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Konipakova. 431.

Krutoigorova. 431.
Matuga. 429.

.Miike. 329.

-Mororan (Japan). 373.

Nidia. 3S2.

Neu Wiju, siehe öwinwiju. 444.

Nürohgeirsk. 85.
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Nombau, >iehe YOBgtm P(k 444.
Oblukowiua. 432.

Opda. 429.

Otani (.Tiiimn). 207.

l'iiiita Arciifls (Costa Rica). 277.

]'u->:iii, siehe Fiisan. 432.

t^aiiUiiiruiito. 444.

Suminoye (Japan). 327.

Swinwiju oder Neu Wiju. 444.

Tiuttho oder Tyutikha. 152.

TBimimi (.Tii|)aii). 270.

Tviitikha, siehe Tiiitcho. 132.

l'tka. 429.

Wladiwostok. 202. •

Woroffnki. 430.

Yahi-Fliiß, Der Amiiiiyoku K«n oder
und seine Hafen. 438.

Toldnacbi. 377.

YongMn Po odor Nombau. 444.

Südlicher Stiller Ozean (Tit. XII).

Adiniralitütfi - Inseln, 8egelaaw«BiUi|gen für

Hiifen der . 46.

Alexishafen in Drut-^rh Ncu-(iuiiiea. 7)0.

Barbara - Kanal, l'^eucrliiiid, Untiefen und
Ankerplätze in den Eiufalirten zum ——

.

276. Berichtigung hierzu. 386.

Bismarck - Archipel, Geseitenvcrfaältniaae im

Douglas-Bucht. 276.

Hansa-Bucht (Neu-Gtdnea). 278.

Hyäne-Hafen. fek^ebniraiMiiigfürdeD . 47.

K«p Horn. Buchten und Ankerplitze in der
Cmjfebunji von - - .

27".

Kap Ndoua, Kiehtfcuer auf — 4S).

Kelaua-Hafen, Ansteuenuig de« s. 47,

Las Casa8-BiMlii,IiiaelNuevA(New Island). 275.

Magcllan*6tn6e, Fthrt dnich die und die

PalapoDiwhcn Kanäle. 43.

Manglar Alto (Ko\iador). 621.

Matnpi, Von Sydney über Noumea nach—. 49.

Noamfia, Von Sydney über— nach }fatupi. 49.

Birtagonisclie Kanal«, Fahrt dnreh die Magdlan-
Stnific und die — n — . 13.

I'eter- Hafen, Fremli - 1 nseln (Busniarek - Ar-

ehipel), 1'>1.

I^edra-Buchi, Picton-lasel. 270.

Port Vaa. 50.

Puerto (irandi. 275.

Puerto Mondes, Du(|ue of York-Iiistl, Wcst-
Pataponien. 277.

Seeadler- Hafen, Scgclanwcisung für den .

46.

8y«lney. Von — über Xoutuea naeh Matupi. 49.

Windhund-Bueht, liisi'l Navniino, Aukerplatzc

in der — . 27.'».

Wulaia (\Vulyu)-Bucbl. 276.

Wttlya-Budit, stdie Wulau-Bucfat. 27G.

Kura -undGe»chwindigkeitaindikator fürLuftschiffc.
R. Toppv tiOO.

Larsen. .1. J: Ckr KomiH-nsalion und I)evia,tionB>

bvsdmmuns der Koropnattc. 317.

Leiek, A.: Em Ver&üiTcn xur AaBwertnng astm-
nomisf'brr Ortalitttimnituigeo im Ballon bei

Naeht. :;•_>].

Leuchtfeuer, Große Sicliiwiitc eine« —». 2s(i.

Liepe, 11.: Temperatun»chwaiikungen derMccrea-
Oberfläche von Oueraant bis St. Faul-Fds. 471.

Lörtuii^r /wcihöhenprableaM in der Karte.

A. Wedemeyer. 489.

Lftwe, K.! Storndistanz-Tafcl. 498.

Lotungen, Tiefst*— S. M. S. Planet« 1910
unter dem Kommando von Korvetten kapitäti
Dominik. 16.

— des Kabeidampfers Stephan« atif der J^trii-ke

Monrovia—Pemainbuco 1911. 225.

Lüteens, K.: Die Grüße der hauptHächlichsten

Windgebiele auf dem Meere. 2(55.

— , -: Die Verdunstung auf dem Meere. 41ii.

—, -: Vermessungen und Hafenbautcn in Chile.

624.

— , Bcaonchung: Mcereaiuulde. Hammlang olka-
tnmlicAer Vortrage zum Ventindnia der muäo*
nalcn Bedeutung von Meer- und .Seewesen.

4. .Jahrg. HfU 1, 0, 10, II u. 12; .'). Jahrg.

Eft. 1, 2 u. 3. 5<) u. 2sl.

^f-i Besprechung: M. P. Kutzki, Physik der
Brde. 217.

— , •: Besprochung: Kayaors Phvnk dea Meena.
2. Ann. 62.5.

— , -: Bcsprc<>hung: Haadbueh fQr Kataribeande.

1. Bd. ti2&
Luftdruck, Hdandaen von acht Segelschiffen

auf «lein Nonlatlantischeti Ozciui und niiilripT

— bei »im Azoren im NovendMT l'.UO. .T eiit /st- Ii.

134.

Luftschiff. Kurs- und Qeschwiudigkcitsiiidikator

für —e. R. Topp. 609.

Luftspiegelungen und auffällige Strahlen-
brwhuugen. 3.3**. Ult. 510, .''.73.

Lufttemperatur, Aiir.i rut \v<iliuli( h luihe -cn und
Wassertemperatureii im Roten Mivr und im
Persischen Golf. 101.

— und Wassertemperatur sowie relative Feuchtig-
keit und Niederschläge, beobaeht<*t auf einer

lU'iw na<h der Weslkiiste Sütlann riku- und zu-

rück von Dr. Uarrv Alever. Bearbeitet von
Dr. W. Eren necke. M.*

MagiH tiseh, Die -— i" .pi klination in Tsingtau

und ihiv jährliche .Vuderung. H. Meyer-
mann. 144.

—c I^kalatöruiwe» auf den zu den Ostkarolinen

gehörenden luaebi Eten und Pmuqie. 105.

Medaille, Verieihung der Seeirailen-— mit Di>
plom. 691.

Meeresoberf lailit i'rminTatursehu anklingen der
— von Ouesaant bis St. Paul-Fels. H. Liepe.
471.

MeercN-, t rrmi n iijrt'M. l'hcv die — zwischen Knj>

Horn unil der I>a I'lata-.Mini<lung. .1. Klaehn.
647.

Meldau, H.: Zur Kompensation der Fluid-

kompame, imbesondcre über stabförm^ D-Kor-
rektorrn. :^0

Meteorbeobai ht n ii):en auf f^ee. .1. Piass-
mann. 191.

Meteorologisch, Das koreanische —e übeer-

vatorinra. Sturm- und >\'etterKignale an der
konaiii-^<hcn Küste. .T, Heieht. Hl.

— Siiiiunlung—er Photographien durch das Wetter-

bitn>uu der VeEeinigten Staaten Nordamerikaa.
446.

Methode, Über eine neue einheitliche — tur

nautischen und aeronautischen Ortsbestimmung;

aus Gcstimsmcssungen. III. Teil. A. Brill.

71. Herielitigung hierzu IGS.

Mcy, Die Passatwinde des Nordatlantischea

I
baeans. 170.
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.Meyer, H.: Luft- uml Wuss-rlcmpcratiir sowie

relative Feuchlij^keit und Niwlerw-hlüge, beob-
achtet auf einer Keiee nach der Westkäste
SOdamerikaB und zurück. JJearbeiteC von
W. Brennecke. 64.

MeTermann, IS.; Die magnetiM-ln I )<'kliii:ilii)n in

t'singtau und ihre jährliche Äiulerung. 144.

Möller, J.: Übungen im Beobachten mit dem
8«ctaiiten bei trübem Wetter und im Zimmer.
27a

— . -: !l«'siinvhiinf;: (.'. t<( hi ilinn um! If, Meldau:
IVr mutbcmatiM^hc Unterricht an den deutschen
Navigationsschulen. (104.

MonddiBtansea, Zv von Sehsper: Über die

EigcnbereduMitig der — tum. l04.

Nachrichten, Funkcntclcgraphischc Wetter— an
Schiffe auf dem ii^thchen Tote des Nonlatlanli-

scbeu Ozeans. 440.

Kautiseh, Über eine neue einheitliehe Methode
tau —en und Mironautischen Orisbestimmung
ans OestimnneiHningen. III. Tdl. A. Brill.

71. Bcrichtigun>; liier/ii

Niederschlüge, Luft- uiid Wa^scrlcnnKTatur so-

wie rdathfeFeuchtigki it und — , U'oWhtet auf
ofaier Rdee nach der Westküste Südamerikas
nnd zurSdcvon Dr. Hanr Meyer. Bearbeitet

von W. Brennecke. <i4.

Nordatlantischer Ozean, Wodurch ist die

hohe Warme Europas und des —n —s bediqglT
W. Köppen. 113.

. Reimrebe ron acht Segelseliiflien anf dem
- II — und II ir-dripcr Luftdruck iH'i den Azoren
im November I'JIU. Jentseh. 134,— —, Was«erhi>rten auf dem westlichen —n — . 156.

, Funkentdegraphiacbe Wetterwudundilen an
Sduffie anf dem flitliolion Xale dee —n —e.

446.

Jwf .

nordirestafrika-

Oberfläehen^^alzgehalt, Beitrage zur Kenntnis
des —es im Stillen Ozean.

Oberfliiehcntemperatur dea

nkchen Auftriebf^bietes. 593.

Obolfnskv, W.: llamburpinohe Re^i«trierhallon-

Anf-rir^r vniii s. 1,:. AiiL'ust ]'.)]('. 2".

Uböervulorium, i>a.x koreanische MetooroludiR-he—. Sturm- und WettcrKignale an der kwea-
lüzchen Küste. J. BeicJit. 84.—, EmfOhrnniir der WdtSBdt In PortuMi und den
|K)rtu|u^icsi.<chen Kolonien. I^a^rc der iistrum)-

inijichen —cn von Tapada-Lissabon und I^orenzu-

Marques. .jf)8.

O r t sbestimmung, Ein Verfahreo zur Auawertung
astronomischer —en im Ballon bei Nacht
A, Lcick. \\2\.

— , Uber eine neue einheitliche Methoile zur nau-
tischen und . aeronautischen — aus (Je!*tirns-

messungen. IIL Teil A. Brill. 74. Bc<
richtigong hienm 166.

Ost!*''*'. I>ie Eisverhiiltriisse des Wiiitorn lOlO/ll
in den uußerdeutfchen (iewä*!.>iirn der — sowie
an der holhindischen Küste. Xiu .

Ozean siehe auch Atlantischer, Nordatlantischer
und Stiller Ozean.

Ozcanofiraphische ArlK'iten der deut.ichen Ant-
arktisehen E.\pe<Jiti<m. W. Hren necke. 1. Be-
richt. :5.-)0; II. Bericht. 4G4; III. Bericht. 6^.
BcricbUgungcn hierzu: 4ö6 u. 632.

OaeanograpSiiseh sidie auch hydi«;gni|ihiBch.

Pampn o. Auffallend nördliches Auftreten und
Dauer eines — . 28l).

Pas.sat^:reiize, Die äquatorialen —^n und der
Kalmengürtel des Atlaiitischeti Ozeans zwischen
24° u. 31» W-Lj?. im Jahre 11XJ7. T. Wend-
ling. 57.

Passatwind, Die —c des Atlantischen Ozeans.
Mey. 170.

Periodendauer. Über die — der Eigenschwiu-
>ruii;^en des Adriatiwhcn Meen». A. Defant.
1 III.

Phunologisch, Die Wittcnuifj; und die —en Er-
scheinungen zu Tsingtau in dem Jahre vom
Dezember 1909 bis cum November 1910. 641.

Photographie, Sammlung meteorokigiBcher —

n

durch das WeUerl)ureau der Verein%ten Staaten
Nordamerikas. 446.

Plas.^mann, J.; Meteorbeobaehtongen auf See.

19L
— , -: Beobachtung verindeiiicher Sterne anf See.

."i2'.t.

Polar, 1 )ic Eisverhältnitwe der nord—en Meere im
Jahre ]9in. A. C. Reichard. 215,

Preisausschreiben der Deutschen Meteorologi-

schen Oeselbcfaaft. 687.

Rechenstab, Höhenazimut— . Kohlschßtter.
t )«).").

Registrierballon, Hamhurgische — Aufstiege

vom 8. bis 13. August 191(>. W. Obolensky. 20.

Reguliernng, Eigenschaften unter dem Einflüsse
der Geseitan stcuender FluAlinfe und deren —
im IntcroBseder groAenSohifEslirt. A. T.Horn.
5'J5.

Reiehard, A. ('.: II vdrogniphisehe Beobachtungen
bei Helgoland in den Jahren 1893 bis 190B. 130.

— , -: Die Ebverhiltnlsiie der noidpdaren Meere.
215.

—, -: Hydrographische I5e()l)a< htuiigen der üchwe-
dischcn Expedition nach Spitzlxrgcn 1906. 901.

Reise, Schndie Segelschiffs—. 156.— zwischen Wladiwostok und den Hitfen Kam-
Chatkits v(^ni 14. Juni bis l.'i. August lOi iS. 32:5.

Reisen deutscher Scfrelsch i f fe. von denen
im Jahre 1!)(J*J metno, luLischc Tagebücher bei

der Deutschen beeuarte eingegangen sind. 3.

— Blehe anch Fahrt und Heimreisen.

Beisebcrlehte. Ans den—n TanächilTen derKaiser-
IMcB luniiie ni der Hmdclsaiwrfaie.

a. Ans den Reiseberichten S. If. Schiffe:

» Bremen« , Komdt. Vr. Kapt. (ioette. West-
licher Strom an der ehilenigchen und peru-
anischen Küste. S81.

»Condor«, Komdr. K. Kapt. Kranzbühler.
WitterungsvcrhiUtnisst' au4 der Reise von
Suva auf Vitti Ix^vu imoh Nauru, 21. bis

29. Oktober 1909. 1U4.

»Oormoran«, Komdt. K. Kapt. Siemens.
Schwerer Sturm auf der Fahrt von A|>ia

nach Nonmca am iCi. u. 27. Mär/ I!M1. XWt.

• Emden , Komdt. F. Kapi. N'o I h rl liun.

Fahrt durch die Magellan-Sirulie und die

Patagonlschen Kanäle. 43.

»Hansa-, Komdt. Kapt. z. S. Feld. Msissen-

haft«s Vorkommen von .\luen iVstlich von
den Kleinen Antillen. fiT*,

»Hertha«, Komdt. F. Kapt. v. Tscdoni.
Castries-Bucht. 95.
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»Mövc-. , Aufgaben der— als Vi i ini— iiDfrsiichiff

für die Ausn>iR> nwh Südwt»Ufhka. 592.

»Panther«, Konult. K. tmfL Frhr. .Müff-
ling. Wind-, WUtenuMB. und SaevaMlt.
n»e in der RSste von eödwnt-Afrikm von
Januar biw März IDIO. 47.

»Planet«. Komdt. K. Kapt. Nippe. Segd-
anwciHiing für Hifan der AaminUtfto-
loKln. 4&
—, Koindt. K. Kapt. Dominik. Oeeeiten-

verhältnisBC im Hisnmrck-.\rrhip«'l 4>!.

. Von Svdnov über Nonnu-u nach
llHftopi. 49.

. Strom- und WindverhältniMe »u(
der Fahrt von Matupi nach Brisbane, 21. hb
aO. März 1910. '>H).

. Temperatur- and Salxgehalts-

birtimmitngen imsikiweBtliehenStiUeaOiean.
521.

. Wind- und Wetterrerliiltefane im
BSsmarrk-Archipel 1910 '71

. Wind- und .•^iroiiivi rlialiniH^f auf
der Falirt von 8inj:a|it)r<' iiaili Fricdrifh-

WilhelniHhafcn vom 17. Oktol>er bis 10. No-
vember 1910. 022.

»Sperber«, Komdt. K. Kapt. Schmidt.
Von DaresHalain über Di^ äuarez iwch
Kapitadt. 98.

h. Aus den K* is< bt i i« ht* u von Schiffen der
UandelHmurine:

D. »Achaiu«, Die Kecde von Misrata (Tripo-

lltanien) vom 1 (Hfi/in- \V. Bi tte. 47.

— Grolie S^ichtwoitc ciiits? l>'ii<'ht{uuers. Vom
I. Offizier W. Bette. 280.

D. > Alexandria«» KapL B. Nies. Auf-
fifdlend nördliches Auftreten und lang«;

Dauer einet* Paniporo. 2S0.

