. Es kann Verhaltnisse geben, 
wo man die steilsten Hangę in allen Richtungen befahren kann, 
ohne an eine Lawinę denken zu milssen, und andere, wo an den 
unglaublichsten Stellen solche entstehen. Vor allem ist es die 
Unterlage auf der die angeschnittene Schneedecke ruht, die in 
Betracht kommt, und die Beschaffenheit des Schnees.

Direkt auf Felsboden oder auf Gestriipp und Schutthalden 
aufliegender Schnee neigt wenig zu Lawinenbildung. Liegt er 
dagegen auf Grasboden auf, so ist er sehr geneigt zum Abrut- 
schen ; besonders wenn von unten von der Bodenwarme ange- 
griffen. Ebenso sind Neuschneelagen, bei niederer Temperatur 
gefallen, auf hartern alten Schnee gefahrlich. GróBere steile Hangę 
von mehr ais 30° meidc man, wenn nicht aufierordentlich sichere 
Verhaltnisse herrschen. Oft aber wird man gezwungen sein, 
kiirzere solche Strecken zu iiberwinden. Im Aufstieg ist Ab- 
schnallen immer zu empfehlen, bei schmalen Graben auch die An- 
wendung des Seiles. In der Abfahrt wird es haufig móglich sein, 
durch eine rasche Abfahrt ohne Bremsen, Schwingen oder Stemmen 
die Stelle zu passieren. Zeigen sich, nachdem der erste dariiber 
ist Spriinge in Schnee, so darf man es nicht mehr wagen und 
mufi eine andere Passage suchen. GroBe Abstande und móglichste 
Eile sind die einzigen Moglichkeiten die Gefahr zu verringern, 
wenn man sich iiberhaupt schon in solches GelMnde begeben mufi. 
Die Erfahrung wird auch hier abschatzen kónnen, wie weit ein ver- 
ntinftiger Wagemut gehen darf, und wo das Hazardspiel anfangt. 
Je weniger einer Erfahrung besitzt, um so grófier mufi der Siclier- 
heitskonffizient sein, mit dem er arbeitet.

Ist einmal einer in eine Lawinę geraten, so hclfe ihm sein 
guter Stern. Alle die anderen guten Vorschlage haben wenig 
praktischen Wert und was helfen die vielgerilhmten Lawinenban- 
deln, wenn er metertief begraben liegt. Das Ausziehen der Skier 
halte ich fur in der Regel unmóglich.

Móglichst viel Leute an den Ort bringen und sistematisch 
graben, ist die einzige Hilfe, die in den seltenen Fallen, wo der 
Verschiittete noch eine Zeit lang lebt, gebracht werden kann. 
Lange dtinne Eisenstangen mit stumpfen Enden zum Sondieren, 
solite jede Rettungsstelle besitZbn.
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Verwandt den Lawinen, oft die Ursache derselben sind ab- 
gehende Schneebretter, festgewalzte Neuschneelagen auf altem 
Schnee. Ihre helle Farbung verrat sie sofort und wenn Neuschnee 
dariiber liegt, muB man ihr Vorhandensein aus dem dumpfen 
Krachen beim Betreten derselben. erraten. An steilen Hangen 
kónnen sie ebenso gefahrlich werden wie Lawinen. Ihre Aus- 
dehnung kann sich bis auf einige hundert Meter erstrecken.

Alle Schwierigkeiten, die sich uns beim alpinen Skilauf ent- 
gegenstellen, erhóhen sich sofort zur Potenz, wenn schlechtes 
Wetter eintritt. Wir sind in unseren Entschliissen dann nicht 
mehr frei und miissen oft Dinge wagen, die sich sonst nie recht- 
fertigen lassen wurden und nur in dem Worte vom kleineren 
Ubel Begriindung finden. Kann schon Wind und Kalte allein 
zum Riickzug zwingen, so ist derseibe unausbleiblich, wenn sich 
Nebel und Schneetreiben dazugesellt. Die Anzeichen eines dro- 
henden Wetterumschlages sind sehr verschieden nach den Gegen- 
den, wo wir uns befinden. Es gehórt eben lokale Kenntnis der 
Verhaltnisse dazu, sie zu erkennen. Die wissenschaftlichen Hilfs- 
mittel, Barometer und andere Instrumente, stehen uns meist nicht 
zur Verfugung und wenn, so ist ein Huttenaneroid, an dem alles 
herumklopft, nicht gerade verlafilich. AuBerdem kann nur eine 
langere Beobachtung verschiedener Momente sichere Schlusse 
geben, und sind daher die dem Eingeborenen bekannten Wetter- 
zeichen meist verlafilicher. In Bezug auf das Wetter kann man 
sich meist auf dieselben verlassen, wenn man sicher ist, daB nicht 
gewinnsichtige Motive mitspielen

Anderen Angaben gegeniiber sei man aber miBtrauisch, be
sonders bezuglich von Verhaltnissen iiber der Waldregion, an der 
der Bauer im Winter nichts zu suchen hat und er auch mit der 
Leistungsfahigkeit der Skis nicht vertraut ist. Allerdings soli der 
Flachlander Warnungen wegen Lawinengefahr nie in den Wind 
schlagen, da diese meist den Bauern genau bekannt ist.

Es ist selbstverstandlich, daB bei drohendem Unwetter so
fort dem nachsten Zufluchtsorte zugestrebt werden mufi oder der
seibe gar nicht verlassen wird. Ist das Wetter zweifelhaft, so 
kann man so weit vordringen, ais ein Umkehren ohne Gefahr 
móglich ist, und dort die Entscheidung abwarten. Hat man die 
Wahl zwei Hiitten oder Ortschaften zu erreichen, so muB man 
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iiberlegen, von welcher man bei andauernd schlechtem Wetter 
am besten weiter kann. Denn manche liegen so, daB Unwetter 
ein Verlassen derselben und die Talfahrt, meist wegen Lawinen- 
gefahr, nicht zulaBt. Oft ist es daher besser eine weiter entfernte 
Hiitte aufzusuchen, sofern sie eine sichere Riickzugslinie besitzt.

Was man tun soli, wenn man auf einer Hiitte vom Wetter 
festgehalten wird, richtet sich nach den Umstanden. Glaubt man, 
daB es langer schlecht bleibt, so falire man sobald ais móglich 
fort, ehe noch die Abfahrt zu sehr bedroht wird. Ob man zu- 
warten kann, richtet sich auch nach dem vorhandenem Mundvor- 
rat und Brennmaterial, und ist dabei zu iiberlegen, ob man im 
auBersten Falle doch noch abfahren kónnte. Jedenfalls ist es 
besser zu friih ais zu spat abzufahren.

Es eriibrigt noch einiges iiber das Verhalten auf Gletschern 
zu sagen. Die Spaltengefahr ist im Friihwinter groBer ais im 
Spatwinter und Friihjahr, wo die Schneedecke so dick ist um 
einen Laufer zu tragen. Der beste Mann gehórt in verdSchtigem 
Gebiete an die Spitze und sind die Abstande ordentlich einzu- 
halten. Ein guter Gletschermann wird sich leicht Klarheit ver- 
schaffen kónnen, wo Gefahr droht und wo nicht, und ein anderer 
hat dort nichts zu suchen. Bei der Abfahrt laufe derselbe ein 
Stiick voraus und warne die Begleiter eventuell durch Zuruf. 
Diese haben sich moglichst an seine Spuren zu halten und nicht 
alle auf einem Haufen zu fahren. Lange Skier 2’20 m — 2-40 m 
sind auf Gletscherwanderungen vorzuziehen, da sie auf dem 
flachen Gelande grofie Vorteile bieten und auch gegen das Ein- 
brechen in Spalten besser schiitzen ais kurze. Ein Seil muB 
immer jnitgefuhrt werden und zwar ein moglichst langes, wenn 
auch diinnes. Gewebte Seile sind hier wegen des geringen Ge- 
wichtes am Platze, da sie ja wenig auszuhalten haben. Anseilen 
móchte ich nur im dringendsten Notfall, etwa bei Nebel und 
Sturm, wo keine Sicht ist. Das Seil hindert die Laufer sehr und 
es ist bei einiger Aufmerksamkeit wirklich nicht nótig. Bei gro- 
fien Partien sollen zwei Seile mitgefiihrt werden. Die Trager 
gehen dann in der Mitte und am SchluB. Ist nur ein Seil da, 
so soli es einer der hinteren tragen, doch nicht der Letzte, da 
er sonst zu lange braucht bis der Trager heran ist, wenn man 
es vorne benótigt, also wenn vorne einer in ein Loch gefallen 
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ist, oder im Begriff ist, es zu tun. Es mag diese Art Gletscher- 
wanderung leichtsinnig erscheinen, aber ich glaube man kann 
von einem guten Gletschermann aber doch verlangen, eine Spalte 
erkennen zu kónnen und wer dies nicht vermag, schaue sich 
um einen solchen Begleiter um oder bleibe herunten. Die vor- 
geschlagene Art und Weise mit einem langen Stock herum zu 
hauen um die Tragfahigkeit des Schnees zu priifen ist zu lacher- 
lich um dariiber ein Wort zu verlieren.

Manches ware noch zu sagen und zu besprechen, besonders 
Dinge die schon mehr ins Gebiet des allgemeinen Alpinismus 
fallen, so die Frage der Beschuhung und der Mitnahme von 
Eisen fiir den Fali, als man ohne Skier gehen muB. Aber das 
wiirde zu weit fiihren.

Man wird vielleicht finden, daB der Grundton meiner Plau- 
derei nichts anderes ist, als „geht hinauf und lernt selber“. Es 
gibt aber nichts anderes als Schritt fiir Schritt sich das anzueignen, 
was der alpine Skilaufer braucht, und selten wird einer sagen, 
er habe ausgelernt. Mag es beim Klettern gehen, daB einer als 
erste Tour eine jungfrauliche Wand bezwingt, in Eis und Schnee, 
wo die Gefahr nicht so handgreiflich uns entgegen tritt, wiirde 
solches Stiirmen leicht zu Katastrophen fiihren, vielleicht ófter 
noch, wenn nicht das Gliick seine Hand iiber die Ktihnen hielte. 
Mag aber auch in den eisigen Hóhen so mancher tiickische Feind 
lauern, wir wollen doch hinauf ziehen gewappnet und geriistet 
wider jede Gefahr, um uns zu erfreuen an der gliinzenden strah- 
lenden Schónheit die die Burgen des Winterkónigs ziert.
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Der WintersporŁ in unseren Bergen 1908 9.
Von Wilhelm Kroczek.

Mit einem Schi-Heil schloB der Artikel meines Freundes in 
unsereni vorjahrigen Jahrbuche und mit Schi-Heil begriifie ich 
die geschatzten Leser der folgenden Zeilen, welche ein Bild iiber 
die Tatigkeit des Wintersportes in unseren heimatlichen Bergen 
geben sollen.

Ic4i bitte jedoch fur alle Falle urn giitige Nachsicht, wenn 
meine Ausfuhrungen dem Eingeweihten vielleicht zu bescheiden, 
dem mehr Fernstehenden zu schon oder gar iibertrieben vor- 
kommen sollten; — mein Bestreben wird sein, nichts zu ver- 
tuschen, was noch zu verbessern, was noch zu machen sei, das 
wirklich Geleistete in das wahre Licht zu stellen, auch auf die 
Gefalir hin, daB es wie Eigendiinkel oder Selbstlob klingen kónnte.

Bevor ich aber zu meinen eigentlichen Ausfuhrungen schreite, 
will ich allen jenen besten Dank sagen, die sich in unseren Dienst 
gestellt haben, sei es nur durch werktatige Mitarbeit, sei es durch 
Angliederung an den Wintersportklub. Allen ein kraftig „Schi-Heil"!

Mit dem Winter 1908/9 treten wir in das zweite Jahr unse- 
res offiziellen Bestandes, wie man zu sagen pflegt, auf eigene 
Beine; denn kaum hatte das Klubjahr begonnen (Oktober 1908) 
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wuchs unsere Schar auf die schon nennenswerte Zahl von 75 
Mitgliedern, was die Klubleitung veranlassen muBte, mit vollem 
Ernst an die Lósung ihrer Aufgabe zu schreiten.

Vor allem galt es den Klubmitgliedern das zu bieten, was 
diesen zu Nutz und Frommen sein konnte, und das war in erster 
Linie eine systematische Erlernung des Schilaufes. Wir konnten 
freilich keinen Norweger kommen lassen, denn dies liefien die 
verfiigbaren Mittel nicht zu, aber wir waren in der angenehmen 
Lagę, in unserer Mitte selbst einen Meister zu haben, welcher 
sich auch gerne in unseren Dienst stellte und den Lehrkurs iiber- 
nahm, — Bruno Weiss, sein voller Name.

Unsere Erwartungen waren bald uberholt, und wer es mit- 
angesehen hatte, wie auf den Bergwiesen des Josefsbergcs zuerst 
die Zahl der Zuschauer von Sonntag auf Sonntag immer gróBer 
wurde, dem wurde es bald klar, daB auch die Zahl der Schi- 
sportfreunde immer mehr anwachsen muBte. Dazu kamen noch 
die denkbar besten Witterungsverhaltnisse mit voller Gunst Frau 
Holle’s und da waren wir bald, wie man sagt „iiber dem Wasser“. 
Unser Schatzmeister griff dann gerne in den Sackel, um die 
Rechnungen fiir mehrere Paar Schi und einige Rodeł zu begleichen. 
Nebenbei wurde natiirlich auch nach allen Regeln der Kunst nach 
iiberschtissigen Rodeln und Bretteln geschnorrt und zwar oft mit 
gutem Erfolg. Solcherart kam eine ansehnliche Zahl von Bretteln 
mit allen móglichen Bindungen und verschiedliche Rodeł in den 
Klubbesitz. Auch an dieser Stelle sei den Spendern bester Dank 
gesagt, wenn dies auch schon schriftlich oder mundlich bereits ge- 
schehen ist oder gar im Drange der Wintergeschafte vergessen wurde.

Der Schikurs wurde auf dem Josefsberge abgehalten, weil 
dort die denkbar besten Terrainverhaltnisse vorhanden sind und 
alle Schifahrer, ob Junioren oder Senioren, in Bezug auf die 
Wahl der Fahrbahn auf ihre Rechnung kommen mtissen, was ins- 
besonders fiir Lernbegierige von grofiem Vorteil ist, zumal auch 
der Aufstieg, vom Fufi des Berges gerechnet, nicht langer ais 
eine Stunde dauert und die Fahrenden nicht schon vorher be- 
sonders ermudet. Freilich ist es vorteilhafter, schon am Abend 
heraufzupilgern, im Schutzhaus zu ubernachten und am Morgen 
in ungeschwachter Kraft auf die Brettel zu gehen; denn man ist 
dann zweifellos viel widerstandsfahiger.
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Die Schutzhausverwaltung hat ihrerseits alles veranlafit, damit 
man dort gut iibernachtet, und dem Mangel an heizbaren 
Zimmern dadurch abgeholfen, daB sie die Einrichtung getroffen 
hat, daB in den oberen Zimmern (Nr. 3 und 4) je ein Bett zu 
den sonst eingestellten zwei Betten hinzukam und in das eben- 
erdige Zimmer drei Betten eingestellt wurden. Oft muBten aber 
auch im Gastzimmer Matratzenlager auf Banken und dem FuB- 
boden aufgeschlagen werden. Durch die dringend notwendig ge- 
wordene Anschaffung zweier Petroleum-Heizófen zur Beheizung 
der Veranda wird es auch móglich sein, ein und das andere ofen- 
lose Zimmer fiir Nachtlagerzwecke beniitzbar zu machen.

Von den Veranstaltungen des Wintersportklubs sind beson- 
ders hervorzuheben das Junioren-Klubrennen im Dezember 1908 
und das groBe Beskiden-Schi-Rennen im Janner 1909. Das Letz- 
tere, am 24. Janner 1909 abgehalten, kann wohl als eine in jeder 
Hinsicht gelungene Veranstaltung des Bielitz-Bialaer Wintersport- 
Klubs angesehen werden. Der prachtvolle Wintertag hatte aufier 
einer grofien Zahl Fahrer auch eine sehr ansehnliche Anzahl Zu- 
schauer auf den Josefsberg liinaufgelockt.

Das Programm setzte folgende Rennordnung fest: Vormittag 
10 Uhr, Stil-und Schaulaufen, 11 Uhr Junioren-Wettlaufen, Nach- 
mittag 2 ’/s Uhr, Hauptrennen. Der Stillauf setzte sich aus zwei 
Teilen zusammen, den Pflichttibungen und Kuriibungen. Diese 
zerfiefen in den engspurigen Lauf, den Telemarkschwung nach 
der einen und den Christianiaschwung nach der anderen Seite 
und den Sprung iiber eine 80 cm. hohe Sprungschanze. Start- 
berechtigt waren Mitglieder touristischer Vereine. Es waren drei 
Preise und ein Ehrenpreis ausgesetzt. Der erste Preis, wie auch 
der von Frau Hilda Wilke gestiftete Ehrenpreis (silberner Pokal) 
wurde Herm Ing. Ludwig Schorsch, der zweite Preis Herrn Kurt Jan
kowski und der dritte Preis Herrn Goldammer, Kattowitz zuerkannt.

Am Start des Junioren-Rennens stellten sich eine Dame und 
14 Herren ein. Die Rennstrecke ging iiber die Wiesen siidwest- 
lich vom Schutzhause aus bis zu den Waldkomplexen. Den 
ersten Preis und einen Ehrenpreis (Stifter Herr Oskar Funke) er- 
hielt Herr Ing. Holme, den zweiten Preis Herr Schlesinger, Friedek, 
den dritten Preis Herr Dr. E. Stonawski. Frau Netti Brauner, 
erhielt den Damenpreis zuerkannt.
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Das Hauptrennen ging vom Schutzhause aus iiber die Kamni- 
wiesen und den steilen Abhang der Sokolowka hinunter bis auf 
die BezirksstraBe Straconka - Międzybrodzie. Es starteten zehn 
Hcrren, von denen erhielten, Herr Ing. Schorsch den ersten, Herr 
Oskar Funke den zweiten, Herr Goldammer den dritten und Herr 
Hess jun. den vierten Preis. Herr Ing. Schorsch errang sich auch 
in diesem Rennen ais Erster den vom Herrn k. k. Bezirkshaupt- 
mann Ritter v. Biesiadecki gestifteten Ehrenpreis (silberne Taba- 
tiere) und den von Herrn Dr. Karl Satzinger, Wien gestifteten 
Wanderpreis (Statuette eines Schifahrers).

Der RennausschuB erledigte sich seiner Aufgabe mit voll- 
standigem Erfolg. Freilich wurde ihm dies leicht gemacht, denn 
nirgend gab es ein ernstes Einschreiten und „amtlich” kamen 
nur zwei Renn-Proteste zur Austragung.

Ich kann des beschrankten Raumes halber, welcher mir fur 
diesen Artikel zur Verfugung steht, nicht ausfiihrlichcr sein, kann 
aber nicht unterlassen, u. zw.: Die Stiftung eines „Trostpreises" 
(wertvolle Kassette mit einer Tube Schiwachs ais Inhalt), seitens 
der Herren Ernst und Finger, Bielitz fiir den im Hauptrennen 
am Ziele zuletzt Angekommenen, die groBe Zahl von Besuchern, 
darunter sehr viele Reichsdeutsche, welche mit sichtlichem Inte- 
resse allen Phasen des Rennens gespannt folgten und uberall 
musterhafte Ordnung hielten, dann die aufopferungsvolle Tatig- 
keit der vorn Zweigverein des Roten Kreuzes, Rettungsstation 
Bielitz abgeschickten Rettungsmannschaft und schlieBlich die tadel- 
lose Funktion der Schutzhauswirtschaft, besonders hervorzuheben.

Nach SchluB des Lehrkurses wurden kleinere und gróBere 
Touren und Ausfliige zumeist unter der Leitung des Fahrwartes 
und Lehrers Herrn Weiss unternommen, u. zw.: auf den Klim
czok mit den Abfahrten iiber den Telephon- und Baumgartelweg, 
die Szczyrk’er-, Meszna’er- und Bistrafer-Abhange der Magura 
und iiber den Stolow und die Blatna nach Lobnitz und Ernsdorf, 
auf den Skrzyczne (1250 m) mit seinen ideał schónen freien Ab- 
hangen, die eine lange, durch verschiedenartige Terrainverhaltnisse 
manigfach gestaltete Fahrt gestatten. (Fiir den nachsten Winter das 
Terrain fiir ein Meisterschaftslaufen) ferner auf die Barania 1214 m, 
den Pilsko 1557 m, die Babiagóra 1725 m und in die Tatra.
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Einem lang empfundenen Bedurfnisse entsprechend, hat die 
Klubleitung eine Wintertouren-Karte des Kliniczockgebietes, durch 
Herrn Viktor Wilke ausgearbeitet, herausgegeben und werden 
dieser solche von anderen Gebieten folgen, doch muB eine regere 
Nachfrage und Abnahme platzgreifen, weil sonst Arbeit, Muhe 
und Kosten ganz vergeblich wdren. Jeder Schifahrer solite im 
Besitze solcher Karten sein, weil es doch fiir den Fahrer ein 
ganz anderes Vergniigen ist, wenn er mit den Verhaltnissen ver- 
traut und nicht darauf angewiesen ist, zu warten, wohin der mit 
den Wegeverhaltnissen Vertraute hinfahrt. Jeder Schifahrer, ohne 
Unterschied der Leistungsfahigkeit, ob Wciblein oder Mannlein, 
soli zumindest in den heimischen Bergen auch im Winter voll- 
kommen orientiert sein und wissen, wo er fahren kann und 
wo nicht.

Auch der Rodelsport kam in der abgelaufenen Saison zur 
Geltung. Die Klubleitung verkiindete wohl von einer Rodelbahn 
von der Steffansruhe herab zur Friedrichsruhe, aber diese Bahn 
derart instand zu halten, wie sie hatte sein sollen, dazu fehlte 
das notwendige Kleingeld, aber gefahren und zwar fleiBig gefah- 
ren wurde doch. Es soli wohl nicht aus der Schule geschwatzt 
werden, aber das darf gesagt werden, daB in dieser Beziehung 
unser Wintersportklub mit besserem kommen wird, vorausgesetzt, 
daB es gelingen solite, eine neue, allen Anspruchen gerecht wer- 
dende Rodelbahn im Zigeunerwalde anzulegen. Bei voraussicht- 
lichem Entgegenkommen der verehrlichen Stadtvertretung von 
Bielitz und dem Vorhandensein der notwendigen Geldmittel wird 
auch dieses Werk geschaffen und damit dem Fremdenverkehre 
nach unseren Stadten und dereń Umgebung ein neuer Impuls 
gegeben werden.

Neben dieser Steffansruh-Rodelbahn bestanden aber auch 
viele andere, freilich ohne Patronat oder Hinzutun des Winter- 
sportklubs. Sind doch viele unserer Stadtteile bezw. deren StraBen 
und Gassen zu Rodelbahnen wie geschaffen. Oder kann Jemand 
gegen KaiserstraBe, Zennerberg, Park-, Haase-Strafie und wie sie 
alle heiBen, etwa einwenden, daB man da nicht rodeln kann ?

Wenn es auch manchem Biirger gerechten Arger bereiten 
mufite, eine solche Strafie oder Gasse einmal gehen zu miissen 
oder zum wohnen darin verurteilt zu sein, so war dieser Arger 

81



doch bald verraucht oder mit Resignation ertragen. Denn wer 
tummelte sich da gerne und fróhlich? Niemand anderer als un- 
sere liebe Jugend und da und dort auch reifere Menschenge- 
schlechter. Auch vom Lipniker Berge wurde gerodelt und da 
tat sich ein riesiger eiserner Rodeł „Bobsleigh" genannt, in Bielitz 
gebaut ganz besonders hervor, auf welchem, natiirlich mit Blitz- 
licht versehen, zumeist die Spitzen des Wintersportklubs mit ihren 
GSsten alle anderen Rodler in den Schatten stellten.

Bei dieser Gelegenheit sei auch des konzilianten Entgegen- 
kommens oder vielleicht besser gesagt, Beiseitestehens der Sicher- 
heitswache von Bielitz-Biala und Kunzendorf-Lipnik lobend und 
dankend gedacht.

Bevor ich schliefie, móchte ich noch auf einen grofien Ubel- 
stand verweisen, welchen das Erzherzogin Maria Theresia-Schutz- 
haus auf dem Josefsberge aufweiBt. Das Fehlen einer Telephon- 
verbindung. Ist schon den gerechten Anforderungen, die man 
an ein Schutzhaus stellen kann, eine Telephonverbindung ent- 
sprechend, so muB sie geradezu als eine Notwendigkeit bezeich- 
net werden mit Riicksicht auf den sich auf dem Josefsberge eta- 
blierenden und den Fremdenverkehr in starkem Mafie anziehen- 
den Wintersport.

Wahrend wir aber unsere uns so lieb gewordenen Bretteln 
und Rodeln sauber und entsprechend behandelt, iiber Sommer 
aufbewahren, diirfen wir nicht versaumen, ab und zu den Winter- 
sportklub in seinem Heim beim „Adler" aufzusuchen, denn es 
wird da manche schóne Tour zusammengestellt werden, die uns 
Wintersportfreunde und auch solche, die es gerne werden wollen, 
in unsere schónen Berge hinausfiihren soli. Auch sonst allerhand 
Zweckdienliches fiir die nachste Wintersaison kann da beantragt 
und besprochen werden.

S c h i - He i 1!
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Versuch eines Skifiihrers im Arbeitsgebiet 
der Sektion.

Von Viktor Wilke und Dr. Wopfner.
Wie schon der Titel besagt, ist unser Arbeitsgebiet mit den 

nachfolgenden Zeilen keineswegs erschópfend behandelt — es 
soli und kann dies auch nicht unser Zweck sein — sondern wir 
geben uns nur der bescheidenen Hoffnung hin, daB jeder, sei er 
nun Einheimischer oder Fremder, der im Winter zu Skifahrten 
in unsere Berge kommt, an Hand dieses Fiihrers sich die Aus- 
wahl und Ausfiihrung von Touren wesentlich erleichtern wird.

Andererseits gibt es sicher noch eine erkleckliche Zahl von 
Ski fahrenden Bergfreunden, die gar nicht wissen, wie viel an 
Winterschónheit und Winterfreude in unseren Beskiden zu finden 
ist. Diesen vor allen moge unser Skifiihrer ein Ansporn sein, 
unsere Berge im Winter einmal aufzusuchen; wir glauben sicher zu 
sein, daB sie bei nachster Gelegenheit dann wieder kommenwerden.

Es sei an dieser Stelle auch noch betont, daB trotz des 
Skifiihrers das Mitnehmen der Spezialkarte des k. u. k. militar,- 
geogr. Institutes oder der von Schlesinger *)  unerlaBlich bleibt. 

*) Spezialkarte der schles.-galiz. Beskiden von Wilh. Schlesinger, Ver- 
lag von R. Papauschek in Mahr.-Ostrau.
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Wer auBerdem die gewóhnlichen sommerlichen Auf- und Abstiegs- 
routen nicht kennt, die im Skifiihrer natiirlich nur andeutungs- 
weise erwahnt werden kónnen, riiste sich auch mit dem Beskiden- 
fiihrer von Matzura*)  aus.

*) Fiihrer durch die Westbeskiden von Prof. Matzura, Verlag von 
Karl Winiker in Briinn.

Schutzhaus auf der Kamitzer Platte (1001 m).

Dasselbe ist ganzjahrig bewirtschaftet, samtliche Zimmer 
sind heizbar, interurbane Telephonverbindung mit Bielitz, Aus- 
leihstelle fiir Ski des Wintersportvereines Bielitz.

A) Aufstieg.
Der beste Aufstieg im Winter ist der sog. „Drei-Wege- 

Weg“ von der Ober-Ohlisch, da er am kiirzesten; auch wird 
derselbe bei reichlichem Schneefall vom Schutzhauspachter even- 
tuell ausgeschaufelt.

B) Abfahrten. (Jede in einem Nachmittag ausfiihrbar.)
1. Telephonweg.
2. Baumgartelweg.
3. Louisental—Lobnitz.
4. Klimczok—Klementinenhiitte—Magura—Szczyrk.
5. Klimczok—Klementinenhiitte—Magura—Buczkowice.
6. Klimczok—Klementinenhiitte—Magura—Meszna.
7. Klimczok—Klementinenhiitte—Magura—Bistrai.
8. Klimczok—Klementinenhiitte—Oberes Bistraital.
9. Klimczok—Stołów—Blatna—Ernsdorf.

1. Telephonweg.
Fiir gewóhnlich nicht empfehlenswert, da die Abfahrt immer 

nur auf den verhaltnismafiig schmalen, im oberen Teil auch ziem- 
lich steilen Weg beschrankt ist. Vom Kolowratsattel kónnen 
geiibte Skifahrer eventuell bei reichlichem Schnee links (nórdl.) 
iiber den steilen Kahlschlag ins Ohlischtal abfahren.

2. Baumgartelweg.
Nur bei reichlichem Schneefall aushilfsweise zu befahren, 

da der Weg meist sehr steil durch Wald fiihrt. Vom Baumgartel 
(einfache Wirtschaft auch im Winter) hiibsche Abfahrt gegen den 
Zigeunerwald (Ubungsplatz der Bielitzer Skifahrer).
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3. Louisental—Lobnitz.
Nur bei reichlichem Schnee empfehlenswert, da die Abfahrt 

hauptsMchlich iiber einen Kahlschlag mit Baumstriinken fiihrt. 
Sind diese gut gedeckt, so ist die Partie unschwer und lohnend. 
Man halt sich von der Kamitzer-Platte anfanglich langs der 
Markierungsblócke, welche gelb markiert, nach links abflihren, 
bis man den Waldessaum erreicht. Von demselben fahrt man 
dann, stets am Sommerweg nach Lobnitz bleibend, etwa 5 Minu
ten noch ab, bis man, nach kurzer Waldpassage an das obere 
Ende eines breiten, groBen Kahlschlages kommt, der nach links 
in genufireicher unschwerer Abfahrt zum Boden des Louisentales 
(hier ca. 450 m) herabfiihrt.

Man kann aber den markierten Sommerweg auch etwa 10 
Minuten noch weiter verfolgen, bis man zu einem zweiten, ebenso 
beschaffenen Kahlschlag kommt, der gleich gilnstig talauswarts 
herabzieht.

4. Klimczok—Klement.-Hiitte—Magura—Szczyrk.
Man verfolgt vom Schutzhaus aufwarts den gewbhnlichen 

Sommerweg, welcher, stets auf der Kammhóhe verlaufend, zur 
flachen Waldkuppe des Klimczok (1119 m) hinaufzieht. Vom 
Gipfel ostwarts kurze anregende Abfahrt zum Magurasattel 
(1045 m) die leider haufig durch Windharsch erschwert ist. Man 
wendet sich dann weiter iiber die Klement.-Hiitte (1073 m, im 
Winter geschlossen) zum Kammweg auf die Magura (1095 m), 
der sich meist ais deutlich sichtbarer Durchhau (blaue Markierung) 
stets auf der Kammhóhe bleibend, iiber den ganzen, langge- 
streckten Waldriicken dieses Berges hinzieht.

Ist man am óstlichen Ende desselben (die blaue Markierung 
ist bereits talwarts links abgeschwenkt) nach 20—25 Minuten 
von der Klement.-Hiitte, angelangt, wo links der letzte kurze Kahl
schlag gegen das Bistraital herabstreicht, so suche man rechts 
am Waldrand nach dem Beginn des Weges (der einzige der seit 
der Klement.-Hiitte nach rechts abzweigt), der unschwer ais sol- 
cher zu erkennen und weiter zu verfolgen ist. Auf demselben 
erreicht man nach kurzer guter Abfahrt eine groBe, freie Flachę 
am Osthang der Magura, der Knotenpunkt fiir die meisten Ab- 
fahrten von derselben. Durch die Mitte fiihrt quer ein meist auch 
im Winter ausgetretener Verbindungsweg von Bistrai nach Szczyrk.
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Man folgt den FuBspuren nach rechts (siidwestl.) gegen den 
Waldesrand zu, wo dann der Weg, selbst wenn die Spuren ver- 
schneit sein sollten, als Durchhau leicht erkennbar wird. Er ist 
gut zu befahren und man steht in Kurze auf der Pod magórka*),  
im Sommer ein groBer Wiesenkomplex, der weit gegen das 
Szczyrkertal herabreicht. Die Abfahrt auf der groBen, freien 
Flachę, die nur durch ąuerziehende, niedere Steinmauern (Vor- 
sicht) unterbrochen wird, zahlt zu den genufireichsten und schón- 
sten im Klimczokgebiet. Von der tiefsten Stelle der óstlichen 
Halfte traversiere man dann ziemlich horizontal nach links (óstl.) 
quert dabei den Weg, der nach Szczyrk herabfilhrt, sowie an- 
schlieBend daran eine kleine, steinummauerte Blófie, bis man 
schlieBlich durch schiitteren Wald neuerlich auf einen oben 
schmalen, nach unten rasch breiter werdenden, ziemlich steilen, 
freien Hang kommt, der in ein kleines Talchen herabfiihrt, das 
bei der Kirche von Szczyrk ausmtindet. (Im Gasthaus Glósel 
Fahrgelegenheit.)