> Alsterkamp > , Kapt. W. Müllfr: .Stixlwn.

279.
—,

: Änderung der WindgcHchwiodigkdt
mit der H«hc 57«.

T>. - Ainltria
, Kiipl. Deiiiat : TaiflKpicgclun-

p ii und aiiffalli^'e StrahlenbnH'lniii;rfii. Vom
III. Offiz. H. Schmidt. 573.

I>. >AnHwaid>, Womerhoe«. Vom I. Offiz.

B. Wendline. »70.

»Artemie«, Kant. E. Bflschen: Seebeben.
280.

D. »,\.>iilia'. Kapt. Brambeer: Luftspicj;«-

lungcn und auffällige Strahlenbrechungen.
338.

> Athen»'«. Kapt. l)rei('r: S-«!»-!)»!!. 270."

D. - Batavia«, Kaut. t,'. KuLi; Lnftspicjit"-

liingen und aulfiuliKe Strahknbcechunnsn.
4l!l.

I). »Berlin-. Siiitillation der VenUB. Vom
II. üffiz. .1. Schacht. 104.

D. »RitBchin«, Kapt. Simonsen: t^trom-

beohaehtongen in der Stnfie von OilmdtMr.
10(5.

D. >Hran(lei)burg
, Kapt. Morgenitern:

Aufieigewübnlich hohe 8ee. 512.

D. »Caprivi«, Kapt. A. Iloltiinp: Sn-brlHMi

an der spanischen Küste. Ii Ml.

D. it.'hcru.skia
,

Kapt. Kreyc: Aulkr-
gewöhnlieh hohe Luft- und Wassertempe-
ratnren im Koten Moer und im Petaflchai
Golf. 101.

—
,
Kaj»t. Sachcr: TrtllH-ii des -

, II, A. L
nach Verlust der .Schraube im Nordallun-
tiachen Oaean. 212.

D. »Coblenz«. Kapt. H. Ilaonem r: I'tt. r-

Ilafen, Frcnch-InM'In (Bismarck - .Vrchi|>t?lj.

154.

»Flottbek., KmOL UaA: Seebeben. 279.

D. »Friedrich derOroSe«, Luftapiegelun-
p'ti 1111(1 auffällige StndilcnhnThaBigen. Vooa
II. C)ffiz. 15. Nientudt. 338.

D. >Urelf8waId . Kapt. C. Ehlers: Ver-
lirbtes WaBser. 281.

D. »Hessen«, Kapt H. Schaefer: Luft-
Kpiogelungen o. aoifiUigieStnUenbndNingeo.
511.

D. »Irmgard Horn«, jKa^ W. Möller:
Grjtiiken (Öüd-üeoipen). 884.

D. *Kattentnr»«, Kupt. C. Maseliua:
Wracke auf dem Farv;tihar-Riffe und Strom-
verseUtungen auf dem W ege dahin. 5(>>.

»Kurt . Kapt. W.TöniKscn : Stebcbcn. 2s<>.

I). »Linden«, Kapt. C. Mildahn: SüdUcht
am 25. 8e|)toraber 1909. 105.

D. Mai Rickmers , AsU-lnsebk Vom
I. Offiz. Baum. t»ti.

1). Navarra . Ka|)t. ( Stcffan: Luft-

spiegelungen und auffällige cjlrahlenbrc^ hun-
gen. 449.

I). »Prinz Eitel Friederieh . K&pt.

H. Hansen: Luftspiegelungen und auf-

fällige SirablcnbrechuDgen. Vom III. Ofßz,
H. Boro. .'»"4.

D. »Prinz Oskar . LuftdpicKelungen und
auffällige Strahlenbrechungen. 510.

1>. »Prinz Sigismund*, Kapt. 1). Lenz:
.\lc.\is-IIufcii in l><>ul.>ch Xcu-tJuinca. .50.

V. bchuumburg . Kapi. R. B. Hohlfolii:
Port Otear (Colombia). 97.

»Schalall', Kapt. Chr. Johnen: Zufluciitii-

rtellcn für SemffbrQchige in der Umgebnng
von Kap Ilurn. I4(>.

1>. Scbara
,
Kapt. .V. Carsten^: .Mftiij:lar

Alto tE«-uador). tLM

«Seienc«, Kapt. K. Peters: Gewiiicrböen
im (lolf von Oüifomien. 573.

H Sicilia , Kapt. Reimer; Ijift.-iiiicL'rluu-

gcn und auffällige Stnihleniireihuiig. »II.

Kabel-D. '8tei>hnn . Kapt. t'ornelius:

Lotnniten aul der btreckeHoorovia—Pemam-
baoo. 1911. 225.

D. TKintnu , Kapt. .V rtelt: Reis«- zwi-ehen

Wladiwoi«tok und den Uäfen Kainchatkus

vom 14. Juni bis Id. Augast 1906. 323.

zur KcntittiU des Ober-

en

Sal/;: i li^i 1 1 , Beitniut

llarllCll CS im Sllllrll ( )/r;l|l

Salzgehall sl)est i m in n iig, Temperatur- mal —
im südwcstli* heu Stillen Ozean. 1910. 521.

Sammlung dci- lW'4)lmchtnngai von Uimmd«-
erHohetnungeii. 147.

rii(i|ii^rai>hieii dunh dan
Vereinigten Staaten Nonl-

nictc<in)linii.-.chcr

Wcttcrburean der

amerikas. 440.

Schaper, Zu —

:

der Monddistan7.en
liiffalirt. K
der (iezciten

Uber die Eigeubereciuiunff
m*w. 104.

cii-chaftcM unter dem Kinflu-.~t»

stehender FluUliiufe luid »leren

dar groAen —

.

«.

Regulierung im Interesse

A. V. Horn. 595.

Schiffswege naoh und von drr Java-See.
— Biche auch L)an)pfcr\ve<^c.

V. Schleinitz, Vi/e • Admirul a. D., E.v/.ellen/.

Pihr. — t. 1.
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liir-tniimiitc (Ut Kriegs- undV. .^L- h<"ni l)f r 1^ :

Ilandt'lsiuariiK

&chott, G.: BeeprecbuDp: 0. Krümmel, Uand-
bwfa der Ozeanographie. Bd. II. 577.
—. -: Ikspreohiiiijr: Kon. XedcrlandKch. .Metiorol.

luetituut. N. 1U5. OceanQuraphiscbe cn Mei«-
orakMÖsche Wattnemiiunn m Kaap Goaidahii.
386.

—, •: Besprechung: Kon. Kederhrndsdi Metwrol.
Itietitnnt. N. 101. fVrnnojrriiphischc cn Mete-

orologische Waamemingcn in den Indischen
Öccaan, September, (mober und Norember
1856-1904. 387.

Schulz, B.: Die 8tr6mnngen und die Temperatur-
verh!iltnis.«e ' " •

»i •

41 1- N-Br.
177 u. 242.

Schwankung, Temperatur —cn der Meeresober-
fliclieTonOneaMintbiBSt PkiuUFds. H.Liepe.
471.—enin der Höhe der TniiHK^phäre. W. Küppen. 99.

Schwingung, CImt die Periodeiulaner der

Eigen—en des AdriatiHcheu Meeres. A. Defant.
119.

Scintiliation der Venns. 104.
fSeebeben. 279.
— an <ier -spanischen Küste. 10C>.

öeeverhiii tnissc, Wind-, Witteruogs- und —
nn der Küütc von SOdwest-Afrika von Januar
bis März 1910. 47.

Seewarte. Die Deutsche — . Reisen deutsober
8egel#whiffi-, von dcncii itn .Jahre 1JK)9 metc-

dt^ Stillen Ozeans nördlich von
eihfiehliil'ilich des Ik'Hng.- Meeres.

hei der -n cm-orologifiche Tagebücher
gegangen »ioA. 3.—, — : ScbiffHwege nach und von der Java-See.^ 6. ,

Strömung, Die—, — ; Dampferwege von Sndafriica nach AuBtraüen. ~

—

lf)5.

— : Dampferwtye von Durhnn nach ihn Durch-
führten in das Malaiische In>elniei r ixler nach
dem GoU von Bengalen. 3U3. Berichtigung
hiemt: SSO.—. — : Dampferweee von Japan nach SiUrien.
6R^.

— , Krneuter Versuch mit vollkommeneren
NachtBtunna^nalen an der deutschen Kiute. 169.— .
— : We Witterung an der dentachen Kfiste,

sielie Witterung.
— . : Die Kisverh!dlnis.>ic an der deutschen Küste

im Winter 1910 11. 345.

— , — : Die Eiaverhältniaee des Winters 191U/11 in
den auflerdentachcn GewSssem derOstme, sowie
nn der holländischen Künste. 157.

— , — : Ik'richt nlx-r die ;il., auf der n ab-
gehaltenen Wettbewerb-Prüfung von .Marine-

chroiu.metern. (Winter 1910—1911.) 4UÜ.—. — : Verleihung der —n —n - Medaille mit i

Diplom. 694.

Se«- warten-Medaille, Verleihung »lor mit
Diplom, f.94.

Seirefanweisung für

iiiselii. 4(3.

Sc^elacbiffe, Reiaen

Signal, Erneuter Versuch luit voUkommeueren
Nachtstorm- —en an der dentedien KUste.
169.

Spitzbergen, Hydrograpluiclie Bsohaditungen
der HchwediM-hen Expedition nach —. i90S.

A. C. Reichard. 301.

Stäben, J.: Einige Mitteilungen über dieWinter-
tönne Ostasiens und der Sturm vom 8. bis

11. November 1910. 138.

Stnhlherg. W.: IVetipreehung: O. Sehott, Phy-
sische Meereskunde. 339.

Steffens. O.: Die EisveifailtniBBe an den deatadien
Küsten. 633.

Sterndistanz-Tafel, K.Löwe. 498.
Sterne. IVoliaehtung veränderlicher — auf See.

.1. IMalhnann. r)29.

Stiller Ozean. Beitrage zur Kenntnis des Ober-
flücbensalzgebaltea im —n — . 527.

, Die Strömungen und die T«nperaturverhält-
ni>,-<c (iis — n s nördlich von 40- N-Br. ein-

&chlie(")lieli des Berinir-MeiTCs. H. Schulz. 177

und 2 IL'

——,
Temperatur- und SalzgehaltslHstinunungen

im sOdwestlichen —n — . 521.

Störungen, Magnetische Lokal— auf den zu
den (jHtkaroIinen gehörenden Inseln Eten und
l'onap«.'. 1U5.

van der Stok, J. P. : Klementare Theorie «1er

Gezeiten, nebet den (ie/eitenkonstantcn der

wichtigsten Ort« des indiM-ben Archipels und
anderer Uafenplätzc. übersetzt von E. H err-
mann. 227, SC« u. xa.

Strahlenbrechung, Luftspiegelungen und auf-

fällige - en. :K!ö, 449, 5l0, 573.

_ in und die TemperatorvaMlt-
niBse des StiUeiiOiQniM nöidlidi von 40» N-Br.
einschließlich des fiertng-Meeraa. B. Schuls.
177.U. 242.

—cn, L'Imt die Mf« rc^— zwischen Kap Horn und
I der La Pkta-Mündung. J. Klaehn. 647.

j
Strom, Westlicher — an der chilenischen und

I

peroanisehen Küste. 281.

I Strorobeobachtungen in der Straße von

(Gibraltar. 106.

StromverhXltnisse, Wind- und— auf der Fahrt
von Singapore nadi Friedridt-Wühebnahafen
vom 17. Oktober Ins 10. NovemW lOlO. r,22.

— und Wiudverhidtni.sse auf der Fidirt von .Mutnpi

nich Brisbane iL bi.s März 19 in

Halen der Admiralitätis-

Stück, E.: Besprechung: O. Krümmel, Hand-
buch der Ozeanographie. Bd. II. .'^77.

Stürme. Einige Mittcdungcn ülicr die Winter

—

OsliLsiens und der Sturm vom 8. bis 11. No-
vember 19H). .1. Stäben. Iiis.

Sturm, Einige Mitteilungen üWr die Winter-
stünne Ostasiens und der — vom 8. bis 11.

N(»vember 1910. J. Stäben. 138.

Schlecblea Wetter (Sand—) an der chilenischen

SaipetericOste Ende Jnni und Anfang Juli 1911.

deutsclier —, von denen ;

Im .Tahre 1!K>9 meteorologische Tagebücher b«
«1er I)ciit-;chcn Secu;iiN' . ingtgangen sind. 3.

Sege Isehif fsreise, Schnellt' - 15i>.

Sextant, Übungen im Beobachten mit dem —en

bei trübem Wetter und im Zimmer. J. Möller.
278.

Sichtweite, tlroße — eine« Leuclitf« uir-, 2sO.

isignal. Da« Koreani-^che Metecmtlogi-sehe Ubf*er-

,

Tftloriam. Sturm- und Weiter- —e an
koreanischen Küste. J. Beicht. 84.

— , S<-hwerer — auf der Fahrt von Apia nach
Noumea am 20. und 27. Märs 1910. 336.

— siehe auch Pampero.
Sturni-iirnal. Das Kürcani.-.rlie Mcieornld^q'-rhc

< »Itscrvaioriinu. —e uml Weitcrsignule an der

Koreaniseheu Küste. .1. Beicht» 84.

—, Erneuter Versuch mit vollkommeneren Nachts
—CTi an der deutschen KArIc. 169.

Süd Ii- Iii :un 25. SeplemlM T 1909. 105.

Sü<ipolarL'xpeditiun , ( Je/eitenbcobachtungen der

deri französischen — . r)ll.

I
— siehe auch antarktiM;be Expeditionen.

Digitized by Google



X

Taf<"l. StirnWihianz— . K.Löwe. 498.

Talus s () r a p h i äch, KOdgliolieB itJlwiiirheB —

«

Komitee.
Telcgraphis<-h. Funken—e Wetteraaebriditeo an

8<'hiffo auf dem öj^tlichen Teile des Nord-
allaQlisclieii Ozcaiis. 440.

Temperatur, AttSergewOhnlich hohe Luft- und
WaMer—en im Bolen Meer und im Ferrächeii

Oolf. 101.

— , Die Striiinuiigfii niul ili»' —vorhiiltnissc des

iStilli'ii Ozeans iiurdlich von 40"^ N-ßr. cin-

M-lilio(Ui<'li iii-s Bo^-Mecree. B. Schule.
177 u. 242.

— , Luft' «od Waaser—, Bowie rdatire Fenchtlg-

kdt und Niederschläfi^, bt-oharbtot auf einer

Kcisn nach der WcMtkfisle büdaiuerikaü und
/urück V. Dr. Harry Moyer. Bearbeitet voo
W. Breuuecke. W.

—, OberBichcn— des nofdirertafrikaniM^ien Anf-
trich'Tf'bietos. .'»9!!.

tind f^alzpohaltslM-stiniMuiiigcn im püdwestliclu'ii

Stillen Ozean. lOJO. .">21."

Temperaturschwankungen der Meercsober-

fliehe von Oveaeant bis 8t. Paul*Fdfl. H. Lie pe.

171.

Ttrminfahri. Der Beginn der ("sterreieh Lachen

-cn im .AdriatiseluMi Meere. 117.

TiefHcelotungcn B. M. S. »Planet» 1910 unter
dem Kommando von Korvetten«EapitSn
Dominik. Iii.

Topp, R.: Kur»- und fiesohwindijrkcitsindikator

für Lufisehiffo. <i(>;i.

Troposphäre, Schwankungen in der Hohe der
\V. Koppen. SM).

Tsingtau, Die magnetische Deklination in —
und ihn' jährliche Andenmg. B. Mevermann.
144.

—, Die Witterung und die phiinologisehen

Erscheinungen zu — in dem Jahre vom De-
zember 19Cw bis zum November 1910. 541.

Obungen im Eieobachten mit ileni S<'xtanten bei

trübem Wetter und im Zimmer. J. Möller.
27&

Venus, Seintillatlon der 104.

Ver&nderlich, Beobachtung —er Sterne auf See.

J. Pla0mann. 529.
Verdunstung, Diu— aufdem Meere. R^Lfitgens.

410.

Verfiirbles Walser. 281.

Vergleich der Ebbe- und Fluttheorien. O. Fran-
zTuB. 33.

Verleihung der Seewarten^Medaille mit Diplom.

Vermessungen und Hafenbauten in Chile.

IL Lütgen8. 624.

Vermessungsschiff. Aufgaben S. M. S. >Müwe«
als — fOr die Ausreiae nach Sfidwcatafiika. 592.

VcrSffentliehungcn. Neuere:

A. B(i:«pre(.-hungen und ausführliche Inhiütü-

angaben.