*) Vom Magurasattel fuhrt ein schwarz-weiB markierter Weg direkt 
hieher. Derselbe ist infolge seiner Steilheit fur Skifahrer nicht empfeh- 
lenswert.

5. Klimczok—Klement.-Hiitte—Magura—Buczkowice.
Bis zur freien Flachę am Ostabhang der Magura wie bei 4, 

fuhrt aber dann bis an das untere (óstl.) Ende derselben. Von 
dort zieht ein steiler Kahlschlag weit gegen das Tal herab. Man 
halt sich rechts (siidóstl.) gegen Buczkowice, vielleicht etwa 100 m 
abwarts bis zu einer kleinen Terrainstufe am Waldrand, quere 
von da ziemlich horizontal nach rechts durch den Wald (vorbei 
an einer kleinen WaldblóBe mit einem Heustadel) bis man am 
oberen Rand eines langgestreckten, breiten, freien Hanges steht, 
auf dem einzelne Bauernhiitten sichtbar sind. Derselbe reicht 
fast bis Buczkowice herab. Freie, ungehinderte Abfahrt bis zur 
untersten Hiitte. Unterhalb derselben Traversierung nach links 
durch den schiitteren Waldrand bis man auf einen Kahlschlag 
heraustritt, von dem die weitere freie Abfahrt bis zum Talboden 
von Buczkowice leicht zu iibersehen ist.

6. Klimczok—Klement.-Hiitte—Magura—Meszna.
Anfanglich wie bei 5, nur fahrt man — wieder etwa 100 m 

abwarts — diesmal aber dem linken (nórdl.) Rande des Kahl- 
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schlages zu, quere dann horizontal in derselben Richtung durch 
den schiitteren Wald weiter, bis man auf freie Wiesenflachen 
heraustritt. Die weitere Abfahrt wird an der nachsten Bauern- 
hutte vorbei nordwarts gegen das Tal zu genommen, welches 
von der Magura gegen Meszna hinauszieht. Von der genannten 
Hiitte bis zum Talboden ist fortwahrend offenes, gut iiberseh- 
bares Terrain, das eine langere, prdchtige Abfahrt bis hinab ge- 
wahrt. Vom Talgrund fiihrt schlieBlich ein sanft geneigter, noch 
fahrbarer Weg hinaus gegen Meszna.

7. Klimczok—Klement.-Hiitte—Magura—Bistrai.
Der Anfang wie bei 4 bis zum erwahnten Knotenpunkt am 

Ostabhang der Magura. Man folgt diesmal aber den FuBspuren 
nach links (nordl.). Vom Waldrande an wird der Weg dann 
deutlicher kennbar und fiihrt fast horizontal weiter, bis nach etwa 
10 Minuten von links die blaue Markierung*)  einmiindet, welche 
vom Magurakamm direkt hieher leitet. Der markierte Weg, dessen 
Neigungsverhaltnisse fortlaufend giinstige bleiben, wird nun nicht 
mehr verlassen, bis man aus dem Wald zu einer Hiitte heraus- 
kommt. Abwarts weiter fahrend, stóBt man bald auf eine zweite, 
von der man sich nach links**)  dem Waldrande zuwendet, quert 
hierauf den hier weiter fiihrenden Weg und ein kurzes Stiick 
Wald und erreicht neuerlich einen schonen, freien Hang, der bis 
zu seinem unteren rechten Ende verfolgt wird, wo dann wiederum die 
Markierung zu finden ist. Man folgt derselben wieder kurze 
Zeit bis man auf die freien, sanft geneigten Hangę kommt, die 
bis zu den HMusern von Bistrai hinausreichen.

*) Die Abzweigung oben vom Magurakamm ist im Winter schwer 
zu finden. Wer diesen Weg vom Sommer her kennt, mag ihn eventuell 
zur Abfahrt beniitzen. Dieselbe fiihrt ziemlich steil durch den Wald herab.

**) Wendet man sich von dieser Hiitte nach rechts, nordostwarts 
gegen Meszna zu, so findet man, diese Richtung stets beibehaltend, eine 
prachtige Abfahrt iiber drei unmittelbar an einander grenzende, groBe 
Wiesenkomplexe. Am unteren, linken Rande des letzten geht es ein kur
zes Stiick steil durch den Wald herab auf einen Kahlschlag mit Jungwald, 
der bis zum Boden des dort befindlichen kleinen Talchens herabreicht. 
Man iibersetzt den Bach und steigt auf die jenseitige Tallehne, von dereń 
Kammhóhe die weitere gute Abfahrt gegen Bistrai unschwer zu erkennen ist.

8. Klimczok—Klement.-Hutte—Oberes Bistraital.
Im Winter nicht sehr empfehlenswert, da die Hangę sehr 

steil sind und zum SchluB ein langer Talmarsch gegen Bistrai ist.
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im Friihjahr jedoch hat diese Route den Vorzug, daB sie 
infolge ilirer schattigen Lagę meist noch im April gut fahrbar bleibt.

Man quert von der Klementinenhiitte links horizontal ost- 
wiirts bis zum jenseitigen Ende des ersten, oben schmalen Kahl- 
schlages, der vom Nordabhang der Magura weit gegen das 
Bistraital herabzieht. Man fahrt dann schief abwMrts in Serpen- 
tinen zuruck gegen den Talgrund. Hat man am unteren Ende 
den Wald erreicht, so durchfahre man denselben mehr talaufwSrts 
zu, da die untersten Hangę talauswarts infolge ihrer Steilheit 
schon kaum mehr fahrbar sind.

9. Klimczok—Stołów—Blatna—Ernsdorf.
Von der Kuppe des Klimczok (1119 m) fahre man west

warts, meist am Kamme bleibend, gegen den Sattel (1040 m) 
zwischen Skałka und Klimczok. Von diesem aus gleich wieder 
links der Kammhóhe der Skałka (1080 m) zu (der Sommerweg 
fiihrt rechts an der Nordflanke) und wird dann leicht den Durch- 
hau finden, der vom Gipfel westwarts weiter ziehend, eine ange- 
nehme, gute Abfahrt gewahrt bis zu der Stelle, wo der erwahnte 
markierte Sommerweg auf die Kammhóhe wieder einbiegt. Bald 
wieder sanft ansteigend und stets am Kamme bleibend, folgt 
man der Markierung etwa */ 2 Stunde bis zur Kuppe des Stołów 
(1035 m). Von dieser ab beginnt westwarts wiederum eine Ab
fahrt zuerst auf dem Wege durch den Jungwald, dann auf die 
freien Weideflachen von Blatna. Man steige dann die wenigen 
Schritte zur flachen Hóhe von Blatny (917 m) hinan und fahre 
dann nordwarts an den Hiitten rechts vorbei zum Waldrand, 
wo auf der Kammhóhe die Markierungstafeln fiir die Weggabelung 
nach Lobnitz und Ernsdorf stehen. Der markierte, breite Weg 
nach letzterem wird nun bis zur Talsohle nicht mehr verlassen. 
Die Abfahrt auf demselben ist bei giinstigen Schneeverhaltnissen 
sehr gut und leicht.

Schutzhaus am Josefsberg (913 m, Erzherz. (Daria 
Theresia-Schutzhaus).

Dasselbe ist ganzjahrig bewirtschaftet. Skidepot des Winter- 
sportklubs. Sprungschanze.

Wegen seiner leichten Erreichbarkeit, insbesondere aber 
wegen des giinstigen Skiterrains in der unmittelbaren Umgebung 
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des Schutzhauses eignet sich der Josefsberg (Magurka) vor allem 
als Ubungsplatz und erfreut sich als solcher des lebhaftesten Be- 
suches von weiblichen und mannlichen Sports-Freunden der bei- 
den Schwesterstadte.

Samtliche nachfolgend erwahnte Touren kónnen ani spaten 
Vormittag von Bielitz-Biala noch angetreten werden.

fl) fiufstiege:
1. Uber Straconka—Wacholderberg.

Dieser (von der Kirche in Straconka an) grun markierte 
Reitsteig ist der nachste und beąuemste Aufstieg von Bielitz- 
Biala. Bis zum Beginne desselben fahrt man von der Stadt 
aus am besten mit Wagen (Fahrt Stunde, zu FuB 1 Stunde).

2. Von Bistrai-Wilkowice.
Am Bahnhof daselbst Wegtafel. Dieser Aufstieg ist wohl 

kurz, jedoch groBenteils ein steiler, steiniger Hohlweg, der gegen 
das Fruhjahr zu haufig vereist ist.

B) Abfahrten :
1. Hucisko und Wilkowice-Bistrai.
2. Tatra-Aussicht—Międzybrodzie ad Lipnik.
3. Tatra-Aussicht - Czernichów.
4. Rogacz-Łysasattel—Straconka.
5. Drei Wiesen — Klein-Straconkertal.
6. Straconkersattel—Międzybrodzie ad Lipnik.

1. Nach Hucisko und Wilkowice-Bistrai.
In dieser Richtung sind, speziell was den oberen Teil be- 

trifft, eine ganze Reihe von Varianten móglich, von denen nur 
die Grundziige hier erwahnt werden kónnen.

Man fahrt entweder gleich vom Schutzhaus iiber die weit 
herabziehenden, freien Hangę an der Westflanke des Josefsberges 
bis zum Waldesrand herab und traversiert dann langs desselben 
nach rechts (nórdl.) bis man auf den markierten Weg trifft, der 
vom Unterkunftshaus nach Wilkowice fiilirt. Man verlaBt den- 
selben jedoch bald wieder, sowie er ein kurzes Stiick in den 
Wald eingetreten ist und folgt einem der nach links fiihrenden, 
nicht markierten, jedoch meist Skispuren aufweisenden Wege, 
welche minder steil als der markierte Weg teils gegen Hucisko, 
teils gegen die Kirche von Wilkowice herabfilhren.
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Man kann auch iiber die nordwestlich von der Hiitte, in der 
Richtung des gelb markierten Weges gelegenen Wiesenflachen 
abfahren, mufi dann aber an deren unterem Ende links (sildl.) 
gegen den vorhin erwahnten markierten Weg nach Wilkowice 
einbiegen.

Schliefilich findet man auch eine schone Abfahrt, wenn man 
etwa 8—10 Minuten gegen die Tatra-Aussicht zugeht, wo dann 
an der Westflanke des Magurkakammes mehrere grofie zusammen- 
hangende Wiesenkomplexe weit gegen das Tal herabreichen. 
Am unteren Waldrand suche man einen der Wege zu treffen, die 
gegen Hucisko ausmiinden.

2. Tatra-Aussicht—Międzybrodzie ad Lipnik.
Unbedingt nur nach reichlichem Schneefall anzutreten, da die 

Abfahrt grofienteils uber Kahlschlage mit Baumstriinken genom- 
men werden mufi. Sehr schone Tour.

Vom Schutzhaus fahrt man mit den roten Zeichen iiber den 
meist horizontal verlaufenden Magurkakamm siidóstlich gegen 
die Tatra-Aussicht (Czupel 933 ni).

Von derselben setzt sich ostwarts mit gleichmafiiger sanf- 
ter Neigung bis an die Sole ein langgestreckter Kamm (Suchy 
wierch) fort, dessen Nordflanke fast durchwegs von ausgedehnten 
Kahlschlagen eingenommen ist, die bei geniigender Schneedecke 
ein prachtiges Skiterrain bieten. Man bleibe stets an der Nord
flanke, anfanglich unweit der Kammhóhe bis zum Abgange eines 
kleinen Seitenkammes nordwarts gegen das Ponikwatal. Von da 
an ist freier Spielraum langs des ganzen Hanges bis hinaus gegen 
Międzybrodzie.

3. Tatra-Aussicht — Czernichów.
Bei reichlichem Schnee empfehlenswerte, leichte Abfahrt.
Anfanglich zur Tatra-Aussicht wie vorhin bei 2. Von dieser 

wendet man sich der Siidflanke des Suchy wierch zu und fahrt 
ostwarts an mehreren Heuhiitten vorbei, stets auf freien FlSchen 
bleibend, wo im Sommer teils Wiesen, teils Weidenland mit 
Wacholderstauden sich ausdehnen. Die Richtung gegen Czerni
chów, deren Hauser mit der Brucke iiber die Sola bald sichtbar 
werden, wird forthin beibehalten. Den Abschlufi bildet eine ge- 
nufireiche Abfahrt uber mMBig geneigtes Wiesen- und Ackerland 
bis an die Dorfgrenze.
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4. Rogacz — Łysasattel — Straconka.
Im mittleren Teil ist diese Abfahrt sehr steil und etwas 

schwierig. Im oberen und unteren Drittel jedoch schon und leicht.
Man fahrt vom Schutzhaus aus, stets der gelben Markierung 

folgend auf den westwarts ziehenden Querkamm Rogacz herab 
bis zur Łysa-Einsattelung (578 m). Von dort rechts hinab iiber 
die freien Hangę an zwei Bauernhiitten vorbei bis zum unteren 
Ende des kleinen Talchens, das von dem genannten Sattel herab- 
zieht. Man iiberquert dasselbe und steigt die linksseitigen Tal- 
hange hinauf, um in neuerlicher Abfahrt erst in der Nahe der Hauser 
um die Kirche von Straconka den Talboden wieder zu erreichen.

5. Drei Wiesen — Klein-Straconkertal (Mala Straconka).
Sehr empfehlenswerte, kurze Abfahrt.
Man fahrt vom Schutzhaus nórdl. iiber die langgestreckten 

Kammwiesen der griinen Markierung nach gegen Straconka bis 
zu der Stelle, wo am Waldrand dann der Beginn des griln mar- 
kierten Reitsteges nach dem genannten Dorfe ist. Dieser geht 
rechts ab, wahrend geradeaus eine kurze, steile und schmale 
Waldpassage auf die erste der „drei Wiesen“ fiihrt, die am West- 
abhang des Josefsberges gegen das Tal von KI. Straconka zu 
liegen. Am unteren Ende dieser ersten Wiese ist im Waldgiirtel 
wiederum eine schmale Óffnung, durch die man die nachste er- 
reicht und ahnlich gestaltet sich auch der Durchtritt zur letzten. 
Diese ist mit Jungholz bepflanzt, durch welches man sich je- 
weilig nach den Schneeverhaltnissen den besten Durchschlupf 
eben suchen muB. Vom unteren Ende des Jungwalds fahrt man 
entweder geradeaus durch den schmalen Waldgiirtel auf die nach- 
sten Wiesenflachen des KI. Straconkertals oder besser man tra- 
versiert im Walde nach rechts gegen den Talwinkel unterhalb 
des Hegerhauses am Wacholderberg, wo schóne, freie Wiesen
flachen eine langere Abfahrt weit ins Tal hinaus gegen Straconka 
gewahrleisten.
6. Straconkersattel (Przegibek 663 ni)—Międzybrodzie ad Lipnik.

Zuerst iiber die Kammwiesen wie bei 5, folgt jedoch 
dann der blauen Markierung, welche am Kamm noch 
ein kurzes Stiick bleibt, um dann in einen Hohlweg weiterzu- 
fiihren, der an der Westflanke der Sokolówka anfanglich steiler, 
spater in sanftem Gefalle hinzieht. Schliefilich kommt man auf 
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eine steile Waldwiese hinaus, die man am besten in ihrer óstl. 
(rechten) Halfte befahrt und steht dann bald auf dem Straconker- 
Sattel (Przegibek), iiber den die StraBe von Straconka nach 
Międzybrodzie fiihrt.

Man iiberąuert diese StraBe und steigt wieder an, der blauen 
Markierung gegen den Hanslik noch etwas folgend, bis rechts 
vom Wege eine langgestreckte Waldwiese sichtbar wird, die in 
ihrer LMngsrichtung nach abwarts zu durchfahren ist. Am Ende 
derselben findet man hierauf unschwer den Anfang einer breiten 
WaldstraBe, die des weiteren in angenehmen, gut fahrbarem Ge- 
falle bis zum Grunde des Ponikwatales sich herabsenkt. Nach 
3/4-stiindigem, ziemlich ebenem Talmarsch erreicht man Między
brodzie und die Sola.