Fnhiniann. H.: Das Wcgen'< lit der Fisch-

dampicr. Bo<pr. v. A. Budde, lüö.

Handnueh für Naturfreunde. 1. Bd.
Beapr. v. K. Lätgena. 62G.

Japanisch - russischer Seckric}:, Der
r.Hti bis 1!KJ5. Amtliche Dar-

stellung des jajwnischenAdminüstabes. Über-
setzt von Kapitänieutnant v. Knorr. Bespr.
von F-Kpt. Coi/hein. I. Bd. 158. IL Bd.
149. III. Bd.

Knyscrs Physik des Meeres. II. Aufl.
lUspr. vnn Ii. Lütgens. 02").

Kon. Nedorlandsch Metcorol. Instituul:
N.105. Oceanogniphiäche en Meteorologisdie
Waaroeminge» bij Kaap Gnardafui. Umpr,
von O. geh Ott. :m

— — : N. niranc^raphischc eu
Mctcm>lugische Waarnemingen in den In-

dischen Oceaan. September, Oktober, No-
vember lü&Ü— 1904. Benxr. von O. Schott.
387.

Kflthmanns Rechentafeln. 513.

Krümmel. O.: Handbuch der Ozeanographie.
Bd. II. Bespr. von O. Schott und E. Stück.
r»77.

Meereskunde, Sammlung volkstümlicher
\^orträgc zum Verständnis der nationalen
Itedcutung von Meer und Seewesen. 4..Tahrg.,

lieft 1, 9. 10. 11 u. 12. r>. Jahrg., Heft 1,

2 U. 3. Bespr. v. H Lütgens. ."jO tt. 281.
,5. Jahrg., Uoft ü. 625.

Mfiller. Job.: HO&budi für Sddffsoffizier«

und NavigationBBchnler. Bespr.v«m A.Budde;.
512.

Rntski, M. P.: Physik der Erde. Bespr.
v. "R. Lnf<rcns. 217,

C. Schilling und IL Mcldau: Der inallic-

mathis<'he rnlerricht an den deiil><hct)

Navigationsachukn. Bespr. v. J. Möller.
687.

Schott, G.: PhysiiK-he Meereskunde. Beq>r.
v. W. Stahlberg .139.

B. Titel und Übersehriftenverzeichnis: r>0, 107.

158, 218, 282. m. 387, 460, 514, 579, <i26,

690.

Versuch, Ernriitcr — mit Millkniuinrncren Nacht-
sturmsignalen au der deutsehen Küste. 169.

ist die hohe — .Europas
NordathmtiflidieD Ozeans hedii^^?

Wärme, Wodurch
und des

"W. Koppen. 113.

Wasserhose. 576.

—cn auf dem iraetliehen Noidatlantischen Ozean.
156.

Wassertemperatur, Außergcwuhnlich hoheLuft*

und —en im Koten Meer und im Fenisdien
Oolf. 101.

— , Luft- und en. stiwiv nl:iiive Fcucliii^rkcif und
Niederst'hlSgo, iKubaciiiet auf einer Heise nach
der Westküste ^üdanlerikas und zurück von
Dr. Harry .M eyer. Bearbeitet von W. Bren>
necke. 'W.

Wedenicycr, A.: I/isung desZweihöhenpioblems
in der Karte. 4Slt.

Weltzeit, Einftlhrung der — in Portugal und
den portugicsiM^hen Kolonien. Loge der astro-

nomischen Observatorien von Tapadn-Liraabon
und I/in'iiz<)-Mar<)iics, ^.

Wendling, 1*.: Die äiinatnriaien riissatgR'Mzcn

Wid der Kalmengürtel des .VtJantischen Ozeans
zwischen 24^ u. öl^W-I«. im Jahre 190?. 57.

Digitized by Google



XI

Wettbewerb-Prüfung, Bericht über die 84., auf
tl<T DoufH-hon Sccwartc abgdudtOM von

Marine-Clironoiuet. rii. (Winterl910—191 1.) AiX).

Wetter, St^hlechle« — (Santlsturm) an der chile-

nisckiea Salpeterkäste Ende Juni und Anfaug!
JnU 1911. 572.

— , A\'ind- und —
^ verhiltniHe im Biimuck-Ar-

1

chiijel, 19UI. r)74.

W etternachrichtoii, Funkentelegniphitirho -

an Schiffe auf dem östlichen Teile des Nord-

1

atbntiKbeo Onaiw. 44ff. i

Wctterfii^riial . Dits korcmiisohe Meti^irolo^isoh»'

Olwen aturiiiin. Miinn- iitui — v. nii ilcr korca-

lüschrn Küsfo. J. lioicht. si.

^V i n d - und Stromverhältnisse auf der Fahrt vou ,

Singapore nach Friedridi-Wflheimflhafen vom
|

17. Oktober bis 10. Xoveml)er 1910. 622.— - un<l WetJerverhältnissc im Bismarck- Archipel, '

1910. :.7I

, Witterung»- und Seeverbältnisee an der Küste
j

von SQdweat-Afirika voo Januar bis Miiz 1910.
47. I

Wind gebiete, Die Oröße der haupt&ik'hlichston
— auf <kin Mt cti-. I{. L ii t iri' n i^. 26.').

AVindgcschwiiidigkeit. Änderung der - mit;
der iiithe. 57ü.

Windverhältnisse, Strom- mid— auf der Fahrt
von Matupi nach Brisbane^ 21. hSaSO. Min 1910.
216,

Witterung. Die — an den deutschen Kfisten im
N'ovemlier 1910, 54. — im DezemWr. 110, —
im Januar 1911, 1(>6. — im Felmiar, 222. —
im März, 2^(\. — im April. 342. — im Mai,

;tüO. — iui Juni, 4.'»4. — im Juli, 510. — iin

Anguflt, .VS. — im Beptembcr. 830. — im Olt-

tol)cr. <;;»».

— , Die - um! die pll:illol.l^i^choIl Erscheinungen
zu THinglau in dem Jahre vom Deaember 1909
bis zum November 1910. .j41.

Witterungsverhältnisse auf der Reise von
Suva :uif Vitti Lcvu nach Nauru, 21. bis 29.
OktolKT 11)119. 104.

. Wind-, und .S i'vt'rhältriirwe an der Küste
von Südwest-Afrika von Januar bis März 1910.

17.

Zeit. Einfiihruii^,' der Welt— in l'ortnjral und den
portugiesischen Kolonien. Lage der astro-

nomischen < >l)sen'atorien von 'TapadarldSBabon
und Tx)renzo-Marque8. 506.

Zufluchtss teilen für SchiffVmiehige in der Um-
gebung von Kap Horn. 140.

Zuider/ee, Einfluß der AbschlieSung der — auf
die Flutgröße außerhaU) der ^bsddieBung.
A. V. Horn. IN").

ZweihÖbenproblem, LQsung des —a in der
lOnte. A. Wedeme^rer. 489.

Tafeln niid Itellagen.

a. Tafeln.

1 bis 3. I>()ttinp>n S. M. S. .Planet« 1903.

4. Zu ( )l»oleiisky: Hamburgiwehe Kt^tstrierbHllonaufstiejre vom 8. Ims 13. Aug. 1910.

5. Zu Wendling: Die äquatorialen Pasiuit^^nzra und der Kalmeogfirtd des Atlantieehen Oieaua
twischen 24° und 31° Vf-lg. im Jahra lä07.

6. S^H. Meyer: Beobaehtnngen an Bold der «Henmfdn Oeeiliec.

7. Zu Ilei< ht: Wetter- und Sturmsignale AD d^r kon^nischen Kfiite^

8. Zu Küppen: Hohe Wärme des NonbltlantiHcheu Ozean».

9. Jentzseh: Hcimieiien von acht S^gelaehitfen auf dem Atlanttrhen Qiean im OIctober und
Xoveral)er 1910.

10. Jentzsch: Niedriger Luftdruck bei den Azoren.
11. Stäben: Der Sturm im Celben Meer vom 8. b» 11. November 1910.

12. Tiuteho- oder T\ ntikha-Kce«ie.

13 und 11. Zu Mey: Die Passatwiride drs Atlaiitisclicn Ozeans.

1.5 und 17 bis 19. Zu Schulz: Die Slrümuugeu und Temperaturverhältuijise des Slillea Ozeans.
1 Vk Segel- und Driftweg des deutschen Damprae »Chemakia«.
2(>. Punta Arenas (Costa Rica).

21. Hansa-Bueht (Kai8or-\\Tlhelm8-Land).

22. Leick: Auswerlnng iistron -miM-her Ort'^ljeslimmun^ren.

23. TeniperBlun'eriaiif im Winter l'.tlO 11, (lusgedrüekt in l'enladenmittdn.

24. Linien f^dcher Ciezcitcnphase im Ustindischen Archipel.

25. Reiseweff und Lotungen der Deutschen Antarktischen Expedition zwiachen den Aaoren und
Pemnmbuco,

2rt und 27. Zu Liepe: Temperaturschwank III der Mi-eresoberlläche von Ouessant Iiis St. Patd-Fels.

28 und 2it. Zu: Temix-ralnr- und Salzgehah.-lH>(immungeii im siidwesliicbcn Stillen Ozean 1910.
Berichtigung zu Tafel 28. .Wl.

30. < Vi» rflaehentempemtur an der Nordwestafrilunischcn Küste.

31. Topp: Knie- imd tieschwindjekeitshidikator fiir Luftschiffa

32.

Diagnunni I. Ebvnhjiltnisae der Nord- und Ostsee 1903/04

Ternjinratturverlauf in den Wintern 1903/04 I

n. DfefÄhc Zahl der T.^:e mit Eis und der
| ^li^^'i^^.^l^Z^'"^

Tcmperaturverlauf in den Wintern 1903/04 |

bia 1910/11.

33. Reisewi^ und LotOQgen der Deutadun AntaiMadien Expedition awisdieo PemamlMioo und
Buenos Aires.

Digitized by Google



XII

34. Jthresnittd. — Anomalen und — Amplitude der Waenertanpentiu
und Mitliefe StrBnuing.

Zu Klii. lin: TIht Ji«»

3B. Tempemtur des Hei>rWw««ra «i Act Oberfiadie. .iZ
3A rhrnnf>-Thprnin-Isi.nl..|liPi.ilinirr«m(n H. r WaMMtwmtimtnr I

«^ap_poni UDa Oer IM
36 lind 37. Chrono-ThermO'Is4iplotheiKlia^amin di-r Wa—

C

rtcmpenrtur.
38. (iraphiticbe DarMtelluti^ aller >StroinvcrHetzui>geii.

FbU-MOndunjc

b. Bellugra sn »Ann. d. Ujrdr. «sw.« 1911.

7m Heft IV : DraiunddieifliptcrJahmberieht aber die Titigkeit der Deutichcn Seewarte für das Jahr 1910.

Kfi-iditiifiitifr /.u <li-iii Inbultsvcr/eicliiih JiilirsrniiLM's ItMO.

Fiir <lic .'tciicnaiiguU: des Artikel« H. v. Schaper, Über die deiiientare Danstelluiix der flulerzeuiiendfii

KriHle iat Wl etatt 2&i tu eeUen.

Digitized by Google



Ann, ü. Hydr. usw., XXXIX. Jahiy. (1911), Heft 1. 1

Vize-Admiral a. D. Exzellenz Frhr. v. Schleinitz t>

Durch die Zeitungen eilt die Kunde, daß der Vize-Admiral a. D. Frhr.
V. Schleinitz aus dem Leben geschieden sei. Mit ilun ist eine sicher bedeutende
aber in mancher Hinsicht rätselhafte Natur aus unserem Kreise gerissen worden,
dessen su gedenken die »Annalen der Hydrogr.« schon um deswillen Ursache
haben, weil der Vize-Admiral Frhr. v. Schleinitz während der Jahre 1876 bis

1886 Vorstand des Hydrographischen Amtes in Berlin war, und insbesondere

während dieser ganzen Zeit diese Zeitschrift von dieser unter seiner Leitung
stehenden Behdrde herausgegeben wnrde. Diese Kommandierung sehloB sich an
an die vielleicht bedeutendste Epoche seines Lebens, die Leitung der ersten und
bis vor kurzem einzigen wissenschaftliclien Expedition, die von der Kaiserlichen

Marine entsandt wurde. Es war die der Reise S. M. S. »Gazelle« von 1874 bis

1876, zunächst sur Beobachtung des Venu8>Dnrchganges vor der Sonne am
4. Dezember 1874 auf den im südlichen Indischen Ozean gelegenen Kerguelcn Inseln,

im weiteren aber zu einer ausgedehnten Forschungsreise durch den Atlantischen,

Indischen und Stillen Ozean. Es war iiein besserer Kommandant dafür denkbar,
als V. Schleinitz, denn er verband mit guten militärischen Fähigkeiten groBe
sctMnännisclu' Tüchtigkeit und eine sehr weitgehende Hingabe an die wissen-

schaftliclien Forschungsaufgaben, die sich ihm boten. Auch sein Verständnis
für diese war bedeutend und nicht minder sein Fleiß. Er vermochte dank dieser

Eigenschaften nicht nur die häufig miteinander kollidierenden wissenschaftlichen
und pers()nliclien Interessen der eingeschifften E\']>oditioiisniitirlicd('r auszugleichen
oder in solchen Grenzen zu halten, daß sie keinerlei schädlichen Einfluß auf die

Erfolge gewinnen konnten, sondern er übte ebenso oft durch Beispiel und Er-
munterung, . als durch Aufgebot seiner Autorität auf die ganze B(>satzung einen
der (Jesamtleistung außerordentlich förderlichen Kinflul' aus. Mehrere Male
brachte er sieb und seine Begleitung durch wagehalsige mehrtägige Märsche
durch wasserlose oder aller Hilfemittel bare Gegenden in Lebensgefahr. Mehr
als einmal mußten die im Schiffe Zurückgebliebenen Hilfsexpeditionen nussciidcn,

um seine auf dem Rückmarsch liegengebliebenen Begleitmannschaften einzuholen.

Auch navigatorisch zeichnete er sich durch solchen seltenen Wagemut und
Schneid aus, die für den Forscher unerläfilich sind. Seestrecken, für die es
weder Karten noch Lotsen gab, hat (>r mit nimmer erkaltendem Eifer befahren
und er scheute sich nicht, wo es not schien, tagelang Boote zum Loten voraus-
zuschicken. Die Maghellan-Straße segelte er von Westen her bei dickem Wetter
und seit 3 Tagen ohne ein observiertes Besteck an. Wer die Weststürme dort
kennt und ermessen kann, was es für Schwierigkeiten gemacht haben würde,
wenn die ^Gazelle« sich hätte freisegeln müssen (auf die schwache Maschine war
dabei kein Verlaß), wird dieses Wagnis zu schätzen wissen. Aber dem Mutigen
gelang e^ die Einfahrt fast genau zu treffen. Solcher Stückchen ließen sich noch
viele erzählen. Nie vorließ ihn auch in plötzlich auftretenden Gefahren die

Ruhe und die dem Seemanno so nötige Fähigkeit, augenblicklich einen richtigen
Entschluß zu fassen. Es darf dabei nicht verhehlt werden, daß seine hohen
Anforderungen, die er, um su seinen Zielen zu kommen, an die Besatzung stellte,

nicht ohne ernste F(dge blieb. Es brach bei der damals im Vergleich zu heute,

wo ganz andere Hilfsmittel zu Gebote stehen, minderwertigen Verpflegung
Skwbnt an Bord der »Gazelle« aus und es dauerte lange, ehe diese Depression
beseitigt und die Besatzung wieder leistungsfähig gemacht worden war.

^ Abb. C ttjit. OS«., I9tl, Heft T. 1
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2 Annalen der Hydngniiliie und Maritimen Ueteorologie, Januar 1911.

Der Erfol«^ aller seiner Bemühungen war ein sehr reiches wissenschaft-

liches Material : Tiefseelotuugen, Temperatur-, IStrom-, Durchsichtigkeitsmessungen,
Wind-, Wetter», Sternhimmel-, magnetische-, Pendel-, Flut- und Ebbe-Beob-
aehtangen, auch ethnographische und zoologische, botanische, geographische und
geologische Sammlungen und vieles andere. Die vorlaufigen Berichte über die

Ergebnisse der Expedition sind in den »Hydrographischen Mitteilungen« 1874
und 1876, sowie in den aus dieser Ywöftentlichung hervorgegangenen »Annalen
der Hydrographie usw. 1876 niedergelegt, und zwar die hydrographischen Mit-

teilungen und ozeanograpiiischen Untersuchungen zu einem sehr großen Teile in

eigener Ausarbeitung von v. Schleinitz. Zur weiteren Bearbeitung und Heraus-
gabe des Materials war nach Rfickkehr der »Gazelle« eine gewisse Summe
vom Reichstage bewilligt worden und v. Schleinitz wurde eben um dieses zu

schaffenden Werkes willen aiö Vorstand des Hydrographischen Amtes nach
Berlin berufen.