Wer diese ebene Talwanderung vermeiden will, verfolge 
vom Straconkersattelweg noch weiter ais vorhin den Weg gegen 
den Hanslik zu (blaue Markierung) — etwa 15 Minuten langer — 
bis er bequem die leicht iibersehbare Abfahrt zu dem langge- 
streckten Seitenkamm (Nowy świat 666 ni) antreten kann, der 
die Nordseite des Ponikwatales bildet. Man bleibt auf dem meist 
kahlen Kammriicken bis gegen sein óstl. Ende, wo dann rechts 
eine prachtige Abfahrt direkt nach Międzybrodzie zur Sola herab 
fiir den etwas langeren Weg reichlich entschadigt.

Hanslik (auf der Spezialkarte Groniczki, 808 m).

Die Hansliktouren ins Solatal benótigen einen ganzen Tag 
zur Ausfilhrung, sind aber auch die schónsten Abfahrten in dem 
Gebirgszug Josefsberg-Hanslik. Die Heimkehr vom Solatal kann 
entweder iiber Porąbka zur Bahn nach Kenty oder talaufwarts 
(etwas weiter) nach Saybusch genommen werden. Fahrgelegen- 
heit bei den Bauern.

A) Aufstieg :*)

*) Der gewóhnliche Sommeraufstieg vom Bialaer Jagerhaus iiber die 
Seeligerąuelle zum Hanslik ist fiir Skilaufer nicht anzuraten.

Der beąuemste ist von Straconka iiber die FahrstraBe zum 
Straconkersattel (schwarze Markierung). Bis dorthin ist der Weg 
stets angebahnt. Vom Sattel wendet man sich dann links den 
blauen Zeichen zu, die bis zum Hanslik fiihren.
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Noch naher ist der rot markierte Weg, der oberhalb der 
Kirche von Straconka beim Steinbruch iiber die kleine Magurka 
(654 m) direkt zum Hanslik hinleitet.

B) Abfahrten:
1. Nowy-Świat (666 m) — Międzybrodzie ad Lipnik.
2. Wróblowica (839 ni) Hrobacza łąka (830 m) — Między

brodzie ad Kobiernice.
3. Hrobacza łąka — Kozy.

1. Nowy Świat — Międzybrodzie ad Lipnik.
Vom Hanslik folgt man, stets auf der Kammhóhe bleibend, 

ostwarts den roten Zeichen gegen die Wróblowica, bis man auf 
die griine Markierung stóBt, (etwa 12 Minuten vom Hanslik) 
wo der Weg rechts (siidóstlich) nach Międzybrodzie abzweigt. 
Dieser fuhrt mafiig steil anfanglich durch Wald herab um dann 
bald auf freie Wiesenflachen auszumiinden. Die griinen Zeichen 
zweigen allerdings weiterhin rechts ab, man bleibt aber links 
auf den freien Flachen und trifft so weiterhin noch eine Reihe 
von Wiesen bis man endlich auf einem kleinen, flachen Sattel 
steht, wo man dann wieder die griinen Zeichen findet und der 
Beginn des óstl. streichenden Seitenkammes Nowy - Świat ist. 
Von hier aus kann man entweder gleich rechts (siidl.) iiber die 
freien Gange ins Ponikwatal abfahren, empfehlenswerter jedoch 
ist es, (siehe auch Abfahrten vom Josefsberg Nr. 6) weiterhin 
noch die Kammhóhe zu verfolgen, um erst oberhalb des Kirch- 
dorfes von Międzybrodzie ad Lipnik die Abfahrt dorthin anzu- 
treten.

2. Wróblowica (839 m) — Hrobacza łąka (830 m)
— Międzybrodzie ad Kobiernice.

Anfanglich wie bei Tour 1, bleibt aber weiterhin (nach Ab- 
gang des griin markierten Weges nach Międzybrodzie ad Lipnik) 
am Kamm, stets den roten Zeichen folgend und kommt so auf 
die Wróblowica. In der weiteren Verfolgung der Kammhóhe 
muB man schlieBlich (nach 3/4 Stunden vom Hanslik) zu einem 
tief eingeschnittenen Sattel (wo ein Bildstóckl) herabfahren. Von 
diesem, mit der roten Markierung am Kamm neuerlich ansteigend, 
erreicht man bald die flachę, waldbekrónte Kuppe der Hrobacza 
łąka. Siidostwarts von derselben zieht gegen das Solatal ein 
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langgestreckter, sanft abfallender, breiter Seitenkamm. Unweit 
rechts von der Kuppe beginnen bereits die ausgedehnten, freien 
Wiesenflachen, welche iiber den ganzen Scheitel dieses Seiten- 
kammes fast ununterbrochen sich ausdehnen. Eine herrliche Ab- 
fahrt fiihrt ein gutes Stiick herab, vorbei an mehreren Heuhiitten, 
bis die Neigung des Kammes sich zu verflachen beginnt und 
schiitterer Jungwald auftritt. Man findet, etwas links vom Schei
tel sich haltend, unschwer eine gute Durchfahrt auf einem genii- 
gend breiten, sanft geneigtem Wege, um bald wieder vollig freies 
Terrain vor sich zu haben. Man wende sich nun nach rechts 
den Hausern der Bergsiedelung zu, welche am Siidabhange liegen, 
umfahrt dieselben im Bogen nach rechts und genieBt so eine un- 
gehinderte, prachtige und leichte Abfahrt in das Seitental von 
Wielka Zernawka, von dessen Talboden man in Balde ins Sola- 
tal*)  hinaustritt.

*) Will man nach Porąbka, so bleibt man am besten auf dem Wege, 
der an der linken Seitenflanke des Solatales talauswarts fiihrt, bis man an 
einer geeigneten Stelle die meist zugefrorene Sola iiberschreiten kann.

Um nach Saybusch zu kommen, geht man am linken Solaufer tal- 
aufwarts zur Briicke nach Międzybrodzie ad Lipnik.

3. Hrobacza łąka — Kozy.
Man verfolgt vom Hanslik bis zur Hrobacza łąka denselben 

Weg wie bei Tour 2, bleibt aber dann weiterhin an dem sich 
nun wieder senkenden, stets noch rot markierten Kamm, bis 
(nach etwa ł/2 Stunde von der Hrobacza łąka) ein flacher, wenig 
ausgepragter Sattel erreicht wird, von dem links (nordw.) ein 
breiter Kahlschlag gegen Kozy herabzieht. Die weitere Abfahrt 
dorthin, welche anfanglich etwas steil ist, kann leicht iibersehen 
werden und bedarf keiner weiteren Schilderung.

Zjar (761 m) und Kiczera (831 m).
Der Zjar ist eigentlich nur ein Vorgipfel der Kiczera gegen 

das Solatal, mit der er durch einen breiten, aussichtsreichen Kamm 
verbunden ist. Die Skitour auf diese beiden benótigt einen gan
zen Tag und zahlt, speziell die Abfahrt vom Zjar nach Porąbka, 
zu den schónsten Touren in dem Bereiche des Solatales.

Man erreicht die genannten Gipfel am besten, indem man 
von Kenty nach Porąbka fahrt oder von Saybusch nach Między
brodzie ad Saybusch. Etwas anstrengender, doch ohne Beniit- 
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zung der Bahn gestaltet sich die Tour iiber den Straconkersattel 
nach Międzybrodzie ad Lipnik (siehe Abfahrt vom Josefsberg 
Nr. 6) und von dort dann talaufwarts nach Międzybrodzie ad 
Saybusch.

Hat man den Abend tagsvorher auch zur Verfiigung, so 
kann am Josefsberg-Schutzhaus genachtigt werden, um am an- 
deren Tag morgens eine der Abfahrten ins Solatal (siehe Abfahrt 
vom Josefsberg Nr. 2 und 3) auszufiihren.

A) Aufstiege.
1. Von Porąbka.
2. Von Międzybrodzie ad Saybusch.

1. Von Porąbka.
Von der Kirche in Porąbka geht man etwa 10 Minuten auf 

der StraBe talaufwarts bis zur Ausmiindung des Tales von Mała 
Puszcza und steigt dann iiber den Kamm, der sudóstl. gegen 
den Zjar hinanzieht, auf. Den Scheitel dieses Kammes nehmen 
breite Wiesenflachen mit zerstreut darauf liegenden Bauernhiitten 
ein, wahrend die bewaldete Westflanke steil gegen das Solatal abfallt.

2. Von Międzybrodzie ad Saybusch.
Von dem Propinationsausschank dortselbst wendet man sich 

ostwarts dem FuBe des Kammes zu, der nach Siiden von dem 
Zjar herabzieht und steigt dann auf diesem direkt zum Gipfel- 
kreuz desselben.

B) Abfahrten :
1. Nach Porąbka (schóner).
2. Nach Międzybrodzie ad Saybusch.

1. Nach Porąbka.
Vom Gipfelkreuz des Zjar fahrt man nordwestwarts, bis 

man fast die Kante gegen das Solatal erreicht hat und wird dann 
leicht die prachtige Abfahrt iibersehen, die nordwarts iiber die 
freien Flachen (wie bei Aufstieg 1) bis zur Ausmiindung von 
Mała Puszcza ins Solatal herabgeht.

2. Nach Międzybrodzie ad Saybusch.
Entweder in derselben Route, wie bei Aufstieg 2 oder man 

fahrt auf dem Kamm gegen die Kiczera etwa 10 Minuten weiter, 
bis man rechts unweit der Kammhóhe eine Bauernhiitte am Siid- 
abhange liegen sieht, unterhalb derer ausgedehnte freie Flachen 
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weit gegen das Tal herabziehen, die eine genuBreiche Abfahrt 
gewahrleisten. Bevor der untere Rand derselben erreicht ist, 
traversiere man nacli rechts iiber einen Graben weiter bis gegen 
die Westseite des Berges, wo das Terrain dann leicht wieder zu 
iibersehen ist.

GroBer (1250 m) und kleiner (1201 m) Skrzyczna.
Die Traversierung der beiden Gipfel ist die schónste und 

dankbarste Skitour in der naheren Umgebung von Bielitz-Biala. 
Infolge der grófieren Niederschlagsmengen des Szczyrkertales 
uberhaupt, sind die Schneeverhaltnisse hier meist schon ausge- 
zeichnete, wenn anderswo noch die Skifóhre zu wenig gedeckt 
ist. Anderseits trifft man im Fruhjahr hier noch tadellosen Pul- 
verschnee, wenn allerorts in derselben Hóhenlage bereits Ver- 
harschung und Vereisung einem das Skifahren vereckeln.

Die Uberąuerung des groBen und kleinen Strzyczna mit 
Ski laBt sich als Tagestour bequem ausfiihren. Am besten fahrt 
man mit Schlitten oder Wagen von Bielitz bis zum Gasthaus 
Glósel in Szczyrk, wo derselbe die Riickkunft erwarten kann.

Hat man den Abend vorher Zeit und ist ein riistiger Fahrer, 
so kann man am Vorabend im Schutzhaus auf der Kamitzer- 
Platte iibernachten und fahrt von dort frtih iiber die Magura 
nach Szczyrk (siehe Abfahrt von der Kamitzerplatte Nr. 4).

Bei Gastwirt Glósel und seiner Frau erhalt man stets gute 
Verpflegung und freundliche Aufnahine. Nachtlager ist jedoch 
vorlaufig dort nicht erhaltlich.

A) Aufstiege:
1. Auf den grossen Skrzyczna.

Als Aufstieg empfiehlt sich am besten der Weg, welcher 
bei der Gemeindesage (zirka 20 Minuten talaufwarts vom Gast
haus Glósel) von der TalstraBe gegen den groBen Skrzyczna hin 
abzweigt. Man verlaBt jedoch bald wieder das kleine Seitental, 
welches siidostwarts nach links hin weiterzieht und wendet sich 
rechts den Hang hinauf zu den nachsten Bauernhutten, quert 
von diesen nach rechts ab, zu einem kleinen tief eingeschnittenen 
Graben, um die diesseits gelegenen Wiesenhange zu erreichen. 
In Serpentinen am Westrande derselben aufsteigend, erblickt man 
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am oberen Ende, wo die Neigung sich wieder verflacht, mehrere 
Bauernhiitten. Im Waldgiirtel hinter denselben óffnet sich eine 
gut sichtbare Liicke, die steil zu der groBen, freien Flachę der 
Bergsiedelung von Jaworczyna hinauffiihrt. Von den obersten 
der zerstreut herumliegenden primitiven Hlitten wende man sich 
dem Ostrande des kleinen Streifen Buchenwaldes zu, der ober- 
halb derselben zum Vorschein kommt und ubersteige dann da- 
hinter eine kleine Terrainstufe. Man kann nun entweder nach 
rechts durch den Jungwald ąueren, bis man auf den breiten Reit- 
steg stóBt, der in der Richtung von West nach Ost zum groBen 
Skrzyczna herauffuhrt. Derselbe wird nicht mehr verlassen, bis 
man auf die freien, almenartigen Hangę am FuBe der Gipfelkuppe 
des groBen Skrzyczna heraustritt.

Oder man fahrt, stets am Waldrand bleibend, gegen die 
Ostkante des groBen Skrzyczna zu, bis man die Waldgrenze hin
ter sich hat und den Gipfelaufbau iibersieht.

Der weitere Aufstieg kann nun einerseits nach rechts iiber 
die breite, von hier aus gut sichtbare, flachę Rinne genommen 
werden, welche vom Gipfel an der Nordflanke des Berges herab- 
zieht. Sie bietet den kiirzesten Anstieg, ist jedoch sehr steil und 
bei ungiinstigen Schneeverhaltnissen schwierig zu befahren, even- 
tuell auch lawinengefahrlich.

Der andere Anstieg folgt im groBen und ganzen der Som- 
merroute, welche im Bogen nach links von der Ostflanke aus 
die Gipfelhóhe gewinnt.

2. Auf den kleinen Skrzyczna.
Falls man auf die Abwechslung eines verschiedenen An- 

und Abstieges verzichtet oder wenig Zeit zur Verfugung hat, kann 
man auch direkt zum kleinen Skrzyczna ansteigen. Die Zeiter- 
sparnis gegeniiber dem Aufstieg Nr. 1 betragt, wenn die etwas 
langere Talstrecke mit dem Wagen zuriickgelegt wird, ca. 1 Stunde. 
Der Beginn des Aufstieges ist 3/4 Stunde talaufwarts vom Gast- 
haus Glbsel nach einer Briicke am FuB des langen Seitenkammes, 
der vom kleinen Skrzyczna nordwarts ins Tal herabzieht. Zuerst 
fast eben iiber einen weiten Wiesenplan wendet man sich der 
ersten Terrainstufe zu, nach deren Uberwindung zwei Bauern- 
hiitten sichtbar werden. Hinter der ostwarts gelegenen beginnt 
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ein stets ausgetretener Weg, der steil in Serpentinen durch den 
schiitteren Wald auf die Mala Skrzyczynka hinauffiihrt, von der 
man sich der Kammhóhe zukehrt, um auf derselben weiterhin 
bis zur Kuppe des kleinen Skrzyczna zu bleiben (siehe auch Ab- 
fahrtsroute Nr. 1).

B) Abfahrten:
1. GroBer Skrzyczna — Jaworczyna.
2. GroBer — kleiner Skrzyczna — Hala Skrzyczynka, (GroB 

Czyzna).
1. GroBer Skrzyczna — Jaworczyna.

Denselben Weg zuriick wie bei Aufstieg Nr. 1. Die Schnee- 
verhaltnisse sind in den unteren zwei Drittel meist sehr gute. 
Im oberen Teil zeigt sich aber infolge der dem Wind exponier- 
ten Lagę haufig starke Verharschung, manchmal trifft man sogar 
vollig frei gewehte, apere Stellen.

2. GroBer — kleiner Skrzyczna — Hala Skrzyczynka. *
Vom Gipfel des groBen Skrzyczna zieht westwarts am Kamm- 

scheitel‘ein Durchhau (blaue Markierung), der bald aus dem Wald 
heraus auf den fast kahlgeschlagenen Hochrticken fiihrt, welcher 
beinahe horizontal verlaufend, den groBen und kleinen Skrzyczna 
verbindet (prachtige Rundsicht). Man bleibt auf der Kammhóhe, 
der an einzeln stehenden Baumen meist sichtbaren Markierung 
folgend, bis kurz vor der flachen Kuppe des kleinen Skrzyczna. 
Ohne aber auf dieselbe vollig hinaufzusteigen, traversiert man, 
etwas abfahrend, die Ostflanke des Berges und wendet sich dem 
Seitenkamme zu, der nordwarts vom kleinen Skrzyczna in langer 
Flucht sich allmahlich gegen das Szczyrkertal herabsenkt.

Dort wo das Profil desselben bald unterhalb des Gipfels 
sich zu verflachen anfMngt und dichter Jungwald beginnt, liegt 
versteckt am Rande des Waldes eine kleine Jagdhutte (Herm 
Baron Klobus in Łodygowice gehórig). Von dieser zieht nord
warts auf dem Kammscheitel ein breiter Durchhau von angeneh- 
men Gefalle, der schliefilich zwischen schiitter stehenden alten 
Buchen auf eine Wiese mit zwei Heuhiitten hinausleitet. Man 
bleibe vorlaufig noch weiterhin auf der Kammhóhe, bis rechts 
an der Ostflanke die ausgedehnten Hochwiesen der Hala Skrzy-
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czynka mit den zerstreut herumliegenden Bauernhiitten und Heu- 
stadeln von Grofi-Czyrna sichtbar werden, ein Skiterrain, wie man 
es schóner sich nicht wiinschen kann. Die Abfahrt iiber 
diese Wiesen herab sei gegen das Nordostende des ganzen Kom- 
plexes gerichtet. Dort durchąuere man bei der am meisten west- 
warts gelegenen Heuhiitte den schmalen Waldgiirtel und steht 
sogleich wieder auf prachtiger Wiesenflache. Einen guten Teil 
iiber dieselbe abfahrend, wird man am Ostrande unschwer die 
breite Liicke im Waldgiirtel finden, die ostwkrts zu zwei Bauern
hutten fiihrt. Nordwarts von diesen ist neuerlich, freies, leicht 
iibersehbares Terrain, das noch einen schónen AbschluB der ge- 
nufireichen Abfahrt bis zum Boden des Szczyrkertales*)  gewahr- 
leistet.

*) Den Marsch hinaus nach Szczyrk kann man sich abwechslungs- 
reicher und angenehmer gestalten, wenn man talauswarts die rechtsseitigen 
Seitenhange ansteigt, und in derselben Richtung dann weiter abfahrt.
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Die Barania. (1231 m)
Bahnfahrt iiber Saybusch nach Station Milówka. Gasthaus 

Silberspitz. Von Milówka mit Schlitten oder Wagen nach Ka
mesznice bis zur Papiermiihle Stein (event. weiter auf der Strafie 
im Tale bis zum Hegerhaus). Vom Hegerhause weiter auf der 
Strafie bis zu der aus mehreren Hiitten bestehenden „Kolonie". 
Den rechts um die Hiitten biegenden Weg verfolgend, erreicht 
man in kurzer Zeit einen links vom Fahrwege abbiegenden 
und durch den Jungwald aufwarts fiihrenden Hohlweg. Dem
selben folgend, gelangt man nach 20—25 Minuten auf eine Wald- 
wiese mit einer kleinen Blockhiitte (Heustadel), welche beischlech- 
tem Wetter willkommene Unterkunft bietet. Nun hinter der Hiitte 
links hinauf auf den Seitenkamm des Berges der in der Richtung 
gegen N.-W. zum Hauptkamm hinauffuhrt. Man erreicht eine 
groBe Hochwiese mit mehreren Heustadein. Dieselbe wird iiber- 
quert, und durch den Jungwald aufwarts steigend gelangt man 
auf den Hauptkamm, der die Weichseler Magóra mit der Barania 
verbindet. Dem Kamme folgend erreicht man iiber (meist stark 
vereiste) Wiesen und Kahlschlage den steil abfallenden und mit 
Felsblócken durchsetzten Gipfelkamm, der bis zum Gipfel der 
Barania fiihrt.



Der an der steilen Siidostflanke hinauffiihrende Reitsteig 
ist wegen der hier auftretenden starken Vereisung und der bei 
weichem Schnee zu befiirchtenden Lawinengefahr meist fur Skier 
nicht beniitzbar. Man tut besser, am Kamine emporzusteigen.

Die Abfahrt erfolgt am besten, indem man in der Haupt- 
richtung der Anstiegsroute folgend, diese den Schneeverhaltnissen 
entsprechend variert.

Die Racza (1236 m).
Bahnfahrt iiber Saybusch nach Station Raycza oder Station 

Sól. Von Raycza mit Schlitten oder Wagen iiber Unter-Rycerka 
bis zum Hegerhause in Ober-Rycerka. (13 km.) Vom Hegerhause 
an beginnt am rechten (westlichen) Hangę der leicht erkennbare 
Reitsteig, der in beąuemem Anstiege in mehreren Schlingen um 
Schluchten und Querriegel siidwestwarts durch den Wald und 
iiber Schlage gegen den Hauptkamm hinauffuhrt (6 km., ca 1 */,  
Stunde). Auf dem Kamme groBe freie Wiesenflachen. Auf dem 
Gipfel Triangulierungs-Pyramide. Schóner Rundblick vom Smrk 
und der Lyssa (N.-W.) bis zur Babiagóra, Fatra-Kriwan, Rossu- 
dec und Tatra (S.-OJ

Von der Station Sól aus ersteigt man den von S.-W. nach 
N.-O. ziehenden kahlen Hugelriicken zwischen Solatal und Rycerka- 
tal, und fahrt nach Dorf Ober-Rycerka zur FahrstraBe ab. Der
selben folgend erreicht man das Hegerhaus Ober-Rycerka.

Von da an wie oben.
Bei der Abfahrt fahrt man vom Gipfel auf dem kahlen Kamm 

zur kleinen Racza (mała Racza) 1178; Richtung S.-O.
Von da wendet man sich links abbiegend iiber den Kamm 

der kleinen Racza gegen O. und schlieBlich gegen N.-O. In un- 
unterbrochener glatter Abfahrt iiber freie Flachen vom Gipfel der 
grofien Racza, hat man in 15—20 Minuten wieder den Wald er
reicht. Nach kurzer Waldpassage gelangt man an einen freien 
zum Rycerkabache (rechts) hinabfiihrenden Abhang, teils Kahl
schlag, teils Kultur, welcher im Winter fast immer gut gedeckt, 
eine flotte Abfahrt zur Talsohle bietet. Wir erreichen diese ca. 
10 Minuten oberhalb des Hegerhauses. Vom Hegerhause ent- 
weder wieder per Schlitten nach Raycza, oder iiber den Hiigel- 
riicken von Ober-Rycerka nach Station Sól. (Siehe oben).
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Der Pilsko (1557 m).
. » Bahnfahrt iiber Saybusch nach Station Jeleśnia. Von Jele

śnia per Schlitten oder Wagen bis zum Forsthause in Korbielów. 
(9 km.).

Aufstieg:
** Wenige Minuten oberhalb des Forsthauses ein Hegerhaus,

Oberhegerei (Fichtenzaun) rechts am Taleingange.
Von hier aus fiihren b 1 a u e Markierungszeichen rechts siid- 

warts in das Seitental, dann ca. 20 Minuten vom Taleingange 
(an einer Biegung des Tales nach links, S.-W.) den Reitsteig 
rechts hinauf zur Wiese im Uszczawny-Sattel.

Von hier weiter zur Haia Jodłowcowa, auf die Skałka und 
auf dem Kamme zur Buczynka.

Nun geradeaus auf dem Nordkamm des Pilsko zum Gipfel.
Abfahrt:

Bei der Abfahrt halt man sich zuerst auf dem Nordkamme 
in der Richtung des Aufstieges bis zum Buczynka-Sattel, dann 
am rechten Abhange des Ruckens iiber freie Flachen bis zu einer 
leicht kenntlichen kleinen Talmulde. Von hier steigt man durch 
den Hochwald auf den niederen Bergriicken auf, welcher paraleli 

’ • mit dem Hauptkamme des Pilsko, von diesem durch ein kleines 
Tal getrennt in der Richtung gegen N. hinzieht.

Diesen niederen Riicken ąuerend, und durch den Hochwald 
abwarts fahrend, erreicht man nach wenigen Minuten eine BlóBe, 
an dereń Rand eine kleine Rindenhiitte steht.

Von hier aus iiberblickt man schon den ganzen Talkessel. 
Man fahrt nun iiber eine Kultur direkt in den steilen Graben 
ein, und weiter dem Bache an dessen rechtem Ufer folgend in 
das Haupttal hinaus. Hier erreicht man ein auf freier Wiesen- 
flache stehendes Hegerhaus, von welchem ein gut fahrbarer Saum- 
weg durch das Tal zur Oberhegerei am Taleingange, unserem 
Ausgangspunkte, hinunterfiihrt.

Die Babiagóra (1725 m).
Die Babiagóra, der hóchste Gipfel der Beskiden, im engeren 

» Sinne, ist an der Nordseite ziemlich steil abfallend, an der Siid- 
seite sanfter und daher fiir Skitouren geeigneter.
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Aufstiege von Siiden:
Von der Bahnstation Jeleśnia aus: 1. iiber Przyborów, die 

Jalowecer-Klause und die Brana ; im Winter seiner Lange wegen 
(je nach den Schneeverhaltnissen 6—8 Stunden) weniger ge- 
eignet. Schwarze Markierung.

2. Uber Polhora. Wagen oder Schlittenfahrt von der Sta- 
tion Jeleśnia nach Polhora 25 km.

Im Dorfe Polhora Gasthaus Tenzer, gute Unterkunft, Nacht- 
ąuartier. Vom Gasthause Tenzer folgt man ca. 5 Minuten der 
StraBe gegen das Dorf Rapka und biegt dann (beim sogenannten 
Glockenbaum) links ab iiber den vorspringenden Hiigelriicken 
nach Bad Polhora. Bei fahrbarem Schnee 30—35 Minuten.

Von hier folgt man der roten Markierung, iiberschreitet bei 
der letzten Villa des Badeortes den Bach und folgt der StraBe, 
die durch den Wald N.-O. zum Hegerhause Lachowe fiihrt; vom 
Bade 3'/4 km.

Vom Hegerhause entweder rechts dem rotmarkierten Wege 
nach, oder links dem Holzabfuhrwege am Bache folgend zur 
Talgabelung „Kotlina”; l3/4 km. Hier treffen beide Wege 
wieder zusammen. Von da an beginnt der eigentliche Aufstieg 
(der roten Markierung folgend). Anfangs Hohlweg durch den 
Jungwald, dann folgen grófiere freie Flachen, Hutweiden. Bei 
ca. 1500 m ist die Waldgrenze erreicht und es beginnt die Krumm- 
holzregion. Stangenmarkierung, rot, leitet ostwarts traversierend 
gegen den Gipfel hinan.

Unter dem Gipfel in der Hóhe von 1616 m liegt das Schutz- 
haus der S. B.-B. des Beskidenvereines, Sommer und Winter ge- 
óffnet und im Winter durch Konserven und Getranke ver- 
proviantiert.

Aufstiege von Norden:
Von der Station Maków Wagen oder Schlittenfahrt nach 

Zawoja. Von da einen der drei markierten Wege (gelb, rot, 
griin) folgend iiber die Hala markowa (Schutzhaus des polnischen 
Tatravereines, im Winter geschlossen) zum Branasattel und zum 
Gipfel. Der Aufstieg von Zawoja ist im Winter wegen seiner 
Steilheit im oberen Teile weniger zu empfehlen. Der Gipfel der 
Babiagóra bietet namentlich im Winter einen hervorragend schó- 
nen Rundblick von hochalpinem Charakter.
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Die Tatra, das Rohačgebirge, die Liptauer Alpen, Choć und 
Fatrakrivan mit dem Rossudec sind dem Auge greifbar nahege- 
riickt und ergeben ein herrliches Hochgebirgspanorama.

Der Schnee ist iiber der Baumgrenze, namentlich im Spht- 
winter meist verharscht und nicht leicht fahrbar.

Am Gipfelgrat gegen die Nordabhange meist uberhangende 
Wachten, der Rand daher mit Vorsicht zu betreten!

Abfahrten nach der Sudseite:
Die schónste Abfahrt ist unbedingt die nach Polhora, der 

roten Markierung folgend (siehe Aufstieg). Dauer der Abfahrt 
vom Gipfel zum Kotlinabache bei normalen Schneeverhaltnissen 
35 Minuten; von da zum Hegerhause 20—25 Minuten, weiter 
zum Bad Polhora 25—30 Minuten. Die ganze Abfahrt kann 
demnach, von Zwischenfallen abgesehen in ca. 2 Stunden durch- 
gefiihrt werden (eventuelle Rasten nicht inbegriffen).

Nach der Nordseite:
Die Abfahrten auf der Nordseite der Babiagóra sind schwie- 

riger und nur f ti r geiibte Fahrer ratsam.
Vom Schutzhause zum Branasattel, dann in einem Bogen 

gegen Osten ausholend zur Hala markowa und von da auf dem 
gelbmarkierten Wege zu Tal.

Schwieriger: Vom Brennasattel direkt zur Hala marko
wa und von da iiber den Stanówgroń-Schlag hinab, oder vom 
Sattel gegen Osten durch den Wald und iiber die Schlage ins Tal.

Mittelschwierig: Abfahrt vom Gipfel gegen Osten 
der Grenze entlang bis unter die Sokolica und von dort durch 
den Wald und die Schlage ins Tal, oder zum Sihlee-Sattel hinab 
und auf dem griinmarkierten Weg weiter.

Se lir schwierig: Abfahrt (nur bei gutem und sicherem 
d. h. nicht lawinengefahrlichem Schnee) durch die direkt vom 
Gipfel herabziehende steile Rinne (nach G. v. Poten).
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Bericht
uber den Beskiden- u.fllpenpflanzen- 
garten auf der Kamitzer Platte 

1001 Meter ii. d. Meer.
Von Eduard Schnack.

Die mehrseitigen Befiirchtungen bei Errićhtung unseres Gar- 
tens, daB sich die Alpenpflanzen darin nicht erhalten werden, 
zugrunde gehen oder gar degenerieren werden, sind gottlob nicht 
nur nicht zugetroffen, sondern es sind sogar meine Voraussetzun- 
gen auf das glanzendste gerechtfertigt worden. Denn seit dem 
dreijahrigen Bestande unserer Anlage sind schon drei ziemlich 
strenge, langandauernde Winter und ein sehr heifier trockener 
Sotnmer voriibergegangen, ohne daB mehr ais einige wenige 
Exemplare von subalpinen Arten eingegangen waren. Alle ande- 
ren Pflanzen gedeihen sehr gut, viele S p e c i e s haben groBe 
Polster oder Rasen gebildet und die meisten Arten haben schon 
durch ihren mannigfaltigen Bllitenreichtum die Besucher des 
Gartens erfreut.

Im Laufe des verflossenen Jahres wurde unsere Anlage um 
zirka 100 Arten vermehrt, darunter allerdings auch jungę Sam- 
lingspflanzen, deren Samereien mir von Herm Wocke, kóniglicher 
Garteninspektor in Oliva, fiir unseren Vereinsgarten ubermittelt 

104



wurden. Ebenso wurden uns durch Vermittlung des Herrn Dr. 
F. Pax, Direktors des kóniglichen botanischen Gartens in Breslau, 
vom Siebenbiirgischen-Karpathen-Gebirgsverein durch Herrn Dr. 
Lindner, k. k. Universitatsprofessor in Hermanstadt und von der 
Direktion des botanischen Gartens in Innsbruck durch Herrn 
Garteninspektor Bielek Pflanzen zugewiesen.

Es sei auch an dieser Stelle allen geschatzten Spendern der 
beste Dank gesagt und um fernere Unterstiitzung gebeten. Im 
Herbst wurde zur beąuemeren und genaueren Besichtigung der 
einzelnen Pflanzen in der gróBeren Felsengruppe noch ein Weg 
angelegt. Der grbBte Teil der Pflanzen wurde mit steingrtin 
emailierten Nummertafelchen versehen und sie werden bis Mitte 
Juni 1909 bei allen Pflanzen wo solche noch fehlen, erganzt 
werden. Ein erlauterndes Pflanzenverzeichnis mit lateinischen 
und deutschen Namen, eventuell auch mit der Heimat der be- 
treffenden Pflanzen, wird den Besuchern auf Wunsch beigestellt 
werden.