Aber, nnd hier erweist sich sein rätselhaftes Verhalten, er hat das Buch
trotz aller erdenklichen Bemühungen des damaligen Ministers v. Stosch nicht

geschrieben. Nach dem Abgange V.Schleinitz' wurde ein an der Expedition
Unbeteiligter erst nach langen Jahren beauftragt, das von der wissenschaftlichen
Welt solange vergeblich und allmihlich durch BinselverGtfentlichungen ganx
fiberholte »Gazelle^ -Werk herauszugeben.

War es, daß er selbst an seiner Arbeit noch kein Genüge fand? oder
waren es immer neue Probleme, die ihn fesselten und dadureh hindorten, den
wohlverdienten wissenschaftlichen und Forscher-Ruhm sich zu sidbemf — in

der Öffentlichkeit ist es nicht bekannt geworden.
Dennoch genügte sein Ruhm, um ihm den Vorsitz in der Berliner Geogra-

phischen Oesellschaft zu Qbertragen ; aber weder hier noch als Chef des Hydro-
graphischen Amtes noch als erster Gouiremenr der neu gegrOndeten Kolonie
von Ncu-Guinea wußte er seine Talente zu einem abgerundeten Nachruhm zu
verwerten.

So ist es auch zu erklären, dafi von ihm in den letzten Jahren wenig
mehr die Rede war. Denjenigen aber, denen er nüher bekannt geworden ist,

muß er unbedingt als eine Persönlichkeit in der Erinnerung haften bleiben, die

ungewöhnliche Befähigungen in vielen Richtungen mit lauterstem und uneigen-

nfitzigstem Eifer bei vollendeten Charaktereigenschaften verband.
Die Marine hat ihm vieles, was daraus entsprang, zu danken und, ist sein

offener Ruhm nicht der, der er mit Leichtigkeit hätte werden können, so .soll

ihm dieser stille Ruhm einer bedeutenden Nachwirkung seines edlen Lebens
jedenfalls nicht vorenthalten sein. v. Ahlefeld, Vizeadmiral a. D.

Diesen von einem Teilnehmer der Gazelle -Expedition auf Bitte der
Redaktion in dankenswertester Weise dem Andenken des Verstorl)enen gewidm«'ten

Worten möchte an dieser Stelle noch hinzugefügt werden, daß v. Schleinitz
sowohl als Vorstand des Hydrographischen Amtes, ato auch als zweiter Vorsitzender
IfT deutschen Polarkommission im System der internationalen Polarforschung
1SH2 bis 1883, deren erster Vorsitzender der damalige Direktor der Seewarte
war, zu der Seewarte in vielfache Beziehungen getreten ist. Diese Beziehungen
waren ffir die Arbeiten dieses Institutes um so fördernder, als v. Schleinitz
durch engere Freundschaft mit dem im vorigen Jahre verstorbenem damaligen
Direktor Exzellenz v. Neumayer verbunden war. Hatte docli auch Neumayor
als Hytlrograph im Hydrographischen Amt der Admiralität bei der wissenschaft-

liehen Ausrüstung der Ex^dition, der Aufstellung ihres Programms und Ein-
übung der Expeditionsmitglieder ffir die besonderen wissenschaftlichen Zwecke
mitgewirkt. - Hr.
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Bdaen deatscher S^gekcluffe usw. 3

Reisen deutscher Segelschiffe, von denen im Jahre 1909 meteorologische

Tagebücher bei der Deutschen Seewarte eingegangen sind.

Die Durchmusterung dieser Tagebücher zeigt sofort, daß Reisen nach, von
oder zwischen Häfen des Stillen Ozeans bei weitem die Haupttätigkeit unsoror

Seglerflotto bilden. Im Vergicicli dazu ist die Zahl der Fahrten, die nur Hüten
am AtlantiMhen Ozean zum Ziel haben, sehr klein, namentlich wenn wir die

davon ausnolinicn, die eigentlich nur als Vorbereitung zu Weiterreisen nach dem
Stillen Ozean dienen. Iteisen endlich, die nur Häfen am Indischen Ozean als

Ziel haben, gehören heutzutage zu den ganz seltenen Ausnahmen.
Sehen wir von allen Reisen ab, auf denen das meteorologische Tagebueh

der Deutschen Seewarte aus irg(Midein<;r Ursache nicht von Land r.n Land, niclit vom
Englischen Kanal aus bis nach dem Bestimmungsort, nicht von Bestimmungsort
zu Bestimmungsort oder nicht bis wieder nach dem Englischen Kanal geführt
worden ist, so ergeben sich aus den 129 im Jahre 1909 eingegangenen meteoro-
logischen Tagei)üchern von Segelschiffen die weiter unten folgenden Zahlen.

Daß diese Zahlen für Ausreisen und Heimreisen verschieden sind, darf nicht

Wunder ndinioa; manche der meteorologiaohen Tagebftchmr werd«a, wie schon
angedeutet ist» nicht von T.and zu Land oder nicht auf allen Fahrten geführt,

manche werden vom Auslande eingesandt usw.

Ausreisen nach dem Stillen Ozean enthalten die Tagebücher 102, davon
rind 87 um Kap Horn und 16 um das Kap der Guten Hoffnung gemacht worden.
Ausschließlich Fahrten im Atlantischen Ozean enthalten nur 9 Tagebftoher,
und nur ein einziges enthält ausschließlich Fahrten nacli oder von Häfen am
Indischen Ozean. Aufs Hundert berechnet, beschäftigte danach die Fahrt
nach dem Stillen Ozean ungefähr 91 ^/q, die nach dem Atlantischen Ozean S^/q

und die nach dem Indischen Ozean etwa l^/o der Zahl unserer Segler.*) Ähnlich,

wenn auch in etwas anderen Zahlen, gruppieren sich die Rückreisen; es sind

93 Rüclireisen um Kap Horn und nur 3 um das Kap der Guten Hoffnung ge-

macht worden. Natürlich steht auch mit Zwischenreisen der Stille Ozean bei

weitem obenan ;
gegen 10 Zwischenreisen im Atlantischen und 5 vom Stillen nach

dem Indischen Ozean oder umgekehrt, enthalten die Tagebücher 90 Zwischen-

reisen im Stillen Ozean. Manche davon sind allerdings einfache Versegelungen,

recht viele wird man aber als besondere, finiditbringende Reisen anzusehen haben.
Denn sind auch unter den 90 Zwis('henreisen im Stillen Ozean 41, die nur vor
der Westküste Amerikas entlang gemacht worden sind, 34 von Süd nach Nord
und 7 von Nord nach Süd, so haben doch 49 Zwischenreisen quer über den
Ozean geführt, 32 von Ost nach West, 27 von West nach Ost. Die westwärts
über den Rtillen Ozean führenden Zwischenreisen, haben mit einer einzigen Aus-
nahme in einem australischen Bestimmungshafen geendet, 9 waren im Norden,
12 im Süden d«t Linie angetreten. Die von 'West nach Ost über den Stillen

Ozean führenden Zwischenreisen waren mit einer einzigen Ausnahme von
Australien aus angetreten und halben mit einer einzigen Ausnahme auf Südbreite^

meist in chilenischen Häfen geendigt.

Weitere Angaben, namentlich auch über die Dauer der Reisen zeigt

die folgende tabeUarlache ZnsammensteUnng:

Reiseabschnitt
* Dauer

II der

'''s.l Reise

I

Keisen

TM»
er !

LSngiBte

Bdsen

Dan-I «We-
' treten

er I

in,

1. Von nigVsdie« Kanal um Kap IIoni.i)

a* Tmm EacllMhen Kanal bis znr Linie:

87 , 28.8 I 19

(28.6)1(10)1 V.|(48)
47 IVUI.

V.|(48)| IX.

! J Mittl. Schiifllste

Keiwii
lüngHte
Reisen

Kciseabächaitt di-r

Reise

1
'1 TW

Dau-

er
tretirn

im
Monat

Dau-

er

Taf»

iinge-

treten

im
Mrntst

b. Vea der IJaie bis S-Br.a

81 30.1
I

19 VIl.l 44

(29.9J (17)|VU1.L0-J)
IV.

*) Zieht uian die Ciriiße (kUt j^iir den Wert der Bcbiffe in Retmeht, ho versi-hieben sich die Zahlen noch
dv ingunstcn der Fahrten im Stillen OaSMl.

^) Dieaer und die foknodea Hinwein in der Tabelk und auf S. 6 unter BcmerlniDgen naehzuadm. ^ .
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4 AfUMbn der Hydnigiiphie nad Maritinn Ueteoiakgie^ Junv ISll.

Reiseabschnitt

a
I

Mittl.

_ S Dauer

i'^L. Rem.'

8ohiir!!stc

Dau-
trett-n

im
Tut» lMop>t

iJinpitO

Uoinen

Dau-
treten

er
im

C Tm 60^ 8-Br. im Atliuitisdu-n

im htillen Ozcuu:

84

d. Ten 8-Br.

20Ji
I

9
I
XI 1.1 ..J

I

VII.

(las) 1(7)1 \m)\

nrSMbnlto:

Talcahuano .... 3 7.7 5 IX. 11 VII
Valpaniflo .... U

,

7.6 6 IX. 10 VII.
5 11.6 9 I. 15 VIV 1.

Chaneral, Carrigal od.

Cal. Coloso . . . 4 12.5 12 I.

VI
14 XI.

III.

5 12.6 8 VI. 15 IX.
VIII.

Aiilo&gMta .... 1 13
VI.3 14.7 10 XII. 23

4 14..') 13 1. 18 IV.

XII.
3 21.0 13 V. 27 VI.

11 15.8 12 IX. 23 VI.
XI.

7 19.1 13 VIII. 29 VT.
1 19

2 17.". 1.') IX. 20 Vlll.

3 2' '.7 19 VIII. 22 I.

Goayaquil .... i 22

e. Tm so** 8«Br. narli dor Linie:

1
H3

1

25.4 1
!92| X.| 36 IV.

f. Von der Linie nacli am<'rikHnls4>lien llilfon •

Mazutlaii 1 1

V:1

8ta.*Bosaiia .... 6 32.0 26 III. 47 XII.
III.

Honolulu 2 21.0 15 1 I. 27 IV
äan Francisco 2 ,

24.5 23^)
1

2Ü V.

Oolumbi»-BiT. . . . 3 29.3 21 !
X. 41 1 IV.

^. Vom Stillen Ozean nach dem Eugli^chen

Kanal,

a. Bb tar Llalet

Von Columbia . . . 6 .34.7 30 ^1 45 IX.

Von bau Fraucisco , 4 24.2 17
1

XI. 30 , XI.

San Juan del Sur 2 27.5 27 1V.| 28 IV.

h. Bb 180O Uage:

Von Aofltialiea . . . | 9 1 | 12 Ul.| 21 X

c, na Bieg« Raarfi•es Tan:

180 0 Länge .... 9 22.1
1
15 IUI I

der Linie .... 12 j 42.8
1
31 Xl.| V.

d) Tan atdaaierikanlsehen Ortrn bis Dictro Ramirez.

Tortugas 1 1 39
Pisaprua o«l. Jnnin 10 29,9 19 X 44 XI

xn
Iquiqiic (xl. Caleta

1« 30.5 22 Tin. 45 XII.

BaiseabBclioitt

Mittl

Dauer
^a'i der

Reise

Tage

Mi'jillones . . , .

T(K'<)f)illa . . . . .

Taltjil, Caleta -OoloM}
od. Antobigarta . .

Va^paiaito ....
lUeahaaao ....

11

'

16

17

1

1

27.1

24.9

24.9

30
18

Schndlste
Reisen

Daa-
er

»Dge-
treten

im
Monatpagt

22
115

IV
X

VIU

Länpite

Reihen

Dan- *^
tm*:

er
im

34
32

32

1
VL

1

an dieae BcuH.>n haben sich angeschlossen, von

«. Diego Bamires bis Kapstadt: )

^1 1(26)1

t Biet* Baadrex bis zur Liaie:

I
96 : 35.3

I
20 : VIILI 61

!
I (34.4)1 VIII.I

Von der Linie bis zum Kn^IlM tu-ii Kanal:

16 i XU.I 66 IX^93 , 36.0 I

I (35.0)1

XU.| 66

3. Zwischenrei^en im Stillen Ozean.

a. Von Ost nacb West.

Nuch Xeweastle oder Sydney von:

:^7

Ii' ».2

61.2

64.6

49

58

55

Sia. Hi>s:ili!i ....
( alhio <n\. .Mnllendo .

I'isn4.niu od. Xquique .

TiKtipillu, Qatioo oder
Cnrrigul .... 3 6.3.0

ValpaiauiO .... 1
1

Naeh Victoria oder SQdaofltralien von:

Honolulu
I

1 51
I

Nordamerikn .... .1 59.7 | 54
[

Nach Japan, Kochinotsu, von:

San nancieco . . . 1
i

43«)
| |

b. Von !>iid nach \ord.

Von Takabnano nach

:

|iiui<iuc

Von Val|nraiso nach:

Tultal

Mejilloncs ....
Tocopilla . . . . ,

Iquique . . . . ,

Von C(K|uimbo nach

:

Tix-opilla . , , ,

Caleta Ooloio .' .

Von Talt:d nadi:

V
IX

vm.

III

05
79
70

bl

IX

IV

IIL

IE
n

XlJ 7(

I

I

Tocopilla . .

Oaleta Buena
Ilo . . . .

\'on ( 'aletnColosonarh

:

.liinlii

\'on TocoiHlla nadi:

Iqniqae

1 6 X.

1 1.2 4 XI-IX 5

1 5 III.

2 5.5 3 X. <

3 6.3 5 XI. 8
I.

1 3

i

1 a

2 2 2
1 4
1 6

1 3
1

1

1

' 3

VilL

XIL
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BoKii deuttchier äegelMhifie usw. 5

t
c

^£
•

Mitll.

Dauer

Sohiiellste

Reisi'ii

Längste
Reisen

* Beiaeabtehnitt der
Roisr

Dau-

er
tr© 1 1*n

im
MoQHt

Dan-

er

Tage

ange-

im
Monat

\*nii \i 1 iiif^iiip nflf^H *

L'iiUsio » 1 8

CUlao 2 5.5 6

i1 j.

Von MoUendo oach:

Gallao 1 5

Von Callao iweh:

1 :{

ssn Juan ue bar . . 1 21
d. Coliirofaia Bhcr 1 58

\'(in f T 1 1 vAf 1 iiil tiAMi

*

Portland Gr. . . > 1 51

\*nfi \fA ntA nArTi *

Kap Flattery 1 31

Vit & aumiuk liüvu*

POMt BCNUld . . • 1 67

Von Mazathin nach:

I'ürt Townscnd . . . 1 34

Von &Ul Rosalia nach:

Fkanoisco . . . 2 51 46 56

e. Ktthtenreitien in Aastralien.

Von Port Phillip nach:

l'urt Adelaide . . . 1 2
Port Anjrusfa 1 2

Vuu Melbourne nach:

NewcMtle oder Sydney 2 6 5 7

d. Von West nac

Von Newcastle oder Sydney nach

Valparaiso ....
Oognimbo

AnlobgiBta oderOdeta
Colofio

Mt'jillHMe«

T<<<npilla

I'i'.'i'ine

AriiM

(iuyaquü

h (>Kt.

Tod Yokohiuiui oach:

lUtal

c. Von Nord
Von Pujiet Sound nach:

San Franciiieo . . .

Sikvorv

8 41.0 32

^
47
56 45 67

3 50.3 45 5ü
2 50.0 35 65
1 32
4 53.8 45 74
1 61

1 51

8t

1 75

Süd.

V 'ii f'allao nach:

tkleia Bueoa
CUeta Colon .

1

i

;
1 15

1 75

32
!

i 19
l

Reiseabachnitt

?: Mittl.

^ Dauer
der

Reise

Von Molleudo nach:

!
Mcjillont« ....

i

Von Iquiquc nach:

Tdtal

Von Coquimbo nach:

Talcahaano . . .

18

13

1| 28

Behncllete

Reisen

Dau-I
treten

im
Taife Monat

Längst«
Reisen

Dau-' .«"?•-
treten

er
im

Monat

4. R^aen uns Kuf der Guten Heffnung
naeh Osten.

a. Bb MMb der Lbile:

Vom Englisfhcn Kanal
jVon New-York ...
9 33.3 II SM

36.5 1 2»
1

III

XI.
53

43
IX.
V.

bb Bis naeh 0"^ LJtnire:

Von der Linie . .

I Von Rio de Janain>

Von Santoa . . .

13

1

24.1
1
18

i

V I 35
1 10
1 13

e. Tea 0<* Utage bb aindlis

Port Ni.IIoth

i>UO 0-Länge
1

1

8^)

15 17.8

1(18.1) J14
VII. 24 V.

d. Ton O-Uife maOtt

Albany
Adelaide
Melbourne . . . .

Sydney oder Nevcairtle

Rangoon . . . .

Yokohama*) . . . .

Yokohama . . .

Yolrohama^V . . .

5. Uns Kap der Gvten Hottiii^ westwirts.

a. Bb aaeh M<> B-Br. ba laibeim Oaean -nmt

1 22
1 16

2 16.5 15 17
22.0 13 43

1 41*) III.

1 62

1 51

1 59

Snrulastr. ..... 1 40
1

1 20»«)

1! A^in Head .... 1 81 1

b. Ton aoo 8-Br. In ladtocbea aaeb 8-Br.
ba Atlanllsehen Ozean:

1 3
i

14.3
I
12 |VUI.| 17

I
XI.

e. V«a atofi-Br. Im Atlaatbehea Oaeaa aaeb der Uaiet

I 3 1 90.7 |16<*)| I
27

I

d* Toa der Uafe aadi dem «igltadca Kaaali

I 3|
38.0|2?tt)|

I
45

I

6. Zwischenrci.scn in Ostasiatischen (lewtUsera.

Von Yokohama nach
Rttnjckok»3| , . .

Von Yokohama nach

I
Bangkok") . . .

i

1 1 69 va.

1 10.4 V.
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6 Atinulen der Ilydrugruphie und Mariüiucii Meteorologie, Januar 1911.

o

_1
Mittl.

Dauer
der

Reiwn
e
w MittL
Dauer
drr

1 ;

Schndbte
Beilen

LangsU'

BeUeabschnitt f *-

«CS I>an-

r

'

-

anjje-

tri'ti'ti

IC

Duu-
treten

'T
1-

,

Keiseabschnitt
naii-

trf-t''n
•T ,

^

T>ai]-

r

\\m Bangkok iia«'h

Java Hd. ....
Moji—Baasein . .

2 12

22»j
IX
lU.

i

32
1

IX.

'
«*. Xarli

i
von Neir Orleans . . 1

iTon Hatane

LlM^ibon

i 1 i 11

7. ReiMD im AtbuitiMiheH Oiean.

a. Tmi CMflfschen Kaaal aaehs

New-York »») 5 29.4 28
1

X. 31
Xew Orleans,

Mblnle nur. • • • 6 52.-, 10 V. 63
(4i)} (34)>)

1

\'on Luwabon nach 1

1 37
1

I.
i

X.

IX.

b. Xaeh den Eaglbt«heu Kanal

von New Orleans,

Mobile uflw. . . .

von Culni, Siidkiistr
.

vonLaguna dl Tcrminos

i

(5 46.3 37 VIII. 55

2
1

45 45 ' XI. 45

1
l|

i
72

VIII.
I.

1 X.

4. Zwleeheuvtaeii tai AtlMlbcliea Oiewi
vini Hiiiiotiski nach

Kio de Janeiro . .

von Charleston nach
Santiago di Cuba .

j

von Giüfport nach Rio i

de Janeiro ...
von Rio de.laiH'iri) nach
NeuOrleans usw. . 3 , 50.7 42! Vj 65

vou Kio (rrande do .Sul

nach Barbados . .

von Barbados nach
La^ina di Temdnoe

vom* trirKK o n l'.arhiidos
^

von Barbados nach i

Sta. Onu di Cnba . I

1 .')4 VII.

20 jVIlI.

l' 62
1

n-.

50.7 42 ! V.

l\ 31
1

1

1

16
1 5

i

1! 13

Bemerk unfion. ') Die eingeklammerten Zahlen sind die entsprfichenden aus dem Si-jrelhandbuch f .

Atl. Oseen 3. Aufl. 1910. *) >B. C. lückmen«, Mer mit UiUsmaacliine, 18 Tage. R. C. Rickmeras Üe^
mit HUfraiasdiine. 16 Tage. Kam von 8. Juan m Sur. Olm« zwei beeonden lange Reisen von daher ist das

Mittel aus 10 Reisen von der Linie nach Diep-o Raniircj; 39.5 Tage. ") Und weiter nach Siidaustralien. ") Segler mi:

llilf«na:H^'hinc. ") Halte von Tort XoUotli 24 Tu;:»' hi.s 80° 0-ljin)re. **) Linie—Ranjroon 17 Tage. ') Dun-h die

Sunda.'^tniQe und die Djilolo Durchfjihrt. Dun h du Hall- und Mnka-^.^urKiniße. "t Oj^t um Auslralieii. Hili^-

maschine. Durch die Molukken- und die Malakkastraik. Dimh die Djilolo- und die Malakkustralk

»)18ÖSbtal904 »40T«IBa. Die Deutsche Seewarte.

Schiffswege nach und von der Java-See.

A. INianpferwe||ie.

Vom Kap der Guten Hoffnung oder Sfidostafrika aacli der Java-See und zunlck.

Dio Entforminjr vom Kap dei" Outen Hoffnung bis zur Einfahrt in die Sunda-
Straße beträgt öUUO Sm auf dem größten Kreise. Dieser Weg ist ostwärts be-

stimmten Dampfern indessen zu keiner Jahreeseit zu empfehlen« weil er 80*^ S-Br.

schon in etwa 60^ 0-Lg. .schneidet oder mit anderen Worten, weil er schon so

weit westlich in das Gebiet der vorhorrschenden Ostwinde und des Südostpassats

und westlicher Strömungen führt, daß die Reisen dadurch verlängert werden.
Empfehlenswerter ist es, vom Kap der Guten Hoffnnng aus im gröBten Kreise
nach etwa 35

' S-Br. und 80"^ 0-Lg. und von da aus im größten Kreise nach der
Sunda-Straße oder, falls man nach Soorahaya oder der Maka.*;sar-Straße will,

nach der Buli-Straßc zu steuern. Die Entfernungen sind auf diesen Wegen aller-

dings etwa 170 Sm größer als auf den kfirzesten, man hat dafür aber auch bis

zum r3otreten des Südostpassats zwischen HiV und 90 n-T.<:. durchweg' «j^ünstige

Wind-, Wetter- und Stromverliältnisso und durchfährt das i'assatgebiet auf so

nördlichen Kursen, daß man Wind und Strom etwa quer hat und wenig auf-

gehalten wird. Die hier folgenden Tabellen sind zwar fflr Reisen eines 11 Kn>
Dampfers von Durban nach Java Head zusannnengestellt, sie finden aber, unter

entsprechenden Änderungen, auf allen Reisen von Südostafrika Anwendung, und
es dürfte ohne weiteres klar sein, daß das Abweichen vom größten Kreise nach
Süden hin umsomehr Vorteil bringt, je weiter südlich und westlich der Abfahrtsort
an der aikikanischen Küste liegt
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Sdii&w«g0 nmcäa und von der JaTa-8ee. 7

Tabelle I.

Schnittpiukto iwd Katfenranieeii anf verMchiod(>nen DamiiferwegMi vom DaiiMUi

nach Java lioad.')

1. kUrxetiter Weg = 4972 Um (GröüU'r Kreis).

O-Lf. wild gewdiiiilten in 8-Br.
31^o 0-1«. 20.90 g.Br.

40 < 29A <

80 « 28.1 <

60 « 2:..9 «

0-Ig. wild geeehnitten in 8>Br.

700 o-lg. 23.0° S-Br,

80 « «

00 . 14.7 .

100 « 9.7 «

2. Wep ttWr 80^ O-Lk. in 30 S-Br. - 4513 Siii.

Größter Kreis bis SO** O-l«. = 2523 Sro; Grüater Kreis von bu° O-Lg. hu Java Uead = 1090 8m.
31.4« O-Lg. 29.90 S-Br.

40 « 31JS >

50 c 32.3 <

70« 0-1«. 31.ÖO S-Br.

80 « 300 «

90 « ..... 22.1 c

eO 32.3 < 100 12.3 «

S. ir«f tbcr HmtHIw imd wm im utt itm Mncstea Weg« ueh lav» Head = iMiSai.
IKeser Weg fOhit B&dBcsh tot Madagaskar eiitlan^r nach Mauritius nnd von da in dem folgenden

Grüßten Kreise nach Java Head.

W» O-Lg. 19.70 8-Br. I 8O0 O-Lg. 16.2« S-Br.
70 17.7 «

I
90 « 12.1

! 100 « 8.6

Dk.Linge des CMften Kreieee Uaniitine-^ava Head — 28908«.

4. Weg «ber W> O-Ig. ta ao» S-Br. — 4«tt Sa.
CMAter Kreis bin 90« O-Lg; = 3027 Sm; Größter Knns von »0° O-lg. bie Java Head = ]6.36 Sm.

31.4° O-I« 29.90 S-Br.
40 • 3U» • •

50 33.3 <

00 « 33.6

70° O-L« 33.20 s.Br.

80 « 32j0 c

90 30.0 «

100 . 16^

&. Weg bei MauriUuH und Diego Gaieia entlang = 4<ÜN) Sm.

INenr Weg ffihrt SOd nm Hadagaikar nnd nordlMfidi hin man in Braten gelangt, in denen der FiHsat
Iceine nennenswerte Kraft mehr hat; i^it <laa der Fall, so steuert man ("»stlich. Da ^ich dieser Wcg VOn

Dnriian an« nicht empfiehlt, so winl liier von iiiihercn AiiKatM ii al)ge»eheu.

6. Weg am die Nonlhelte \ ou 31udairaskar — 49UU Sui.

Dieser Weg führt anf der ^etlichen Hälfte des Mozambique-Kanab nnd an der NordwertkOele fnn
Mada^^askar entlang nach Nonlosten und nordöstlich weiter, hi« man ans dem PasKRt heraus ist. Da
neb dicticr Weg von Durbau &m im allgemeinen nicht empfiehlt, wird hier von näheren Angaben

Die Ang^aben der TabeUe II beruhen anf sorgfältiger EinachStzting der in

Betracht kommenden Wind« lUld Stroniverhältnis.se; aus diesen allerdings nur
gegißten Zahlen geht aber unzweifelhaft hervor, daß die südlichen Wege Nr. 2

und Nr. 4 zu jeder Jahreszeit am günstigsten sind. Wahrscheinlich wird sich in

Wirkliehkeit die mittlere Reisedauer auf diesen Wegen noeh etwas günstiger
stellen, weil man hier durch Wahl eines passenden Kurses gerade herrschende
günstige Verhältnisse am besten ausnutzen, ungünstige am leichtesten vorinoiden

kann, und weil so durch besondere Verhältnisse leichter eine Verkürzung als

eine Yerlftngemng der Reisedauer herbeigeführt werden wird, wihrend auf allen

Wegen, auf denen schon die gewohnlichen Verhältnisse eine Verlängerung der
Reisedauer verursachen, auüergewölinliclio Verhältnisse viel öfter auch eine außer-

gewöhnliche Verlängerung als eine außergewöhnliche Verkürzung der Reisedauer
herbeifCUiren werden. Das gilt namentlieh für die Wege Nr. 3 und Nr. 5. In
Betracht kommt auch noch, daß man auf den südlichen Wegen Nr. 2 und Nr. 4

von vornherein der Orkangefahr viel weniger ausgesetzt ist oder daß man heran-
nahenden Orkanen leichter aus dem Wege gehen kann als auf nördlicheren
Wegen. Bieten die südlichen Wege von November bis März oder April die
kleinsten Vorteile in bezug auf Reisedauer, so sollten sie gleichwohl we^^en der
geringeren Wahrscheinlichkeit in einen Orkan zu geraten, genommen werden.

>) Sidie TaKtQgnr in »Ann. d. Hydr. vsw.c 1908, S. 629.
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Tabelle FI.

Berechnung der ungefähren mittleren Reisedauer von Dnriian nach Java Uead
für «biea U Knoten -Dnaptor.

Ent-
fdmuiii;

U f i s e <i u u e r

Weg < Ihne

Wind
u. Strom

Wirkui

Windet 1

Ig dc3^

Stromi«
Summe

tim Std. 8U1. 8td. Std. Ige. Std.

1

a) Januar . , . ,

b) April ....
c) Juli .....
(J ) Sf ptctnber . , .

4372 398

h22
-22
-M
-2Ö

+ 2.'j

-f 22

+ 28

+ 23

4I.Ö

142
4'.:

447

18 ] :\

18 1(1

19 1

18 15

448 18 16

2 Weg über 80« O-I«. in 30» S-Br. . .

a) Januar ....
b) April ....
d) ftseptember...

4513 410
0
0

- 3
- 3

- 6
- 4
- H
- 8

404
4(»6

399
400

16 20
16 22

10 15

16 16

402 16 18

8 Weg über Manritios und ton da im

a) Januar ....
b) April ....
d) September . . .

4540 413

*

+ 23
4-27
4-27
+ 23

+ 28
X 2->

+ 32

+ 36

464
tfin

471

471

19 8
19 9

19 15

19 15

468 19 12

4 Weg üb« W> 0-Lg. in 30O 8-Br. . .

a) Janmir ....
b) Aprfl ....
d) i^pteinber . . .

4663 424
0
0

- 4
- 3

- 7
- 6
- 9
-11

417
419
411

410

17 9
17 11

17 3

17 2

414 17 e

5 Weg bei MauhtiiLs und Diego Garcia

a) Januar ....
b) April ....
ui isepieuiDer ...

4690 427
-14
- 9
- 14

- 9

-

-23
- 8
-30
-35

464
444
471

471

19 8
18 12

19 i r,

19 1j

e) Jahr 462 19 6

6 Weg Nord um Madafp>-'<kar ....
a) Januar ....
b) April ....
d) Septeaaher . . .

4900 446
0
0
0
0 i

- 5

- 3
[-20
-ao

441

443
466
476

18 9

18 11

19 10
19 20

456 19 0

Der Weg Nr. 6 sollte nur von solchen Dampfern genommen werden, die

aus n^anz besonderen Gründon jegliclieni Si'o^an^c so viel wie möglich aus dem
Wege gehen müssen. Solche Schiffe, namentlich wenn sie sehr langsam sind,

sollten ihre Wege dann den Wogen von Mozambiqne nach Java Head anpassen.

(Siehe auch S. 15 >Wege für Sogler mit Hilfsmaschinen und für Schleppzüge«.)

r)ie Rückreisen nadi SiKlostafrika werden im größten Kreise gemach^
doch wird man sich, namentlich im südlichen Winter, auf dem westlichen Teile

des Wehres etwas nördlich vom größten Kreise halten, um nicht su früh in west»

HcIk' Winde zu geraten. Die Küste von Südo.stafrika sollte man zu allen Jahres-

zeiten früh genug, etwa in der Naclibarscliaft von Kast London anlaufen, um die

Agulhas-Strömung so viel wie möglich auszunutzen.
!
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Von Mozaniltiijiio oder Znnzibar nach dor Java-See oder der Makassnr-Straße

und zurück gebe man stets durch die Sunda-Ötraße. Über den Indischen Ozean
dahin gibt es drei Wege:

1. Die kürzesten im Süden der Chagos-Inseln entlang. Die Entfernung
beträgt auf diesen Wegen sowohl zwisclien Mozambique und Java Ilead als

Zanzibar und Java Head 39()U Sni. Für Reisen von Westen nach Osten sind sie

gewöhnlichen Dampfern nur im März und April zu empfehlen.
2. Die mittleren Wege, im Sfiden der Sej'chollen, aber im Norden der

Chagos-Inseln entlang. Die Entfernung äuf den mittleren Wegen botragt von
Mozambique wie von Zanzibar nach Java Head 3950 Sm. Von Mozambique aus
ist dieser Weg in den neun Monaten von Dezember bis Angnst, sofern man
nicht im März und April den kürzesten wählt, am empfehlenswertesten und unter

gleichem Vorbehalt auch von Zanzibar aus in den fünf Monaten Januar bis März.

3. Die nördlichen Wege Kord um die Seychellen und im Norden der
Chagoe-Inaeln «itiang. Die Entfernung von Mozambique aus nach Java Head
beträgt 4090 Sm, doch trotz dieser größeren Entfei-nung empfiehlt sich dieser

Weg, wenigstens für langsame Daniyifer, im September, Oktober und November.
Von Zanzibar aus beträgt die Entfernung auf diesem Wege ^idGb Sm, und er

empfiehlt sich in den sieben Monaten von August bis Dezember.
Die Rückreisen von Java Iload nach Mozambique oder Zanzibar mache

man stets auf den kürzesten Wegen südlich von Diego Garcia entlang.