Friiher ais man es bei uns, wo man meistens mit einem 
langen und schónen Spatherbst zu rechnen gewóhnt ist, stellte 
sich verhaltnismafiig zeitig schlechtes, kaltes Wetter ein und ver- 
hinderte die Ausfiihrung mancher noch beabsichtigten Garten- 
arbeiten. Viel Muhe und Zeitversaumnis verursachte die Rein- 
haltung von Unkraut in den einzelnen Gruppen, ganz abgesehen 
von den damit verbundenen Strapazen. Brennessel, Ochsenzunge, 
Pestwurz, Huflattich, Maiblumen, Weidenschotterich und noch 
eine ganze Menge kleinen Gelichters, nicht minder einzelne von 
den sich leicht und schnell vermehrenden KulturgewSchsen mach- 
ten riesig viel zu schaffen. Durch die Munifizenz der hiesigen 
Email- und Metallwaren-Fabriken-Aktiengesellschaft wurden uns 
zwei auBerst geschmackvolle Gartentafeln gestiftet. Auch die 
kleinen Nummertafelchen sind von derselben Firma. Fiir dieses 
der Sektion Bielitz-Biala des Beskidenvereines so auBergewohn- 
liche, hochherzige und schon zum wiederholten Małe bewiesene 
Entgegenkommen sei unser innigster, bester Dank der geehrten 
Aktiengesellschaft, besonders aber dem liebenswurdigen Herrn 
Direktor Ludwig Deutsch, unserem treuen Sektionsmitgliede und 
warmen Freunde der Beskiden ausgesprochen.
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Endlich ergeht an alle unsere Mitglieder, Besucher und 
Freunde unserer Berge die dringende Bitte zur Pflege und Er- 
haltung der Pflanzenwelt, des wesentlichsten Gebirgsschmuckes, 
mithelfen zu wollen, bei jeder Wahrnehmung eines Frevels ein- 
zuschreiten und Zuwiderhandelnde der Vereinsleitung zu melden. 
Zur Beherzigung empfehle ich das nachstehende Gedicht.

Der Pflanzen Hilferuf.

A Von Egon Herold.

Ihr Menschen, hórt der Alpenpflanzen Ruf!
* * *

„Ais Gott der Herr die Erde sich erschuf, 
Do wob er uns ais seines Gartens Zier 
Ins Mattengriin mit kunstverstandiger Hand, 
Im stillen Waldesschatten bliihten wir, 
Er pflanzt’ uns an der Felsen steilen Rand, 
Bis hoch hinauf, wo iiber’m ewigen Eise 
Nur mehr der stolze Aar zieht seine Kreise.

Die Sindflut kam, der Gletscherstróme Macht, 
Die Sonne schickt’ verdorrend ihren Strahi, 
Doch nichts zerstórte unsere ewige Pracht — 
Wir zogen mit des Eises Fiut zu Tal, 
Wir sogen gierig jedes Trópfchen Tau, 
Wir schmiegten zah uns an das Felsgestein, 
Und ais der Frtihling zog ins Land hinein, 
Ais Eisesbande starrten rings nicht mehr, 
Da standen wir: gelb, weiB und rot und blau, 
Im Bltitenschmucke schóner ais vorher.

So oft man uns vom Vaterland vertrieb, 
Wir kehrten stets zuriick — und nicht allein — 
Manch schóne Schwester wollte bei uns sein, 
Gewann die neue Heimaterde lieb 
Und mischt’ des Tales traumeschweren Duft 
In unserer Berge frische klare Luft.
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Da kam der Mensch!
Ob auch Naturgcwalten 

Unzahmbar ihre rohe Macht entfalten, 
Ob Tiere auch feindselig uns bedrauen, 
Wir konnten uns getrost des Lebens freuen. 
Wir hielten jedem Widersacher stand, 
Denn Gott der Herr erschuf uns schutzlos nicht. — 
Nur ihr — die er nach seinem Angesicht 
Geformt ais seiner Werke treue Wachter — 
Seid harter noch und grausamer und schlechter, 
Und wehrlos stehen wir in eurer Hand.

Wie? — Sind wir euern Schutz und Dank nicht wert? 
Sind wir es nicht, die Herz und Aug’ entziicken, 
Wenn auf gewaltiger Felsen ódem Riicken 
Nach zarter Schónheit euer Sinn begehrt? 
FlieBt Labsal nicht, von unterirdischer Kraft, 
Aus unserer Wurzeln zauberreichem Saft?
Ward mancher nicht durch unsere Macht gerettet, 
Der sonst in kiihler Erde lag’ gebettet?

Verfolgt uns nicht! — LaBt ab von eurer Gier, 
Der Eigennutz ais hóchster Grundsatz gilt, 
Seid unser Hort und wundertatig Schild! 
Mit tausendfachem Dank vergelten’s wir. 
Es reut euch nicht, uns Arme zu verschonen, 
Die ja fiir euch der Herr so schbn erschuf. 
Wir geben gerne, was wir haben, hin, 
Wenn ihr uns hegt mit treubesorgtem Sinn 
Und bluhen nur fiir euch noch in Aeonen!“

Ihr Menschen, hort der Alpenpflanzen Ruf!
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Pluharz Richard, Polizei-Inspektor 

t Reich Dr. Samuel, Advokat 
Rosner Dr. Johann, Advokat 
Rosner Dr. Oskar, Advokat 
Rost Emanuel, Baumeister 
Rost Karl, Baumeister

I Schadel Wilhelm, Fabriksbeamter
I Schenk Rudolf, Spark.-Kassier

Schlee Franz, Kaufmann
Schmeja Ernst, Fabrikant
Schmeja Max, Ingenieur

j Scholz Johann, Maler

Schiitz G., k. k. Postkontrollor i. R.
Schiitz Viktor, Sparkassenbeamter
Schwabe Karl, GlockengielJer
Schwabe Georg, Fabrikant
Schwarz Erich, Farbereileiter
Sennewaldt Hugo, Fabrikant
Sennewaldt Oskar, Fabrikant
Słobodzian M., k. k. Gerichts-Offiz. 
Sojka Stanislaus, Lehrer
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Sommer Karl, Privatier
Sroczyński Dr. Joh., Arzt
t Sternickel Artur, Fabrikant 
Strzygowski Rudolf, Fabrikant
Sutter Emil, Kaufmann
Swoboda Adolf, Fabrikant

Thomke Karl, Kaufmann
Tometschek Rudolf, Lackierer

Uherek Alfred, GroBselcher
Uherek Karl, GroBselcher
Urbisch Stefan, Pflastermeister

Vogt Georg, Fabrikant
Vogt Hans, Fabrikant
Vogt Jakob, Fabrikant
Vogt Karl, Fabrikant

t Wanaski Anton, Kaufmann 
Weichselbaum Rudolf, Fabriksdirektor 
Weiss Stanislaus, Tanzlehrer 
Wenzelis Franz, Hausbesitzer
Wilke Max, Kaufmann
Wirwalski Josef, Fleischermeister 
Wolf Anton, Privatier
Wolter Fritz, Fabriksdirektor
Wurm Karl, Bauleiter

Lipnik.

Bartelmuss Hans, Gem.-Adjunkt
* Gieldanowski Alex., Gutsbesitzer 
Kaisar Adam, Schulleiter
Kara Franz, erzherz. Forstverwalter
Korzinek Johann, Gutsbesitzer
Leimsner Franz, Tierarzt
Nahowski Benedikt, Gutsbesitzer 
t Niessen Martin, Kaufmann
Sutter Emil, Kaufmann
Zagórski Hans, Okonom
Zipser Rud. jun., Okonom

Altbielitz.
Schlauer Gustav, Schuldirektor

Antonienhutte O.-S.
Assmann Julius, Architekt

Aurich, Ostfriesland.
Hagedorn, Landgerichts-Prasident

Berlin.
Becker Arthur, Kaufmann
Edelmann A., Ingenieur
Fiirst Hugo, Kaufmann
Sliwinsky Bruno, kgl. Postsekretar
Siissmitt Paul, Kaufmann
Starke Rich. F., Ingenieur
Winkler Siegfried, Hiittendirektor
Wintergerst J., kgl. Amtsrichter

Bestwin bei Dzieditz.
Hess Heinrich, erzh. Gutspachter
Lindert Jakob, erzh. Gutspachter

Beuthen O.-S.
Kautzor, grafi. Schaffgotscher 

Oberrevisor
Klandorf Julius, Ingenieur
Lindner Georg, kgl. Landrichter
Móttig Otto, Architekt
Patrzek Rudolf, Rechtsanwalt
Proške H., Ingenieur
Rzehulka Karl
Wiesing Karl, kgl. Amtsrichter

Biassowitz bei Neuberun O.-S
Lonczig Paul, fiirstlicher Pachter

Bismarckhutte O.-S.
Curtius Dr., prakt. Arzt 
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t Frbhlich Dr., Sanitatsrat 
Hammer, Masch.-Inspektor 
Klinner Georg, Hiitteninspektor 
Reichardt Karl, Chemiker 
Schónberger, Chemiker 
Taeger E., Chemiker

Birnbaum a. d. Warthe.
Bach Karl, Ingenieur

Bistrai bei Bielitz.
Pawluś Franz, Restaurateur

Borsigwerk O.-S.
Krause Ernst, Ingenieur

Branitz bei Pless.
Radek, Forster

Breslau.
Artl Maurin, Kaufmann 
Bauer Albert, Dr. med. 
Danziger Max, GroBhandler 
Goldschmidt Rudolf, Kaufmann 
Haertel Hans, Kaufmann 
Kionka Franz, Kaufmann 
Koschmider Adolf, Fabrikant 
Landsberg Paul, Disponent 
Morawietz Theod., Prokurist 
Muller Johannes, Kaufmann 
Sektion Schlesien d. Ungarischen 

Karpathen-Vereines
Witthauer Karl, Bureauchef

Brieg O.-S.
Kaps Dr. Georg
Rauhut, kgl. Amtsrichter

Briinn.
Gross Alfred, k. k. Professor 
Leonhardt Alfred, Disponent 

i Verein Deutscher Touristen
Wesnitzki Josef, Buchdruckereibes.

Brussel.
Frankel Oskar, Bankbeamter

Brzeszcze.
Bartke Therese, Frau

Budapest.
Hartmann Robert, Ingenieur

Charlottenburg bei Berlin.
Mannchen E., kgl. Amtsrichter
Uhlmann P. W., Dr.

Chorzow O.-S.
Jager R., Ingenieur
Scholtz Albert

*

Chybi.
Schubert Ant. F., Korrespondent

Cottbus.
Fischer Robert, Farber

Czacza, Ungarn.
Lober Fritz, Fabriksbeamter

Czaniec.
Gansel Andreas, Verwalter

Czenstochau, Russ.-Polen.
Kuhnemann Ernst, Direktor
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Dambrau, Bez. Oppeln, O.-S.
Buntzei Felix, hzgl. Pless’sch. Rendant

Dolnja Tuzla, Bosnien.
Moskovicz de Zemplen Dr. Otto, k. k. 

Bezirksrichter

Dresden.
Kirsch, Zahnarzt
t Meinert Dr. Eugen, Rittergutsbes.

Dróslng.
Schorr Rud., Chem. Betriebsleiter

Dzieditz.
Meyer Paul, lngenieur u. Hiittenverw. 
Schenk Adolf, k. k. Zollamtsverwalter 
Weiss Leo, Prokurist

Eintrachthutte O.-S.
Biasi Otto di, Direktor
Selhausen, Oberingenieur

Emanuelsegen O.-S.
RoeBler Alfred, herzogl. Baufiihrer
Treskow, Oberfórster
Weber G., Markscheider

Emmagrube, Kr. Rybnik, O.-S.
Dannenberg Reinhold, Bergwerksdir.

Erkner bei Berlin.
Duschanek Wilhelm, lngenieur

Ernsdorf.
Jonietz Hans, Oberlehrer
Schink L. M., Villenbesitzer

Essen a. d. Ruhr.
Heinemann Fritz, kgl. Eisenbahn- 

bau-Inspektor

F. Langenau O.-S.
Padawer Ignaz, Kunstwollfabrikant

Felsó-Zubrica.
Cserepy Janka, Frau

Freiberg in Mahren.
Fluss Emil, Fabrikant

Freiburg in Baden.
Schwerdtfeger Heinr., GroBhandler

Friedenshutte O.-S.
Bergstróm Axel, lngenieur
Beyer, lngenieur
Dahlberg H., lngenieur
Hertwig Dr., Arzt
Hanke Ernst, lngenieur
Kupfer Erich, lngenieur
* Mainhard F., lngenieur
* Rauer Robert, Buchhalter
Reichel, lngenieur
Tschacher Georg, Buchhalter
Vita Albert, Chefchemiker

Friedrichshutte bei Saybusch.
Dawidowski Roman, lngenieur
Szinger, Verwalter

Gleiwitz O.-S.
Biewald Ernst, kgl. Rechnungsrat
Garte Paul, Baumeister
Geisler Josef, Rechtsanwalt
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Gutsmann Alfred, WeingroBhandler 
und Stadtrat

Hoppe Dr. Georg, Medizinalrat 
Jahn Alfred, Sparkassenrendant 
Kochmann Artur, Rechtsanwalt 
Kónigsfeld Dr. Paul, prakt. Arzt 
Luft Ferdinand, Kaufmann 
Lustig Eugen, Justizrat 
Pfeiffer, Regierungsbaumeister 
Pohl Hans, Justizrat
Rose Fritz, Buchdruckereibesitzer 
Schiiller Siegm., Rechtsanwalt 
Schwartz Theodor, Justizrat
Sektion Gleiwitz d. D. u. Ó. Alpen-Ver.

Goczalkowitz O.-S.
Friedrich, Hotelier

Godulahutte bei Lipine O.-S.
Heinzel Ernst, Hiittenmeister

Golleschati.
Cerny Robert, Kassier 
Jeziorski Heinrich, Prokurist

Graz.
Darmann Wilhelm, Fabrikant 
Reissenberger Dr. Karl, k. k. Reg.-Rat

Guhrau O.-S.
Armbruster, Rechtsanwalt und Notar

Hamburg.
Pollak Heinrich, Kaufmann

Hannoversch-Munden.
Cogho Adolf, Hauptmann d. R.

Heidelberg.
Wilke Dr. Ernst, Chemiker

Heinzendorf.
Praus Karl, Schulleiter

Hermannstadt.
Lindner Dr. Gustav, k. k. Universi- 

tatsprofessor

Herremoyka bei Liibeck.
Gerlich Otto, Chemiker

Hohenlinde O.-S.
Gabiersch Adolf, Rendant

Hohenlohehutte O.-S.
Pietzko Otto, Materialienverwalter

Hohenstadt in Mahren.
Wiinsche Karl, k. k. Professor

Hruschau.
Kiihnert Max, Fabrikant

Idaweiche bei Kattowitz O.-S.
Płachetka, Hauptlehrer
Schliebs, Lehrer
Żabka Simon, Grundbesitzer

Jagerndorf, Oest.-Schl.
Kramer Dr. Alfred, k. k. Landeskonzip.

I Jasombkowitz bei Gollassowitz 
Ob.-Schl.

I Mayer Max, Gutsverwalter
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Jawiszowice.
Krzemień Gustav, Gutspachter

Kamesznice bei Milówka.
Schwab M., erzh. Forstverwalter

Kamitz bei Bielitz.
Folsche Karl, Buchhalter
Hess Karl, Fabrikant
Hauptig Karl, Fabrikant 
Itzkowitz Max, Fabriksdirektor 
t Manhardt Hilde, Frau 
Manhardt Robert, Fabrikant 
t Manhardt Rudolf, Privatier 
Stosius Ernst, Fabrikant 
Werber Emanuel, Kaufmann

Katscher O.-S.
Jeschek, Amtsrichter 
Jaschke C., Dr. phil.