Von. Aden nach der Java-8ee oder der Makas^ar-StraBe und zurück gibt es

drei Wege:
1. Den Weg durch den Achtgrad-Kanal. Er ist, von Aden bis Vlakke-

Uuk gerechnet, 3755 Sm lang und ist für Reisen von West nach Ost im Juni,

Jnli und Augost empfehlensurart, er kann auch schon im Mai und noch im Sep-
tember eingeschlagen werden, wenn Südwestmonaun weht. Für Reisen von Ost
nach West ist dieser Weg in den sieben Monaten von Oktober bis April der
empfehlenswerteste.

2. Der Weg durch den Anderthalbgrad-KanaL Dieeer Weg ist fOr

Reisen von West nach Ost von Oktober bis April za empfehlen und kann auch
schon im September oder noch im Mai genommen werden, wenn bei Kap
Guardafui um diese Zeit Nordostmonsun weht. Er ist genau so lang wie der
Weg Nr. 1, nämlich 8756 Sm fQr Reisen von West nach Ost. Für Reisen von
Ost nach West ist er länger; er empfiehlt sich in der Südwestmonsunzeit, und
zwar schon im Mai und noch im September. In diesen beiden Monaten braucht

man aber vom Anderthaibgrad-Kanal bis nach Kap Guardafui noch keinen be-

sonders groBen Umweg zu machen, um beizeiten unter die Kflste von Afrika zu
kommen. Man sollte sich nur keinesfalls zu einem nördlicheren Schnittpunkte

von 63°0-Lg. als lO^N-Br. drängen lassen. Im Juni, Juli und August sollte man
BO'^O-Lg. nicht wesentlich nördlicher als in 2^ N-Br. überschreiten. Die Ent-

fernung wird dann ISOSm gröfier und betrigt 8875 Sm von Vlakke-Hnk nach Aden.
3. Der Weg im Norden der Chagos-Inseln entlang kommt nur für

Reisen von Ost nach West in Betracht und nur für die Zeit des mit voller Kraft
wehenden Südwestmonsuns, also im Juli und August, vielleicht schon im Juni

und noch im September. Er ist namentlich schwachen und solchen Dampfern
zu empfehlen, die den starken Wind und Seegang vor der afrikanischen Küste

SO räum wie möglich haben wollen. Überschreitet man die Länge der Chagos-
Inaeln in etwa 3^2° S-Br. und femer 60^ O-Lg. in etwa l^U^ N-Br^ so ist die

Entfernung etwa 250 Sm gi^jßi r als auf den kürzesten Wegen, betrigt also

zwischen der Sunda-Straße und Aden etwa 4000 Sm.
Vom Arabischen Meer oder dem Golf von Bengalea nach der Java- See und

surflck werden stets die kürzesten Wege eingeschlagen. Ton allen Plätzen, die

westlicher liegen als Calcutta, führen die kürzesten Wege vor der W^estküste von
Sumatra vorüber und durch die Sunda-Straße, von östlicheren Platzen führen die

kürzesten Wege durch die Malakka-Straße. Von Orten zwischen Calcutta und
Akyab oder ^wsein sind die Entfernungsunterscbiede — ob vor der Westkflste

Sumatras vorflber oder durch die Malakka-Strafie — so klein, daß man im Süd-

Digitized by Google
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westinoiiäun öüUwärts bestimmt den Weg stets an der Ostseite der Andamanen
nnd Nikobaren entlang nehmen wird.

Reisen im Inselmecro und nach oder xom den chinesii^chen oder japanischen
Gewässern werden auf den kürzesten We*,'on ^romaoht. Nur dor Nordostmonsun
des Südcliinesischen Meeres weiit mit einer Stärke, daß sich, wäiirend er lierrsclit,

Umwege an der Osts^te dee SOdehinesisehen Meeres entlang oder dnrcb di«
Celebes- und durch die Sulu-See verlohnen. Vgl. »Segelhandbuch für das Süd-
ciiinesisehc Meer«, - Segelhandbuch für das Ostchinesische Meer« und »Segel»
handbuch für diu l'hilippinen«.

Ven der Java^See eder der Ibikaasar-Stralle naeh AostraHen und surOck.
Die Entfernung von Batavia nach Sydney auf dem Wege durch das Inselmeer,

die Torres-Straße und die Innen -Durchfahrt, also Ost um Australien, beträgt
3940 Sin, dagegen auf dem Wege durch die Sunda-Straße und um Kap Leeuwin,
West um Australien, 3870 Sm, d. b. 70 Sm weniger. Die Entfernungen zwiseben
Batavia und Newcastle verhalten sich gerade umgekehrt, der Weg Ost um ist

3870 Sin lang, der Weg West um 3940 Sm, also 70 Sm länger. Danach ergäbe
sich, dafi nach Sydney der Weg um Kap Leeuwin, nach Newoastle der Weg durch
die Torres-Straße zu nehmen wäre. Zieht man aber die Monsune und Monson-
stromungen in Betracht, so dürfte ein 12 Kn-Dampfer auf dem 2140 Sm langen
Wege bis zur Torres-Straße im Nordwestmonsun durohsohnittlich etwa 150 bis

180 Sm mitlaufenden, im SftdoBtmonsnn dnrehsohnittlich etwa 130 bis 160 Sm
entgegensetzenden Strom haben. Umgekehrt liegen die Verhältniase tnf don
Wege um Kap Leeuwin. Vor der Südküsto Australiens sind allerdings die Strö-

mungen mit dem Wechsel der Jahreszeiten nicht annähernd in demselben Maße
entgegengesetzt wie im Bereich der Monsune, indessen untwacheidet sieh der
südliche Sommer mit seinen meistens leichten, westlichen oder östlichen W^inden,
annähernd zeitlich zusammenfallend mit der Nordwestmonsunzeit, sehr wesentlich

vom südlichen Winter mit starken westlichen Winden vor der Südküste Australiens

zur Zeit des Südoetmonanns im Norden. Diese sieh mit der Jahreezeit stark
ändernden Umstände im Inselmeer und vor der Südküste Australiens in Betracht
gezogen, ist für die Nordwestmonsunzeit für Reisen von Batavia nach Newcastle
und auch nach Sydney der Weg durch die Torres-Straße, in der Südostmonaun-
z«t für Reisen nach Sydney und aueh naeh Newcastle der Weg um Kap Leeuwin
zu empfehlen. Reisen von Batavia nach Melbourne, Adelaide oder Westnustralien

sollten immer durch den Indischen Ozean gemacht werden. Für Rückreisen
nach Batavia ist aus denselben Erwägungen Dampfern, die die TorreapStraBe im
Sfldoatmonsun, also 7on Bn^ April bis Ende September, erreichen, von Newcastle

und auch von Sydney aus der Weg durch die Torres-Straße zu empfehlen.

Dampfer, die nach Mitte Olctober oder vor Mitte März in See gehen, werden
wahrscheiidich von Newcastle wie ron Sydney aus beaaer den Weg um Kap
Leeuwin nehmen.

Von Melbourne oder südaustralischen Häfen aus wird stets der Weg um
Kap Leeuwin genommen, es sei denn, daß im Juni, Juli, August und vielleicht

auch noch im September ganz achwache Dampfer vor der Südküste Australiens

kein West gewinnen könnten.

S* Seglerwcis^e*

Vom Atlaatiaclien Oaeaa eder Südestaftrika naeh der Java-See oder Makassar.

Alle Sc;,'] er müssen im Westwindgebiot, also südlich vom hohen Luftdruck und
den Windstillen, die das Westwindgebiet des Indischen Ozeans vom Südostpassat

scheiden, so weit nach Osten laufen, daß sie auf einem Schlage durch den Südost-

paasat die Straße anholen können, durcli die sie das Inselmeer betreten wollen.

In welcher Breite sie ihre L:ln<re ablaufen und über welche Schnittpunkte .sie in

den Südostpassat hineinbiegen sollten, hängt zwar zum Teil vom Abfahrtsort und
der Jahreszeit, d. b. von beim Reiseantritt bekannten, nicht zum wenigsten über
auch von den sich im Laufe der Reise aus den Wetterlagen ergebenden, also von
vorher nicfit bekannten Umständen ab. Was die bekannten Umstände, Jahreszeit

und Abfahrtsort anlangt, so gibt die hier folgende Zusanunenstellung Anhalts-
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punkte für die Grenzen, die gewöhnlich nicht überaohritten werden sollten.

Findet man auf dem Wege naeh Osten östliche oder zu leichte Winde l>ei hohem
Barometerstande, so sollte man bessere Gelegenheit weiter südlich suchen; bei

östlichen Winden und niedrigem Barmieterstande dagegen hat man bessere Ge-
legenheit nach Osten zu kommen nördlich von sich. Die fflr die Parallele von
85°, 30° und25°S-Br, gegebenen Schnittpunkte sollen natürlich nur als allgemeiner

Anhalt dienen, die zweckmäßige Ausnutzung der dort gerade angetroffenen Wetter-

lagen muß Sache des einzelnen Schiffsführers bleiben. £twas östlichere Schnitt-

punkte sind in der Südostmonsunzeit, besonders von Mitte Mai bis Mitte September,
unbedenklich, etwas westlichere namentlich in der Nordwestmonsunzeit, weil man
dann im Südostpassat oder in der Nähe der Straßen die erforderliche Länge noch
gutmachen kann.

Senmr. I Sidliehcr Wlater.

BawriMT, Jamur, Pfibraur.
|

Jmii, Juli, AoKUBt.

AblaofBii der Oitliage.

Von Dnrban
nicht növdlidi von 38o S-Br. | niehe oSidlidi von 36^ S-Br.

Vum Atlantischen Osean
nicht südlich von 43° i^-hr.

| nielit »iidlich von 41-' Ü-Br.

Aufbieireu in den SfldostjMissati

Mittlere Schnittpunkte
in der Nordwcstmousunzeit

|
in der .Südostmonsunzeit

des IndiBehm Oieans im SOden der Linie.

Nach der Snnda-Straßc
35« 8-fir. in etwa 90° OLg.
aO « « « {H).2o «

25 « « « 9ßA «

3ö<> 8-Br. in etwa 95° O-I«.
30 « « < 102 «

25 « « « 104 «

Nach der Lomboek-Straße
3;")^ Sj-Br. in etwa 9«^ O-Lg. 1 35° Ö-Br. in etwa lül° O-Lg.
30 « c . 103.5° «

I
30 « < « IO6.50 <

2'. « . . 107.5 . 2.') < IftO

Die Grenzen und die ächnitt{Hinkte für den südiidien Frühling oder den südlichen Uorbst, an-

nihemd entqpndieiid den Zoten des HooninmaliMl, fallen immer nriecben die hier gegebenen
Grenien und Sduitipunkle.

Die ['"rage, welche Straße man zum Eintritt in das Inselmeer wählen soll,

maß je nach dem Beetimmnngsorte, nach der Jaliresseit nnd nach den gande
angetroffenen VtM-hältnis.sen schon nuf 80*^ 0-Lg. oder do(']\ vor dem Betreten dos

Südostpassatgebietes entschieden werden. Unter gewöhnlichen Umständen halte

man sich an die folgende Zusammenstellung. Man gehe durch die

SnndA-Straie

nach: wenn 80*^ O-Lg. geschnitten wird:

1. Batavia bis Cbaribon.
2. Tegal bis Samarang.

3. Der Nordkfiste von Ost-Java und
Soerabaya, falls man des Tiefganges
wegen durch die Nordeinfahrt da-
hin gehen kann.

4. SowateyanndHflfenanderMadoera-
StraBe.

1. Zu jeder Jahreszeit,

2. Januar bis März und Juli bis De-
zember.

3. Oktober bis Mitte Februar.

4. Desember und Januar, falls dieWinde
im Süden für frühes Aufsteuern
nach der Sunda-Straße günstig sind.

5. Makassar. I 5. Wie zu 4.
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nach:
6. Soerabaya und Orten an der Hftdoera-

Strafie

7. der Nordküste von Oat-Java
8. Samarang bis elnscUiefilich Tegal
9. Makassar

10. Makassar

11. ICakassar

BaU- Straße

wenn 80^O-Lg. geschnitten wird:
6. Stets, es sei denn, die Winde seien

im Dezember und Januar für frühes
Aufsteuem nach der Sunda-Strafie
günstig

7. Mitte Febmar bis Ende September.
8. April bis Juni

9. von Mitte November bi.s Ende Januar,
es sei denn, die Winde seien im
Sflden im Dezembw und Januar

I

für frühes Aufsteuem nach der
' Sunda-StraOe günstig.

Lcnbok-Straße.

10. Von Anfanjt' Februar bis Mitte März
und von Mitte Oktober bis Mitte
November.

Alkis- Straße

1 11. Von Mitte Mira bis Mitte Oktober.

I

^'on der Jnvu-See oder der Makassar-StmUe nach Sudostafrika und dem
der (iuteu Iloffnun^- Hie erste Fra<:e, durch welche Straße der Indische Ozean zu
betreten sei, muB je nach dem Abfahrtsorte, der Jahreszeit und den besonderen
UmstSnden beantwOTtet werden. Anhaltspnnlcte dazu, die aber beeonders frflhes

oder spates Einsetzen oder Aufhören der Monsune oder besondere Eigenschaften
der Schiffe nur allgemein streifen, deren ausschlaggebende Bedeutung nur an-
deuten können, gibt die folgende Zusammenstellung.

Man segle durch die

von:

1. Batavia

2. Cberibon

3. Samarang
4. Soerabaya, nur falls man des Tief-

ganges wegen durch die Nord-
ausfahrt gehen kann

5. Von der südlichen Ausfahrt aus der
Makassar-StraBe

Snnda-StraBe

Abfahrtszeit:

1. stets, es sei denn, daß im Dezember
und Januar besonders schwerer
Westmonsun wehe und daü das be-

treffende Schiff nicht geeignet sei

Luv zu halten

2. März bis Mitte November, nach
Schluß und biäzum Wiedereinsetzen

des Westmonsuns
3. von April bi? Oktober
4. von Mai bis September

Bali

6. Batavia

7. Cheribon
8. Samarang
9. Soerabaya und von Orten an der

Madoera-Strafie

5. von Mai bis Mitte Oktober.

Straße

6. Dezember und Januar, jedoch nur
wenn man aus besonderen Gründen
nicht aufarbeiten kann. Vgl unter
Sunda-Straße 1

7. von November bis Mitte März
8. von Mitte Oktober bis Mitte März
9. stets, es sei denn von Soerabaya von

Mai bis September, wie unter Sunda-
Straße 4. angegeben ist.
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[iOinbok-Sti'nße

10. von der südlichen Ausfahrt aus der 1 10. von etwa dem 20. Oktober bis Mitte

Makaasar-Straße
|

Mfin

11. in allen Fällen wo man sieht durch die Bali-StraBe kommen kann oder Tor-
bei getrieben ist

Alla.«i- Straße

12. in allen Fällen, in denen man die Bali- oder die Lombok-Straße nicht er-

rtiehi hat

Auf dem Wege über den Indiachen Oxean eoUte man die mdate Westllnge
im Striche des kräftigsten Passates und der stärksten westlichen Strömungen
zurücklegen. Das macht in der Südostmonsunzeit oder im südlichen Winter von
Mai bis September keine Schwierigkeit. Man findet den Südostpassat dann gleich

anBerhalb der Strafien, er pflegt schon etwa in 12°S-Br. seine gröfite l&aft au
entwickeln und ist durchweg kräftig; er reicht allerdings nicht weit nach Süden,
und deshalb sollte man 24° S-Br. im südlichen Winter erst mit der Annäherung
an Madagaskar überschreiten. Im südlichen Sommer dagegen, wo sich das Süd-
ostpassatgebiet weiter nach Süden erstreckt, findet man den Strich des krfiftigsten

Südostpassates — gleichwohl aber nicht so kräftig wie im Winter - durch-

schnittlich erst in der Nähe oder gar südlich von 20^ S-Br. Meistens wird man
schon darch die Westwinde vor den Straßen — Westmonsun — gezwungen, auf
St-B.-Halsen nach Süden zu segeln. Man sollte dann aber, auch wenn es der
Wind zuläßt, nicht zu früh nach Westen biegen oder wenn, was wohl häufif^er

vorkommt, der Wind allmählich südlicher holt, nicht zu früh wenden und sich

nicht wieder nach Norden drängen lassen. Bei einer Bestimmung um das Kap
der Guten Hoffnung sollte man die Küste von Südafrika in der Nachbarschaft
von East London zu erreichen suchen, um die Agulhas-Strömung ausaunutzen.
(Vgl. *Segelhandbuch für den Atlantischen Ozean«, 3. Aufl., S. 547.)

Für Reisen in der Java-See und den licnai hliarten Gew&ssem von Ost nach
West im Südostnionsun und von West nach Ost im Nordwestmonsun bedarf es

keiner besonderen Anweisungen. Die Schiffe können meistens Kurs steuern und
beständig unter Segel bleiben, es sei denn, daß sie in den zum Teil engen Fahr-
wassern bei Windstillen oder bei Nacht oder auch, um an bestimmten Punkten
nicht vorbeizutreiben, ankern müssen. Anker uml Ketten sollten deshalb be-

ständig bereit sein. Vielfach üblich ist es, einen nicht gar zu leichten Strom-
anker auf eine Ankerkette zu schäkeln, bestindig zum Fallen bereit zu haben
und auch da fallen zu lassen, wo, falls nicht unvorhergesehene Umstände ein-

treten, ein Stronmnker mit einer Trosse genügt haben möchte.
Reisen gegen den Monsun sollten an der Nordküste von Java entlang bis

zu einem Punkte gemacht werden, Ton dem aus man auf einem Schlage quer'
über die offene Java-See nach dem anzusteuernden Punkte jenseit davon ge-

langen kann.
Reisen an der Nordküste von Java gegen den Südostmonsun sind nicht

übermäßig schwierig. Man arbeitet unter Benutzung von Land- und Seebrise
ostwärts. Dabei muß man sich so einrichten, daß man gegen Sonnenuntergang
mit abnehmender Seebrise unter Land ist und sollte dort ankern. Wälirend man
so ankert, wird man meistens nur die üntersegel und Bramsegel aufzugeien
brauchen, die Marssegel aber stehen lassen und die Rahen so brassen, daß man
mit der Landbrise gleich schlags kommt: Vorrahen St-B., Groß- und Kreuzrahen
B-B. angebra£t. Sobald dann Landbrise kommt, hivt man Anker und segelt so

weit man kann. Die Landbrise, die abends abkommt, pflegt oft gegen Mitter-

nacht wieder abzusterben, man sollte sich deshalb so dicht wie möglich unter
Land halten, um dann wieder ankern zu können und in günstiger Stellung zu
sein für die Landbrise, die wieder gegen Morgen vor Sonnenaufgang abzukommen
pflegt Mit dieser Landbrise, die oft, wenn nicht meistens, allmählich Östlicher
holt, segelt man auf St-B.-Halsen. Tritt dann im Laufe des Vormittags zwischen
der Land- und der Seebrise Windstille ein, so wird, falls man nicht auf zu tiefem
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Wasser ist, am besten geankert, um nicht zurückzutreiben. Kann man nicht

ankern, so muß man das Znrfiektreiben in Kanf nehmen, bis die Seebrise elni«bct

und man mit dieser zunächst auf B-B.-Halsen segelt. Ist man damit wieder untor
Land gekommen, so wird man oft noch kurze Schläge ab und an machen können,
ehe man, um die Landbrise zu erwarten, ankert; meistens ist bei kurzen Schlägen
jedoch weniger zu gewinnen, als wenn man sich, solange man noch Seelnuse hat,

• nur einen guten Ankerplatz sucht, von dem aus man die zu erwartende Land-
brise so gut wie möglich ausnutzen kann. Jedenfalls ist es besser, nachmittags
zeitig zu ankern und eine zur Ausnutzung jedes leisen Zuges der Landbrise Aus-
geruhte Besatzung zu haben, als mit absterbende Seebrise auf tiefem Wasser
ankern zu müssen, wohin weniger Landbrise kommt und wo man längere Zeit
braucht, um Anker auf und unter Segel zu gehen.

Gegen den Nordwestmonsun aufzuarbeiten ist viel schwieriger, zum Teil

unansf&hrbar. Namentlich wenn im Dezember und Januar der Nordwestmonsun
mit voller Kraft weht und die ostlichen Strömungen ihre größte Geschwindigkeit
haben, kr)nnen auch gut Luv haltende Schiffe, selbst wo sie Seeraum haben,
kaum aufarbeiten. Ein regelmäßiger Wechsel von Land- und Seebrisen findet

in der Nordwestmonsunzeit nicht statt, dagegen sind Böen und Gewitter häufig.
Besonders schwierig ist es, vor der Nordküsto von Ost-Java nach Westen zu
kommen, so schwierig, daß Küstenfahrer, die von Soerabaya nach Batavia wollen
und nicht warten können, vorziehen, durch die Bali-Strafie in den Indischen
Ozean zu segeln, dort in einem weit nach Süd ausholenden Bogen West gut zu
machen und durch die Sunda-Straße Batavia von Westen her anzulaufen.

Reisen zwischen der Sunda-Straßo und Batavia werden am besten südlich

von der BabiJnsel und der StrauBen^KIippe und durch das Fahrwasser Nord um
Groß-Kanibüs-Eiland gemacht. Man kann dort überall ankern und bat auch
Raum durchzukreuzen, doch ist es für Fremde am besten, einen Lotsen zu nehmen.

Auf Reisen von der Sunda-Straße nach der Makassar-Straße gehe man
Nord um die Tausend Inseln, nördlich der Karimon Djawa- und der Bawean-
Inseln und nördlich oder südlich von (iroß-Solombo entlang. Bdm Ansteuern
von Makassar halte man sich gut nördlich.

Auf Reisen von der Lombok-Straße nach Makassar halte man sich im
Ostmonsun so dicht wie möglich unter Lee der Paternoeter-Inseln und laufe
Toka Ramata (De Brio-Lcht-F., Lchtf.-Verz. Tit. X Nr. 559) in Sicht. Wenn man
auf dem Wege nach Makassar im Wostmonsun durch die Bali-Straße gekommen
ist, so steuere man nach den Inseln Fandjang und Sakala und halte sich dann
gut nördlich yom geraden Wege. Auf Reisen von der Makassar-StraBe nach der
Bali* oder der Lombok-Straße verfahre man umgekehrt.

Durch die Bali-Straße sollte man nicht ohne Lotsen segeln; wenn man
von Süden kommt, findet man dort schon vom Berge Ikan an unter der Java-
Seite, noch ehe die Strafie enge wird, bequeme Tiefen, wo man ankern und den
Tag, einen Lotsen oder gunstige Gelegenheit abwarten kann. Wenn man von
Norden kommt, warte man einen Lotsen unter Bali, etwa zwischen der Hartebest-
Insel und der Straße ab, dabei hüte man sich, vorzeitig in den Strom zu ge-

raten, der durch die Straße läuft. Durch die Lombok- oder die Allas^trafie kann
man ohne Lotsen segtdn.

Die Makassar-StraBo als Durchfahrt steuere man von Süden her östlich

Ton der Laars-Bank an, doch kann man auch zwischen den Banken und Poelo
Laoet durchgehen. Von Kap Williams an arbeite man mit Land- und Seebrise
unter der Celehes-Küste. ') Von Norden her halte man sich an der Borneo-Seite

bis zu den Wächter-Inseln, von da bis Kap Williams an der Celebes-Seite und
setze dann den Kurs südwestlich, um südlich von der Patemoeter-6rui)i)e entlang-

zufahren. Wenn man nach der SundS'Strafie will, gehe man nördlich oder süd-
lich von Klein-Poelo Laoet entlang.

•) Mail vcrglcii hc hier/ji jttiiK'Ii den Ikricht von Ka])t. 'rboinscn , des* Fuhren* der d&uischen
Bark »TJiora . Ann. d. llydr. usw. 190'.>, 8 .500. Ditsc!* SSchiff hat sirli im Juni an der BoffMO-^Cite
der Makawiar-iStraße gehalten und dort nördlichen titrom und südUchen Wind gehabt.
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Von der Java-See oder der MakaHsar-Struße oacli Austti'alien. Für dieso

Reisen kommeii zweierlei Wege in Betracht: die durch den Indischen Ozean um
Kap Lcouwin und die durch die Torres-Stran«', die letzteren aber nur in der

Nordwestmonsunzeit von der Makassar-Straße oder von ost-javunischen Häfen
aus nach Häfen an der Ostküste von Australien. Über solche Seglerreisen ist

zwar wenig bekannt, z. B. findet sich bei der Deutschon Seewarte kein Bericht

darüber, allein es geht doch aus Daniiifertn^/ebüchern hervor, daß solche Reisen

für Segler durchaus nicht unausführbar und keineswegs mit besonderen Gefahren
erbnnden sein werden, seitdem die Torree-StraBe von Dampfern yiel befahren
wird und liinläiiglich genau vermessen und mit Seezeichen versehen ist und auch
Lotsen dort stationiert sind. Die größten Rcliwierigkeiten dürften Segler erst

östlich von Kap York und vor der Nordostküste von Australien finden, indessen

sind bier von Ifitte Dezember bis gegen Ende Mfirz, das ist allerdings die Orkan-
zeit, die Wind- und Stromverhältnisse im allgemeinen für Reisen von Norden
nach Süden ziemlich günstig. Sofe rn man nicht nach einem Hafen im Norden
Queenslands will, sollte man den Wog durch die Torres-Straüe nicht vor Mitte

Dezember und nicht nach Mitte MSrz nehmen, besonders nicht, wenn man naeb
Nowcastle oder gar nach S^'dney will. Nach diesen beiden Hafen in der Zeit

von April bis DezemV)er, nach allen Häfen an der Südküste oder an der West-
küste von Australien zu jeder Jahreszeit empfiehlt sich der Weg dui'ch den In-

dischen Ozean. Man suche diesen so schnei wie mOglich zu erreichen (vgL
S. 12 u. 13), steuere nach Süden, bis man das Westwindgebiet erreicht hat, und
laufe in diesem nacli dem Bestimmungshafen.

Nach Java oder der Makassar-StraBe nehme man:
Von Sydney und Newcastle

von Mitte September bis Ende März den W^eg um Kap Leeuwin,
on Anfang April bis Mitte September den Weg durch die Torres-Straßeu

Von Melbourne oder westlicheren Häfen nehme man:
zu jeder Jahreszeit den Weg um Kap Leeuwin. Schiffe in Ballast, denen
aus besonderen Orüntlen daran liegt, den schweren Gegenwinden zwischen
Melbourne und Kap Leeuwin im Juni, Juli und vielleicht auch noch in der
zweiten HSlfte des August aus dem Wege zu gehen, können den Weg natfir-

lieh durch di«; Torres^traße nehmen. Über Durchfahrten nach dem Insel-

meere Ygl. die Zusammenstellung S. 11 und 12.

W€^o fllr ^gler mit lliirMiniiMeliiiioii und für Hrliloppzdgfe.

Wenngleich Segler mit llilfsmaschinen und Schleppzügen ihre Reisen unter
so verschiedenen ümstinden zu machen haben, daB allgemein gültige Anweisungen
nieht gegeben werden können und deshalb den Führern überlassen werden muß,
ihre Reisen den Umständen anzupassen, 80 mögen die folgenden Angaben doch
als Anhaltepunkte dienen.

Vom Kap der gutes Hoffnung oder SttdestaMka nach der Java-See werden
Segler mit Hilfsmaschinen im allgemeinen die gewöhnlichen Seglerwege ein-

schlagen. Sie sollten sich im Vertrauen auf ihre Maschinen ohne besondere
Gründe im Westwindgobiet nicht nördlich der Wege für gewöhnliche Segler
drängen lassen, um nicht zu früh in östliche Winde oder Windstillen zu geraten,

und sollten auch nicht wesentlich von den Schnittpunkten <ler Parallele von
35 bis 25*^ S-Br., vgl. S. 11, abweichen, falls es nicht geschieht, um eine be-

sondere Gelegenheit voll auszunutzen. Für Schleppzüge mochte es aber geradezu
geraten sein, das windstille Gebiet hohen Luftdruckes zwisclM n dem Westwind-
gebiet und dem Südostpassat zum Ablaufen der Ostlänge aufzusuchen und darin
so weit nach Osten zu laufen, daß man die anzusteuernde Straße in das Südost-
monsnngebiet einen oder zwei Striche westlich — je nachdem man Fahrt zu
machen imstande ist — von reohtweisend Nord hat, ehe man in den Südostpassat
aufbiegt. In der Nordwestmonsunzeit hat man auf niedriger Breite (Gelegenheit,

Ost gut zu machen; man würde deshalb, z. B. bei einem in den Passat hinein-
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reiehoiden sQdlichon Sturm, auch tohon auf weniger OatUnge nach Nord«i il

biegen können. Man sollto dann siiohen, auf dem kiirzoston Wege quer dUM
den Passat zu kommen und erst nach Osten steuern, wenn der Mordwestmonü
und die Oatatrömung erreicht ist.

Kann die ganze Reise nicht ohne Ergänzung des Kohlenvorrates nir&d
gelegt werden, so würde man im Stillengebiet des südlichen Wondekreises nur a

weit nach Osten laufen, daß mau auf etwa nordnordwestlichem Kurse Mauritia

anholen kann. Von Hanritina aus würde man dann nach Norden quer darej

den Passat und im äquatorialen Stillen- odor Wcstwindgebiet nach Osten steuen

müssen. Im südlichen Winter, wo das windstille Gebiet zwischen dem Westwind

gebiet und dem Südostpassat nicht ausgebildet ist, mag es sich für Schleppzüg
empfehlen, an der Oatseite des Hozambique-Kanala nach Norden zu steuern
wenn nötig, Port Main» in den Seychellen-Inseln zur Ergänzung der Kohlen q
zulaufen. Von der -lava-See nach Südafrika sollten Segler mit Ililfsmaschina

den Seglerwegen folgen. Schleppzüge dürften Mauritius zur Ergänzung d<

Kohlenvorrates anlaufen müssen.
|

Von Aden naeh der SnndapStraSe ud sorftdi vgL die Angaben für schwadi
Dampfer S. 9.

Reisen von der Java-See nach Australien und zurück werden von Seglern lu

Hilfismaschinen im allgemeinen auf den für gewöhnliche Segler gegebenen Weg^
gemncht werdw, nur können sie, wenn der Wej,' durch die Torres-Straße b

trächtlich kürzer ist, diesen immer schon zui' Zeit des Monsunwechsels nehmfl

anstatt wie der gewöhnliche Segler, erst wenn der günstige Monsun durch^
kommen ist, Schleppsfige um das Kap Leenwin an schicken, dürfte im sfil

liclien Winter we^'on dos hohen Seeganges dort nicht ratsam sein, namcntli«

nicht, wenn man vor der Südküste von Australien von Ost nach West zu geh<

hat Aber auch im Sommer wird die hohe Dünung oder der Seegang vor
Südküste Australiens an die Verbindung zwischen dem schleppenden und da

j/esclilcppten Sf^liiffc «j^anz auRerordontliche Anforderuniren stellen. Sehleppzü;»

die gegen einen Monsun durch die Torres-StraUe gehen müssen, sollten die en

gegenwirkenden Wind- und StromverhSltnisse bei Bemessung des Kohlenvorrat
nicht zu gering anschlagen. Die Deutsohe Seewarte.

Tielseelotungen S. M. S. „Planet'' 1910

unter dem Kommando von Korvettenkapitän Dominik.

(Hierzn Tafelo 1, 2, 3.)

Wie in den Vorjahren hat S. M. S. »Planet« auch 191Ü unter dem Konmmn<
von KorvettenkapitSn Dominik zahlreiche Tiefseelotungen auf Krenztouren i

Vermessun^^>^^:eV)iet und auf einer Fahrt von Sydney über Neu-Kaledonien ui

die Neuen llol>riden aus^n'führt. Die Lotungsergebnisse, die in den nachstehend!

Tabellen zugleich mit sonstigen ozeanograpbischen Beobachtungen veröffentlio

werden« haboi erfolgreich weitere Eigenheiten des so sehr verwickelten Bode
reliefs des südwestlichen Stilh n (Ozeans aufgedeckt; die Hauptergebnisse sind a

Tafel 1 und 2 kartographisch dargestellt.

Die Lotungen 277 und 278 (1909) sowie 1 bis 4 wurden auf Fahrten n»
der Insel Bougainville gewonnen. Lotung 278 mit 4659 m Tiefe (s. Tafel

liegt in dem Becken zwischen Süd-Neii-Meeklenburg und Nissan-Insel, welcl

anscheinend durch eine Schwelle von etwa 3UÜÜ m Tiefe von dem südwärts

findlichen Neu-Pommern-Graben getrennt ist Lotungen 1 bis 4 ergeben eir

neuen Querschnitt durch den Graben mit einer Maximaltiefe von 7774 m; 1

den Lotungen wurde stark nach Süden setzender Strom beobachtet.