Kattowitz O.-S.
Ewig Christian, Eisenbahn-Bau- und 

Betriebs-Inspektor
Fabian M., Eisenbahn-Bau- u. Betriebs- 

Inspektor
Gerber Paul, Rechtsanwalt
Goltdammer, Regierungsbaunieister 
Hagel Karl, Klempnermeister
Liick Georg, Kreiskassenkontrollor
Meiliche, Regierungsbaumeister
Miihl, Amtsrichter
Paech, Eisenbahn-Sekretar
Pichotzki Franz, Bureau-Vorsteher
Rosemann Otto, Ober-Stadtsekretar
Scheer Oskar, Baumeister
Schreiber Rudolf, kgl. Eisenbahn-

Betriebs-Sekretar
Schroeder Paul, Reg.-Baumeister 
Schulze, Oberregierungsrat

Siegert Karl, Ingenieur
Siwinna Karl, Buchhandler
Vieweg, Eisenbahn-Bureau-Diatar
* Warnecke, Regierungsbaumeister
Weiss, Hiittenmeister
Werner Konrad, Kalkulator
Wundrich Emil, Buchhalter
Zimmermann Anton, Baumeister

Karwin.
Schmeja Walter, Werksbeamter

Kenty.
Schmeja Edmund, Gutsbesitzer

Kieł.
Schróter v., Polizei-Prasident

Klagenfurt.
Roth Rudolf, Seifenfabrikant

Kobier O.-S.
Gódecke Heinr., herzogl. Pless- 

scher Miihlenvervvalter

Kónigshiitte O.-S.
Achtzehn Adolf, Juwelier
Bader Bruno, Ingenieur 
Barczyk Alois, Malermeister 
Beer Otto, Ingenieur
* Blochel, Maschinenmeister 
Bóhme Otto, Hiittenbeamter 
Burger Wilhelm, kgl. Amtsanwalt 
Danziger Max, Fabriksbesitzer 
Dierich Hermann, Baufiihrer 
Drapa Richard, Hiittenbeamter 
Drath G., Geschaftsfuhrer 
Dwucet Emanuel, Postassistent
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Edler Franz, Architekt
Eitner Kurt, Architekt
Fischer Karl, dipl. Ingenieur
* Friedlander Heinrich, Kaufmann
Gartner Paul, Buchhandler
Glatschke, Direktor
Góllnitz Christian, Architekt
Gotthardt Alfred, Kaufmann
Hautzinger Max, Buchdruckereibesitz.
Huffmann, Ingenieur
Huld Oskar, Buchhalter
Jannich Franz, Maurermeister
Jendryssek Franz, kgl. Baufiihrer
Kolb F., Ingenieur
Liss Oswald, Vorsteher
Leinkauf Franz, Kanzleivorsteher
Luckmann Herbert, Ingenieur
Maack Dr., Assistenz-Arzt
Maniura Johann, Magistrats-Sekretar
Mende, kgl. Amtsrichter
Menzel, Ingenieur
Regentke C., Rechtsanwalt u. Notar
Rilly Ernst, Amtsgerichtsassistent 
Rohde, Katasterkontrollor
Schiller M., Maurermeister
Schultze August, Hotelier
Schwarz Paul, Materialien-Verwalter
Sluzalek Josef, Kalkulator
Straubig Fritz, Ingenieur
Trump L., Hiittenbeamter
Vogel, Zahnarzt
Wełna Max, Magistrats-Assistent
* Willms Julius, Ingenieur
Wiistehube G., Maurermeister

Korbielów bei Jeleśnia.
Groger Karl, erzh. Forstverwalter

Krakau.
Cieszyński Dr. Johann, Landesge- 

richtsrat
* Poniklo Dr., Prof., Direktor des 

Landesspitales
Tatra-Verein

Laurahutte O.-S.
Beck Oswald Karl, Kalkulator
Dehn Karl, Kalkulator
Ritter Wilhelm, Architekt
Scholtz Reinhold, Prod.-Verwalter
Sluzalek Paul
Steinmetz, Ingenieur
Stralka Josef, Rechnungsfiihrer

Leipzig.
Richter Alfred, Kaufmann
Volkelt Johannes Dr., kgl. Univer- 

sitatsprofessor

Lemberg.
* Lupinski Adelheid, Frau
Unger Josef, Fabriksdirektor

Leverkusen a. Rhein.
Keler Hermann v., Chemiker

Liegnitz O.-S.
Sydow P., Reg.-Bauinspektor

Lipine O.-S.
Arndt Eduard, Grubensteiger
Beyer O., Hiittenmeister
Budzinsky A., Hiittenobermeister 
Kohler R., Hiitteninspektor 
Markendorf Lothar, Hiittendirektor 
MeiBner Oskar, dipl. Chemiker 
Reinhold Fritz, Obermeister 
Schmidt Hugo, Bergverwalter

Lipowa bei Saybusch.
Glajcar Gustav, Ókonomie-Adjunkt

Lobnitz bei Bielitz.
Bartelmuss Hans, Fabrikant
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Mehlo Rudolf, Fabrikant
* Mickler Johann, Biirgermeister 
Urbantke Hugo, Farbermeister 
Vogt Adolf, Farbereibesitzer 
Vogt Leopold, Farbereibesitzer

Łodygowice.
Klobus Freiherr v., k. u. k. Major 

und Herrschaftsbesitzer

Lodź in Rufiland.
Geyer Viktor, Blumenfabrikant
Kosma Karl, Prokurist
Ostermann Artur, Kaufmann
Rauch E. A., Kaufmann
Rauch Hermine, Kaufmannsgattin

Ludwigshafen a. Rh.
Hohlbaum Rudolf, Farbtechniker

Mikuszowice bei Biała.
Briill Ernst, Fabrikant
Herrmann Karl, Buchhalter
Hoffmann Karl, Spinnereileiter
Lasota Emil, Beamter
Sabinski Kari jun., Farber
Sohlich Franz, Fabriksbeamter
Schimke Ernst, Farber
Steffek Gustav, Buchhalter
Then Andreas, Bureaubeamter
Wenzelis Josef, Webereibesitzer
Zipser Dr. Arthur, Ingenieur 

| Zipser Eduard, Fabrikant

Zipser Erwin, Fabrikant

Módling bei Wien.
Verein der Naturfreunde

Mittel-Lasik bei Nicolai O.-S.
Wróbel, Schichtmeister

Ludwigshof bei Nicolai O.-S.
Reineke Gustav, Gutsbesitzer

Maków, Galizien.
Rower Franz, erzh. Forstverwalter

Miinchen.
von Seeliger Hugo, Dr., Direktor 

der kgl. Sternwarte

Neuberun O.-S.
Harbolla Dr. Paul, Arzt

Mahr.-Weisskirchen.
Bathelt Moritz, Farbereileiter
Seits Bruno, k. u. k. Hauptmann
Seits Elsę, Hauptmannsgattin

Malec bei Kenty.
Haempel Karl, Gutsbesitzer

Mexiko-City.
Neugebauer Franz, Ingenieur

Neuheiduk bei Kbnigshiitte.
Madeja Heinr., Maurermeister

Neutitschein.
Kohn Dr. Julius, k. k. Bezirksrichter

Nicolai O.-S.
Bochnik, Landmesser
t Boer R., Berginspektor
Biischel Karl, Fabriksbesitzer
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Dittrich C. H., Fabrikant
Larisch, Rechtsanwalt
Niepel Robert, Baumeister
Rohowsky Dr., Rechtsanwalt
Zeumer Dr. Hans, Fabrikant

Nieder-Ohlisch bei Bielitz.
Abt Otto, Friseur
Nachmann Josef, Restaurateur
Nimhin Wilhelm, Beamter

Nikelsdorf bei Bielitz.
Grummich Friedrich, stadt. Forst- 

verwalter

Ober-Kurzwald.
Pustowka Paul, evang. Pfarrer

Obszar bei Saybusch.
Budiner Max, erzh. Verwalter

Obcziora bei Breaza (Bukowina).
Schlesinger Jakob, Sageverwalter

Oderberg.
Haar Dr. Hans, prakt. Arzt
Munk Richard, Baumeister

Oderfurt.
Schenner Traugott, Bauamtsleiter

Odrau.
Miksch Karl
Pollak Josef

Orzegów bei Beuthen O.-S.
Konderla Johann, Fleischermeister

Osiek bei Oświęcim.
Haempel Oskar, Gutsbesitzer

Piasniki bei Kónigshutte O.-S.
Weltike Karl, Architekt

Pilsen.
Voigt Hugo, Obering. (Skodawerke)

Pless O.-S.
Asser Richard, Baumeister
Asser Robert, fiirstl. Bautechniker 
Berthelmann Adolf, herzgl. Geheim- 

sekretar
Brehme H., Notar u. Rechtsanwalt 
Drabek Friedrich, Pastor
Fricke Paul, Brauereibesitzer 
Friedlander, Apothekenbesitzer 
Groll, herzgl. Syndikus d. Generaldir. 
Griining Franz, Ober-Veterinar 
Griitzner Rudolf, kgl. Amtsrichter 
Haertel Karl, herzogl. Sekretar 
Heinrich, herzogl. Hilfsjager 
Heyn Ernst, Gerichtsvollzieher
* Heyking von, kgl. Landrat 
Hiller Eugen, Rendant
Hirsch Paul, Katasterkontrollor
* Irrgang,Amtsgerichts-Kassen-Rend. 
Keil Dr. M., kgl. Gymn.-Oberlehrer 
Kindler Richard, Baufiihrer
Klette Alfred, Rendant
Krazert Dr., Adolf, Sanitatsrat 
Kriiger Johannes, Amtsrichter 
Laseh Otto, herzogl. Oberforstm. 
Luppa Johannes, Stadtsekretar 
Miller Adolf, herzogl. Sekretar 
Muller Dr. Konrad, kgl. Professor 
Muller Kurt, kgl. Gymnasial-Oberl. 
Nasse Dr., herzogl. Generaldirektor 
Rademacher Joh., kgl. Amtsrichter
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Saeftel Gustav, Baumeister 
Samson Dr. Jakob von, Arzt 
Scheinert L., herzogl. Baumeister 
Schwabe Witold, herzogl. Sekretar 
* Seifert Georg, Amtsrichter 
Siehr Gustav, Rechtsanwalt 
Śliwiński Richard, Klempnermeister 
Spiller Oskar, Apotheker 
Staudinger Gustav, Kreisbaumeister 
Thienel Hans, Kanzleirat 
Ziegert Paul, kgl. Okonomierat

Podgórze bei Krakau.
Gsonek Richard, Techniker

Pola.
Graubner Robert, k. u. k. Fregatten- 

Kapitan
Wilde Emil, k. u. k. Schiffsleutnant 
Wilde Sidi, Frau

Polhora-Arva.
Guttmann Samuel, Sageverwalter 
Klein Lajos, kgl. ung. Postmeister 
Tenzer Jakob, Gastwirt

Porohy, Galizien.
Klein Ludwig, Direktor

Potsdam bei Berlin.
Stelzer Alfred, kgl. Geh. Rechnungs- 

Revisor

Prag.
Boresch Karl, Fabrikant
Schmidt Friedr., Bank-Prokurist

Ratibor O.-S.
Krause Dr. Wilhelm
Skutsch Paul, Justizrat
Schwarz Dr. Heinr., k. Prof., Gymn.-D.

Raycza.
Klein Dr. A., erzh. Bezirksarzt
Kemeny Lajos, Verwalter
Krummholz Isidor
Schwarz Blandine
Schwarz Moritz, Verwalter

Reichenberg i. B.
Baer Hans, k. k. Professor

Rosenberg O.-S.
Deines Dr. jur. von, Landrat

Równe Galizien.
Perkins Herbert, Petrol. Grubenbes.

Rudoltowitz O.-S.
Gritz Franz, Hauptlehrer
Wiillner Dr.Martin, hzgl.Oek.-Amtm.

Rybnik O.-S.
Friese Emil, Ingenieur
Ritter E., Ingenieur

Salzburg.
Siemens Friedr., k. u. k. Major

Saybusch.
Dieckershoff Albert, Prokurist 
FuBganger Robert, Baumeister 
Glien Gustav, Buchhalter
Gustawicz Dr. Bronisław, Realschul- 

Direktor
Lintscher Th., Buchdruckereibesitzer 
Munk Alexander, Seifenfabrikant 
Negrusch Ladislaus, erzh. Kanz.-Off. 
Neumann Leop., Bahnhofrestaur.
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Patzau Severin, Fabrikant
Schestag Karl H., erzhgl. Beaniter 
Schmidt Anton, erzh. Bauverwalter 
Schónberg Elkan, Geschaftsleiter 
Schroter Robert, Fabrikant 
Wagner Julius, erzh. Braumeister 
Waniek Alexander, Kaufmann 
Zatzek Emil, erzh. Ober-Verwalter

Schadlitz O.-S.
Leitlof, Rittmeister u. herzgl. Pachter

Scharley O.-S.
Becker Adolf, Biicherrevisor
Gombert Otto, lngenieur
Stephan Hans, Kaufmann

Schwientochlowitz O.-S.
Bomba Heinrich, Material-Verwalter 
Huth Dr. Franz, Chemiker
Kahl Leopold, dipl. Chemiker
Martin Georg, Fabriksbesitzer
Nixdorf V., Architekt
* Peltz Hugo, Materialienverwalter 
Riedrich Ernst, lngenieur
Russig Friedrich, Direktor
Stephan Paul, lngenieur
Thiele Dr. Eduard, Chemiker
Tiimmler Georg, Oberingenieur 
Wassermann Wilhelm, Chemiker
Werndl Franz, Direktor

Skotschau.
Gert Dr. Siegmund, k. k. Richter 
Scholz Alois, k. k. Zollbeamter 
Zachl Viktor, Lehrer

Solce bei Neuberun O.-S.
Schulze Max, Rittergutsbesitzer

Sól.
Krógler Hans, erzh. Forstverwalter

Stettin.
Starke Konrad, lngenieur

Stuttgart.
Widtmeyer Otto, Kaufmann

Sullowitz-Lobositz.
Roth Hugo

Szczakowa, Galizien.
Doute Rudolf, techn. Beamter
Fiedler Willi, Spediteur

Szczyrk bei Buczkowice.
Antoni Rudolf, Gastwirt in der 

Klementinenhiitte
Glósel Wilhelm, Gastwirt

Tarnowitz O.-S.
Schbssler, Lehrer und Chordirigent

Teschen.
Gross Anton, k. k. Postverwalter

Tichau O.-S.
Bialetzki, Biirgermeister a. D.
Dittrich, Lehrer
Kretschmer Karl, Braumeister 
Muller Otto, herzogl. Braumeister 
Schaffarczik, Amtsvorstand
Schinz, Oberfórster

Timmendorf O.-S.
Kosselek Alois, Pfarrer
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Tomaszów in RuBland.
Fiirderer Max, Fabrikant
Koy Rudolf, Farbereileiter

Troppau.
Hiibel Adolf, Bankbeamter
Sektion Silesia d. D. u. 0. Alp.-Ver.

Trsztena, Kom. Arva.
Vilcsek Albin von, s. Stuhlrichter

Unter-Altdorf bei Wilamowitz.
Jankowsky Robert, Gutsbesitzer

Ustroń.
Heller Karl, erzh. Magazineur
Kubisch Hans, erzh. Rechnungsfiihrer 
Linnert Andreas, erzh. Konstrukteur 
Lubojatzki Anton, Hotelier

Vohwinkel, Reg.-Bez. Dusseldorf.
Fils Bruno, Disponent

Vogtei Chełm O.-S.
Muller Paul, Baumeister

Węgierska-Górka.
Blank Max, Fabrikant
Czermak B., Werksbeamter
Kerth Anton, erzh. Kassier
Krebs Karl, Fabriksbeamter
Langer Rud., Werksrestaurateur
Liberda Arthur, erzh. Forstverwalter

Wien.
Bincer Dr. Karl, Bankdirektor
Bittner Johann, kaiserlicher Rat

Buresch Anton, Privatbeamter 
Demski Georg, Architekt u. Stadt- 

baumeister
Demski Rud., Architekt und Bau- 

unternehmer
Deutsch Viktor, Kaufmann 
Domański, k. u. k. Militar-Kapellm. 
Dux Dr. Max, k. k. Minist.-Beamter 
Frankel Heinrich, Fabrikant 
Ganso Hugo Emil, Ingenieur 
Giilcher Benno, Privatier
Hanslik Dr. Erwin, k. k. Professor 
Hónel Ernst, k. k. Oberingenieur 
Kestel Heinrich, Privatier 
Kreuzig Wilhelm, Kaufmann 
Mauksch Josef, Zentraldirektor 
Mauthner Karl, Kaufmann 
Mauthner Moritz, Oberinspektor 
Morgenstern Alois, Fabrikant 
Muller Hermann, Kaufmann 
Pilzer Leopold, Fabriksleiter 
Rexrot Richard, Farbereitechniker 
Satzinger Dr. Karl, k. k. Finanz- 

Kommissar
Schlesinger Kamilla, Frau
Schlesinger Wilhelm, Farbereibesitz. 
Schorr Paul, k. k. Oberkirchenrats- 

Sekretar
Tschelnitz Bela, Fabrikant 
Ullrich Anton Ig., Kaufmann 
Vetter Dr. Adolf, k. k. Ministerial- 

Sekretar
Weill Dr. Rudolf, Generalsekretar 
Zagórski Josef, Beamter

Wigstadtl in Mahren.
Jeźischek Rudolf, k. k. Notar

Wieprz bei Saybusch.
Guttenberger Josef, erzh. Ókonomie- 

Verwalter

Witkowice bei Kenty, Galizien.
I Schirn Erwin, Gutspachter
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Zaborze O.-S.
Nathan Dr. prakt. Arzt

Zabrze O.-S.
Fricke Dr., Knappschaftsarzt
Jene K., Chefchemiker
Kober Arthur, Bankdirektor
Koczićzinski Ludwig, Baumeister
Lindner J., Ingenieur
Marwitz Christian, Oberingenieur 
Matuschek Heinrich, Ingenieur 
Thies Friedr. Wilh., Ingenieur 
Tracinski Dr., kgl. Kreisarzt

Zawoja bei Maków.
Poten v. G., erzh. Forstingenieur

Zittau in Sachsen.
Just Alfred, Kaufmann

Zlatna.
Hauska Wolfgang, erzh. Forstverw.

Es wird ersucht, jede Anderung der Fersonalien der 
Sektionsleilung bekannlzugeben.

'P
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Neuanmeldungen pro 1909.
---------------------

Arva-Polhora.
Hruška M., Verwalter
Rosenbaum Emil, Sageleiter

Bad Polhora.
Seidler Isidor
Bielitz-Biala.

Bóhm Friedrich, fiirstl. Forstadjunkt, SchloB—Bielitz 
Bohatschek Leopold, k. k. Postoffizial, Bielitz 
Carluy Pierze, franz. Professor, Stadtberg Bielitz 
Chłapowski Dr. Kasimir, k. k. Kommissar, Biała 
Danielczyk Hugo, Hutmacher, Biała
Deutsch Ludwig, Bankvorstand, Bielitz 
Drost Hermann, Bankbeamter, Bielitz
Drost Walter, Bankbeamter Bielitz,
Fanti Josef, Bankdirektor, Bielitz
Finger Franz, Prokurist, Bielitz
Gerstberger Alois, Werkmeister, Bielitz 
Herholz Alfred, Bankdirektor, Bielitz
Hess Oswald, Student, Biała
Josephy Wolfgang, Student, Bielitz
Kascha Leo, Zeichner, Bielitz
Knapik Franz, Kaufmann, Biała
Komorzyński Emil, Edler v. Oszczyński, Bielitz 
Lichtblau Josef, Restaurateur, Bielitz
Manhardt Ernst, Ingenieur, Bielitz
Frau Manhardt Grete, Fabrikantens-Gattm, Bielitz 
Miinzer Max, Tierarzt, Biała
Nowak Stephan, k. k. Kommissar, Biała
Ochsner Hjalmar, Ingenieur, Bielitz
Oelmeyer Th. jr., Bankbeamter, Bielitz
Pollak Bruno, Fabrikant, Bielitz
Reach Dr. Eugen, Oberarzt, Bielitz
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Rokyta Viktor, k. u. k. Hauptmann, Bielitz
Scala Josef Carl, Bureau-Chef, Bielitz
Schremmer Fritz, Fabriksbeamter, Bielitz
Stahura Boleslaus, Bielitz
Frl. Starke Else, Bielitz
Urbanek Friedrich, Farbereileiter, Bielitz
Waluszczyk Bruno, Stadtbaumeister, Biala
Wenzl Hermann, Jurist, Bielitz
Zagórski Viktor, Magistratsbeamter, Biala

Birkenthal bei Myslowitz O.-S.
Dittrich Bruno, Schichtmeister

Bremen.
Plate Friedrich, Kaufmann, Heidelberger-StraBe 4.

Buczkowice.
Herszlikiewicz Alfred, Ingenieur

Dzieditz.
Kroupa Josef, Stations-Kassier

Gleiwitz.
Vogler E. W., Fabriksbesitzer

Kattowitz.
Bóhme, Reg.-Baumeister, Wilhelmsplatz
Fischer Ernst, kgl. Eisenbahn-Sekretar, Mauvestr. 4
Kachel, Reg.-Baumeister, Gustav FreytagstraBe 4
Lodemann, Bauinspektor, KarlstraBe 3
Lux Ernst, fiirstl. Pless’scher Sekretar
Teichler Kurt, kgl. Eisenbahn-Sekretar, Gust. Freitagstr. 22. 
v. Zitzewitz, Reg.-Assessor

Konigshiitte.
Aust Richard, Ingenieur, KattowitzerstraBe
Bartsch Franz, Zimmermeister
Beer Richard, Ingenieur, GirndstraBe 18
Borchert, Amtsrichter
Dahlecke Fritz, Architekt
Imiola Franz, Bureau-Vorsteher, GirndstraBe 20 
Jacob Emanuel, Tischlermeister, KreuzstraBe 
Kioske Karl, Rechnungsfiihrer, TempelstraBe 4 
Kónigsfeld Heinrich, Holzhandler
Kusch Kurt, Masch.-Techniker, KaiserstraBe
Lipiński Anselm, Kaufmann, KattowitzerstraBe 7 
Liischen Hermann, Ingenieur, GirndstraBe 22
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Mandel Ernst, Kandidat, KaiserstraBe 52
Neumann Hugo, Ziegeleibesitzer
Peltason Dr., Amtsrichter
Reichel Eugen, Ingenieur, RaczekstraBe 14
Rieger Otto, Betriebs-Assistent, BeuthnerstraBe 26 
Rosemann Gotthard, Klempnermeister, Kattowitzerstr. 
Rudzki Max, Hiittenbaufuhrer, Kronzprinzenstr. 1 
Schockiel, Rechtsanwalt und Notar
Schumann Dr., Knappschaftsarzt
Stuckenschmidt, Kriminalkommissar, KaiserstraBe 80
Wanke, Rektor, SynagogenstraBe
Wenk Ernst, Bankvorsteher
Zawada Paul, Hiitteninspektor, GneisenaustraBe

Laurahiitte O.-S.
Hlubek W., Hiitten-Ingenieur, WandastraBe 18
Navrath Bruno, Buchfiihrer, KnoffstraBe 1
Scheiblich Paul, Ingenieur, MaystraBe 7

Leipzig.
Holthausen Hugo, Kaufmann
Spetzler Ernst, Kaufmann, Felixstr. 2

Mikuszowice.
Hempel Alexander, Farber

Nicolai O.-S.
Tondock, Pastor und kgl. Kreis-Schulinspektor

Paruschowitz O.-S.
Stoupa Franz, Hiitteninspektor

Perstetz bei Skotschau.
Kokot Karl

Pless O.-S.
Paul, Gymnasial-Oberlehrer
Steuer Max, Lehrer

Rybnik O.-S.
Dudek Max, Ziegelei-Besitzer

Saybusch.
FuBganger Ernst, Baumeister
Kotlarski Franz, Hotelier
Pawluszkiewicz Arnold, Hausbesitzer

Skidzin bei Oświęcim.
Krzemień Adolf, Gutsbesitzer

131



Sosnowice-Srodulka. (Russ. Polen.)
Schuster Rudolf
Schuster Natalie

Tarnów.
Rasp Dr. Alex., k. k. Staatsanwalts-Substitut

Tichau O.-S.
Neugebauer Max, Lehrer
Wydra Richard, Lehrer

Wien.
' Bathelt Dr. Oskar, Hórlgasse 6.
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Der Alpengarten unseres Sektionsleitungs-Mitgliedes 
Herrn Eduard Schtiack, befindet sich Bielitz, Josef- 
strafie Nr. 14. Derselbe bietet teils durch seine natiir- 
liche Lagę, als auch durch die kiinstliche Ausgestaltung 
ein herrliches Stiick Alpenwelt in Miniatur. Die An- 
ordnung der Felsgruppen und der darin untergebrach- 
ten, ca. 500 Arten umfassenden Alpenpflanzen, sind 
der Natur abgelauscht und fesseln das Auge jedes Be- 
suchers, der Freude und Verstandnis an den Schópfun- 
gen der Natur hat. Eine kleine kiinstliche Quelle be- 
wassert eine Meerpflanzengruppe und in dem klaren 
frischen Born baden und tranken sich tagsuber unge- 
zahlte Singvogel und beleben so diese in ihrer Art 
selten bestehende Anlage. Es solite niemand die Ge- 
legenheit voriibergehen lassen, die unvergleichlich schone 
Bliitenflur der Alpenpflanzen zu besichtigen. ----------
------ Sektion Bielitz-Biala des Beskiden-Vereines.
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Ecke der bauptftraBe und Cópferplatz.
Eigentiimer

Karl fjaasmann
Rendezvous aller Ginbeimiscben und preniden, der 
Gescbaftswelt und Kunstler, Cafe ersten Ranges — 
bietet in einer plucbt von groBen Raumlicbkeiten 
alle flnnebmlicbkeiten. --------------  - — ----------

Billard-- und Spiek-Salons, sep. 
Salons fiir Damen und nidft-- 
:: raucher, ::

Ęiille von Zeitungen, Zeitscbriften und JUitz- 
die gelesensten meljrfad), vorziiglicbe

eine 
blattern 
warme und kalte Getranke jeder Hrt, In= und flus- 
lander-Ueine und Cbampagner in jeder Preislage, 
vorzuglicbes Pilsner Bier glasweise, kaltes Buffet 
und feinste Backereien etc. etc. =

Zentrale Lagę, Station der elektr. 
Cisenbabn Babnbof--Zigeuner= 
wald, in nacbster Habe des 
:: Cbeaters, der Post. :: 

Gingange vom Bórseii’ und Cópferplatz
— durcbs Vorbaus. -..- » —■

Bei brillanter Beleucbtung die ganze nacljt geoffnet. 
Kommende berbst--Saison werden meine Kaffeebaus-- 
------ lokalitaten bedeutend vergrdBert. -

sowie

OA D
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Sport- und Touristenausriistung, Herren-Modewaren

d

(l

JOHANN PROCHASKA. BIELITZ
— HAUPTSTRASSE 1—3. “

i Norweger, Schweizer u. Lilienfelder Schis, Davoser, Hall- 
taler u. Leobner Kodein, kompl. Berg- u. Wintersport-Aus- 

€ riistung, wasserdichte Mantel fiir Damen und Herren, 
j Gummibattistmantel, wasserdicht, federleicht.
»Vn® Illustriertes Preisbuch auf Verlangen franko.

~ d«.
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Sjo

X O .K

J O SC J Rotter, Bi elit/.- Biala,
Kunstfarberei und clieni. Wascherei.

Jiam merlieferant
Sr. k. u. k. J Čohe it des durchl. J/errn 

Srzherzog Carl Sfephan 
empfiehlt sich den ćf. C. JCerrschaften 
zu allen in sein /Tach einschlagenden 
c/lrbeiten. — Oorziigliche c/hisfilhrung. 
CPrompte Cieferung. SYlassige CPreise.

(<)

!

z /
x-==

t OGTD6 I iX>I DG i J','!:); i uGTiA) I ujYuC> I i'j !<'.> i OGT<X> I iX>i<,G I iX> i iX> I <)61 (X> i

Tuch- und Schafwotiwaren 
fur Herren-, Damen- und Kinder-Kostume. 
Damen-Tuche und Kammgarne 
in schwarz und allen Mode-Farben. ------

Steirische Touristeii-Loden yl,l,ńn!a)l‘e'‘<, r
empfiehlt die

Tuchfabriks-Niederlage T '

ROBERT TITZ, BIALA 5
bei Bielitz, ZinngieBergasse Nr. 9.

NB. Die Vorteile, Tuch waren am Fabriksorte bei obiger Firma 
TS einzukaufen, sind ganz bedeutend! 40

•7*7  7*7  7*7  7*7  7*7  7*7  7*7  7*7  7*7  *.  7*7  7*7  7*7  7*7  7*7  7*7  7*7  7x7 7*7
/'• I I 1 I f I i I I i i < I I I I I I I I I J '
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Knaben- und Madchenkleidern. GrdBte 
Auswahl in Touristenanziigen, Wetter- 
kragen, Lodenrocken, Ulster, Raglan etc.

Wilma Heller, Bielitz,
Borsenplatz Nr. 7.

2). ęT)\e\\\x
empJ\eV\\ se\n neuassovY\er\es cjrosses 
<£acjer 9on^3u>)e\en,So\A- unA 2)\\\)er- 

v)aren ęo^he e\ne ^jvosse ^\usv)aW guV 

cjeVen&er^Cerren^^amen-u. CpenieV 

vAvcen 'z.u ermass\g\en V\W\gs\en^re\sen.
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Deutsche! Nordmark-Zflnder!
—---- ---------------------------------- (Schweden.)
Selbe sind vorziiglich, nicht teuerer ais andere gute Erzeugnisse 

und Ihr unterstiitzt daniit ohne Kosten fiir Euch die gute 
deutsche Sache!

Erste schlesische Ziindwaren-Fabrik
RUDOLF KRETSCHMER, BIELITZ (óst. Schl.)

Photograph 
BIELITZ, Hauptstrasse 
-------(an der Briicke)-------  

empfiehlt sich fur 
alle in sein Fach 

einschlagigen Arbeiten.

Josei Ranfil
Feinkost-, Wild-, 
G e f 1 u g e 1- und 
Fisch-Handlung.

Likóre, Kognak, 
Wein, Champagner, 
Obst, Fleisch- und 
Gemiise-Konserven.

BIELITZ,
Bahnstrafie Nr. 2 A.

(śa—1
••••••••••••••••••■•••••••••••••■•••••••••••••e

• |«i Telephon

lelitz 337
Jeden Sonii- und
Feiertag ----------

KO NZE RT,
Billard und Kegelbahn.

••••••••••••••••••••••••■••••••C•••••••••••••••
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L ^ci^anl^a, 
(5. Danielezgl^) Thiela. 

Gegrundet 1840.
Spezialitiiten in Touristen-, 

Jagd- und Reisehiiten.

Depot der
k. 11 k. Hofhutfabrik P. &. C. HAB1G, Wien.

F.eparaturen 

werden rasch 

und billig auf 

das beste 

ausgefiihrt.
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Feinkosthandlung
BIELITZ, Niedervorstadt, Hauptstrasse Nr. 4

Friihstuck- 
stube.

Moet&Chandon 
White star.

empfiehlt sein 

reichhaltiges 
Lager in allen 
fur die feine 

Tafel und Kuchę 
einschlagenden 

Artikeln.

Touristen- 
Proviant. 
Heidsiek und 
Monopol sec.

Schuhwaren-Erzeugung und Lager
□ □ q 

c;

Kaiser Franz Josefstrasse Nr. 9a — vis-a-vis Hotel Kaiserhof
empfiehlt sich zur Anfertigung von Sport-,
Jagd- und Bergschuhen in solider, gediegener 
Flrbeit bei reellsten Preisen, ebenso auch 
aller eleganter, moderner Fussbekleidung in 

neuesten Formen und Farben. = 

REPRRATUREN prompt, exakt und billig. 
Stets neuassortiertes LćlGER in modernen 
MMEN-, HERREN- und KINDERSCHUHEN.

$S==ir- =— =

□ □ r
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a s 3 □ a a a lec b b b b b b e
3
3
3
3
3

KARL EHRENHÓFERS
Spezerei-, Wein-, Sudfriichten- u. Delikatessen-Handlung 

BIELITZ, Kaiser Franz Josef-Strafie
vis-a-vis Hotel Kaiserhof 

empfiehlt sich den geehrten Herren Touristen als 
beste u. billigste Einkaufsąuelle fur Touristenproviant.

B 
B
B 
B
B

3 3 3 3 3 3 3 3EE B B B B B B B

’ Kaj. Salamonowicz,
Spezerei-, Stidfriichten-, 

; Wein-, Delikatessenhand-
> lung u. Friihstiicklokale,

BIELITZ, Bórsenplatz 6, 
empfiehlt sein reichhalti-

> ges Lager in osterr.--ung., 
- Bordeaux--, Rlfein- und spa--

nisdjen Gleinen, franzbsi-- 
sdjen Kognak, Couristen-- 
Scljnapsen u. Cikoren, enql.

1 Porter und Pale flle.------

■l

d GouristcnsflJroviant.

‘Feinkosthandlung

GeyerOanftl
Inhaber Alfred Geyer

BIAŁA, Hauptstr. 16,
Telephon 42/1V, 

offeriert
Touristen-Proviant
in reichhaltiger Auswahl 

sowie
Weine und Delikatessen 

aller Art.
F rii hst ii ck-Stu b e I

1

I!

i

Decken Sie Ihren Bedarf an

Drucksorten jeder Art in der

Buchdruckerei R. Schmeer & (i. Bielitz
Elisabethstrasse Nr. 7

dann sind Sie sicher reell, prompt 
und billig bedient.
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