Über die Ausführung der Lotungen auf der Fahrt Matupi—Sydney I

richtet das Kommando S. H S. »Planet« folgendes: Durch die Lotungen im Vt
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jähre ') ist der Verlauf des Grabens südlich von Neu-Poramern nach Westen hin

in großen Zügen festgelegt; es erfibrigte sieh jetzt in erster Linie weitere

Lotungen bei der ümbiegung des Grabens nach SO vorzunehmen und den Zu-

sammenhang der bisher geloteten Maxiinaltiofen von 7879 und 7774 ni mit der

Tiefe von 8045 m westlich von Bougainville festzustellen. Als erster Lotungskurs
wurde ein Kurs gewählt, der zentral auf den wahrscheinlichen Biegungspunict

des Grabens zu gerichtet war. Durch starke südwestliche f^troinversetzung wurde
der Kurs leider näher als beabsichtifj:t an das im Januar gelegte Profil heran-

gerückt, führte aber zu dem Schluß, daß der Graben hier scharf nach Süden
umbiegt und an Breite stark zunimmt. Die erreichte Haximaltiofe betrug 6783 m
auf Station Nr. 15; auf Station Nr. 16 mit 4662m wurde der südliche Grabenrand
erreicht. Es wurde sodann rechtwinklig zum ersten Kurs auf die Westküste von
Bougainville zu gedampft. Gleich bei den ersten Lotungen zeigte sich ein starker

Abfall, der auf Station 20 und 21 die größten Tiefen von 8400 und 9140 m er-

reichte. Anf Station 20 reichte die Drahtlängc nicht, weil nach der letzten

Lotun«? 1200 m Draht wegen Torsionsbildun^' im Draht gekappt waren. Nach
dem gelungenen Aufhieven von 8400 m wurden sofort 2000 m neuer Draht an-

gesplißt und die Lotung wiederholt, die jedoch infolge Abtreibens des Schiffes

während des Aufhievens etwas südlicher fiel. Die Lotung ergab 9140 m; die

Grundberührunpr war einwand fr<'i. Leider brach der Dralit, als noch 1200 m aus

waren, wahrscheinlich infolge der nicht ganz einwandfreien Beschaffenheit des Lot-

drahts. Zwei weitere Lotungen ergaben noch Tiefen über 6000 m; die Lotungs-
reihe muBte wegen Zeitmangels abgebrochen werden.

Von Sydney ging S. M. S. »Planet« wie im Voi'jahre über Neu-Kaledonien
nach den Neu-Hebriden, um die Nachforschupgen nach dem von Seismologen
hier vermuteten Graben, die 1909 an der Ostseite der Inseln zu keinem Ergebnis
gef&hrt hatten, dieses Mal an der Westseite der Inselgruppe fortzusetzen. Auf
Grund der bislang vorliegenden Lotungen war auf Tafel 19 (Annalen 1909) die

wahrscheinliche Lage des Grabens angedeutet worden; die 1910 von >Planet<

ausgeführten Lotungen ergaben, daß der gemutmaßte Graben wirklich westlich

der südlichen Inseln vorhanden ist. Die Lotungen wurden, wie vorgeschlagen,

im Zickzackkurs von Süden naeh Norden gelegt (s. Tafel 2); hierbei wurde der

Graben in vier Querschnitten mit Tiefen über 6000 m nachgewiesen. Die größten
Tiefen liegen im Sflden zwischen den Inseln Mar4 nnd Tanna, die Maximaltiefe
betrug 7570 m; nach Norden scheint sich der Graben zu verflachen. Durch die

systematische Einkreisung der letzten größeren Tiefe von 6100 m und durch die

querab von Espirito Santo gelegte Lotungsreihe erscheint eine Fortsetzung des
Grabens nach Norden oder Westen ausgeschlossen. Die Lotungen im Sfiden
zwischen Mare und Aneytyum weisen nur Tiefen von weniger als 3000 m auf, so

daß man annehmen kann, daß hier die Einsenkung einen Abschluß hat. Die
Fortführung der Lotungen bis an die Inseln, Tanna- und Efate-Insel, unterblieb,

da stürmischer NO-Wind mit hoher See hinderte. Zur Übernahme von Kohlen,
die aus dem der britischen Admiralität gehörenden Kohlenlager zur Verfügung
gestellt wurden, wurde Port Vila angelaufen.

Die Lotung Nr. 54 mit 8897 m Tiefe (In der Nacht ansgeführt) fSllt fast

genau auf die in der brit. Admiralitätskarto 3033 verzeichnete 4*/^ Fa lt nstelle

(Choyne 185:^). Mit Lotungsstation Nr. 56 war die Nachforschung nach dem
Neu-Hebriden-Graben beendet; die folgenden Lotungen konnten, da wenig Zeit

zur Verfügung stand, nur in größeren Abetfinden gelegt werden. Das Ergebnis
dieser Lotungen in Verbindung der hiw schon vorhandenen ist, daß nordnord-
westlich der Neu-Hebriden zunächst eine ausgedehnte Verflachung der Tiefseo

festgestellt wurde, der (auf dem NW gerichteten Kurse) südwestlich der Inseln

Santa Cruz nnd San Ohristoyal ein Becken mit Tiefen über 5000 m angelagert
ist, das bei San Christoval als größte Tiefe 6880 m aufweist. Diese Tiefe deutet
wieder auf eine grabenformige Einsenknim hin, jedoch erijebon die Tiefenlotun<jren

S. M.S. »Planet« weiter westlich zwischen Guadalcanar und iienuel-lusei nur Tiefen

bis 4300m; allerdings Hegau dieLotungen noch in relativ großenAbstftnden yon 15Sm.

>) Siehe »Aon. d. Hydr. osir.« 1910, S. 08 bis 103, mit Tafel 19 und 3a
Au. d. Hddr. w., 1911, Haft I.
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Die dann folgenden Lotungen Nr. 68 bis 81 liegen westlich der Salonion-

Inseln, die Lotiinfren Nr. 73 bis 79 liefern einen neuen Schnitt durch den westlich

von Bougainville-Insel liegenden Graben; die gelotete Maxinialtiefe betrug 7918 m
(s. Tifdl 1). Der Graben verflacht sich naeb SO; um seinen AbBchlnfi feetsu-

stellen, bedarf es jedoch noch weiterer Lotungen in diesem Gebiet.

Eine Anzahl wertvoller Lotunj^en wurde auf der Reise S. M. S. »Planet«

von Matupi nach der Küste von Kaiser Wiiheliu-Land im August 1910 gewonnen.
Als Hauptaufgabe wurde vorgenommen: Auslotung der durch Neu-Pommern und
Neu-Ouinea gebildeten Bucht und Vcrff)ltrung des Neu-Ponimern-Orabens nach
Westen. Die Lotungen ergehen, daß südlich des Grabens sich ein JJeckon von
4000 bis 5000 m Tiefe ausdehnt, an dessen Südrande eine west-östlich verlaufende

Rinne mit Tidf«i über 5000 m eingelagert ist. Der Neu-Pmnmem-Graben mit
Tiefen über 6000 ni wurde weiter nach Westen verfolgt, die hier gelotete Maximal-
tiefe betrug 7020 m. Eine Lotungslinie vor dem Iluon-Golf zeigt, daß der

2»
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(b'aben selioii Sstlich des Golfes sein Ende gefunden bat, ferner ergeben die
mfißigen Tiefen der Vitiaz-Straße, daß das Tiefenbecken südlich von Nea-Ponunern
nach Westen durcli relativ flache Meeres<,'ebiefe ahijo^Tonzt ist.

Die Mehrzahl der Lotungen ist luitteia öternbesteclc oder gleichzeitiger

Beobachtungen der Sonne und Venus gewonnen; von der IiotungsreUie durch
den IIuon-Golf von Adolfhafen aus ist nur Anfangs- und Endlotongsort dureh
Peilungen fest<^eley:t, die übrigen Tiefen sind eingeschaltet.

Schließlich hat S. M. S. »Planet« bei Vermessung der vor der Südwestküste
on Neu-Meoklenburg gelegenen Insel Djaul (Sandirich-Insel) eine Reihe Ton
Tiefseelotungen ausgeführt, die in Tafel 3 dargestellt sind. Wie aus der Karte
ersichtlich ist, füllt das die Insel umgürtende Riff auf allen Seiten steil bis zu
Tiefen von äÜO bis 600 m ab; als zweifelhaft müssen die aus der Seekarte ent-

nommenen Tiefen von 180 und 190 m angesehen werden, da die dicht danebm
gelegten neuen Lotungen bedeutend größere Tiefen aufweisen. Im Gazelle-Kanal,

zwischen Djaul und Neu-Mecklenburg, wurden als grüßte Tiefen 1500 bis 1700 ni

gemessen. Diese Schwellentiefo finden wir häufig im Bismarck-Archipel. So be-

trägt die Haximaltiefe zwischen Neu-Mecklenburg und der Gazelle- Halbinsel

1448 m, zwischen Ncu-Pominern und Neu-Ouinea in der Vitiaz -Straße etwa
1300 m, ferner l)etrageii die Tiefen des Rückens, auf dem Neu-Hannover, die

Admiralitäts- und Ilermit -Inseln liegen, etwa 1500 m. Schließlich sind auch die
meisten der östlich von Neu-Meoklenburg liegenden Inseln durch diese Tiefen-

stufe von der Hauptinsel getrennt, so daß man annehmen kann, daß eine all-,

gemeine Senkung des Landes um etwa löOO m stattgefunden hat, die die einzelnen
Inselgruppen abgetrennt hat

Von den durch S. M. S. »Planet« bestimmten Bodentemperaturen sind die-

jenigen, welche augenscheinlich fehlerhaft waren, indem entweder die Tempera-
turen gleicher Tiefen große Abweichungen zeigten oder die beiden nebeneinander
benutsten Thermometer (Kipp- und Max.-Min.-Thermometer) um mehr als -/xo^

dilferiwten, fortgelassen worden. Die beobachteten Temperaturen in Tiefen .von

3500 bis 8400 m schwanken SEWischen 2.0'^ und 2.6^ C. und zeigen wieder die

schon im letzten Bericht') hervorgehobene, sehr auffällige Tatsache, daß die
höchsten Temperaturen in den größten Tiefen beobachtet wurden. So wurde anf
der Reise Matupi— Sydney in 5769 m 2.2% in 6130 m 2.3° in 7457 m 2.6**, in
8400 in Tiefe beobachtet und nur eine Beobachtung von 2.P in 8236 m Tiefe

fällt aus der Reihe heraus; in gleicher Weise fallen auch bei den übrigen Lot-

tonren die höchsten Temperaturen in Tiefen von über 6000 m. Es dürfte danach
die im letzten Bericht ausgesprochene Schlußfolgerung, daß in diesen Gräben die

Bodenschicht, welche von seitlichi'r Zufuhr abgosclinitten ist, infolge Einwirkung
der inneren Erdwärme eine etwas höhere Temperatur aufweist als die darüber
liegenden Schichten, an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Jedenfalls wird das Kom-
mando S. M. S. »Planet», wenn es die Zeit erlaubt, im nächsten Jahre besondere
Untersuchungen über die Temperatur dieser tiefsten Schichten ausführen.

Die Ergebnisse der von S. M. S. »Planetc beobachteten Reihentemperaturen
und entnommenen Wasserproben können erst später nach Eingang und Unter-
suchung der Proben seitens der Deutschen Seewarte veröffentlicht werden.

Hamburgische Registrierballon -Aufstiege vom 8. bis 13. August 1910.

Von W. Obolensky.

(Hierzu Tafel I).

Tausende von Registrierballons, die während der letzten zehn Jahre an
verschiedenen Punkten der Erdoberfläche, zu verschiedenen Jahresseiten und bei

verschiedenen Witterungszuständen aufgestiegen sind, geben uns ein hinreichend

deutliches Bild von dem Zustande unserer Atmosphäre, wenigstens bis zu etwa
16 km Höhe.

>) «Ann. d. Hydr. uaw.« 1910, Ö. 100.
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Wir können auf Grund dieser Untersuchungen die Atraospliäre iii mindestens
drei Teile zerlegen.

Der untere Teil bie zur Höhe von etwa 8 km ist ein Gobiot, das den
irdischen Störunj^en unterworfen ist. Die Erwärmnnp: der Erde durch die Sonnen-
strahlung in der warmen Tageszeit, besonders im Sommer, verursacht aufsteigende
StrSmiingeii und aehafft in den untersten Schichten Temperaturgradienten bis
zu 1° für 100 m und mehr. Weiter oben wird durch Wärmeausscheidung bei

Kondensation der Dämpfe der Temperaturabfall stark vermindert. Dagej?en
kühlen in der kalten Tageszeit, im Winter oft während des ganzen Tages, die

unteren Sehlchten stark ab nnd geben oft Temperatarumkehmng, d. h. Zunahme
der Temperatur nach oben. Wenn man hier, die Zeit al.^ die eine, die Höhe als

die andere Koordinate nehmend, die Isothermen für eine große R<Mhe aufeinander-

folgender Tage zeichnet, so erhält mau sehr unregelmäUige Kurven, die oft auch
geechlossen sind, in denen dann die Temperatur sinkt oder steigt. Also die
vertikale Temperaturverteilnng ist liier sehr veränderlich, durchschnittlich haben
wir aber eine schwache Temperaturabnalime mit zunehmender Höhe.

Im mittleren Teile, in einer Höhe von 3 bis 9 km, werden die Temperatur-
yerhältnisse bedeutend einiseher. Der Einfluß der Erdoberflfiche ist hier sehr
gering. Der Zustand der Atmosphäre und die Temperaturänderungen der meteoro-
logischen Elemente hängen hier hauptsächlich von durchgehenden Cyklonen,
Antioyklonen und anderen Witterungstypen ab. Die Isothermen werden hier

fast parallel, ihre Kurven sind nicht geschlossen. Die vertikale Temperaturver-
teilung hängt hier hauptsächlich von vertikalen Strömungen in den Cyklonen
und Anticyklonen ab, wegen des geringen Dampfgebaltes und des ziemlichen
Qleichgewichtes iwisehen WSrmeansstrahlung und -abeorption nehmen die Gra-
dienten stark zu, und die Kurve des Temperaturabfalles nXhert sich der Adiabate
trockener Luft.

Endlich kommen wir in einer Höhe von etwa 9 bis 10 km in den oberen
Teil unserer Atmosphftre^ wo sich ihr Charakter vollstSndig ftndert Die bis-

herige Temperaturabnahme hört auf, es tritt bald schwache Temperaturerhöhung,
bald schwache -abnähme ein, so daß wir infolge abwechselnder Schichten der

verschiedenen Temperaturen eine »blätterige« Struktur haben. Den Herren
Teisserenc de Bort*) und ABmann^ verdanken wir die Entdednmg dieser
relativ warmen Luftsdiioht» die wichtigste Entdeckung in der Aerd^e der
letzten 10 Jahre.

Teisserenc de Bort nannte diesen oberen Teil der Atmosphäre Stratosphäre
und den niedriger liegenden Teil Troposphäre. .Lange Zeit bezweifelte man die
Realität der Stratosphäre, indem man es für möglich hielt, daß die Thermometer
hier nur infolge von Sonnenstrahlung bei ungenügender Ventilation sich erwärmen.
Jetzt aber ist ihre Realität festgestellt und ihre Allgemeinheit fOr die ganze
nördliche Hemisphäre bewiesen. Ihre durchschnittliche Anfangshöhe beträgt für

Europa 10.5 km bei einer Eintrittstemperatur von - 55.fi'^ (A. Wagner). Diese

Höbe ist im Sommer etwas größer als im Winter, ebenso ist sie in der Nähe der
Pole niedriger, besonders im Polarmeer, wo sie nur etwa 7 km beträgt ; zum
Äquator hin steigt sie und erreicht in niedrigeren Breiten des Atlantischen Ozeans
eine Anfangshöhe von etwa 13 km; nber am Ä(}uator ist sie auch in einer Höhe
von 15 km bei einer Temperatur von — ÖO^ auf dem Ozean noch nicht gefunden.
Erst in der neuesten Zeit bewies die Expedition Prof. Bersons in Ostafrika ihre

Ezist^z für kontinentale Teile des äquatorialen Gürtels in ein«r Höhe von mehr
als 15 km, aber ihre Eigenschaft äußerte sieh nicht so stark wie in den mittleren

Breiten. Hier hat man die niedrigste Temperatur — 84.6 in 19.Ö km Höhe
gefunden.. Es ist auch festgestellt, dsB überall mit Steigerung ihrer Höhe die

Eintrittstemperatur niedriger ist. Infolge starker Änderungen der Höhe der
Stratosphäre sind hier die Teniperaturändorungen von Tag zu Tag sehr stark;
die Isothermen nehmen hier ein noch verwickelteres Bild an als unten.

'i Teiss<T<'iH (!,' P.,,rl, C inpf. Roml. 134, 1902. 8.987.

i .\ßmann, Uerl. Berichte 8.4^5.
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Die erste einigermafien genügende Erklärung für dieae ErBcheinnng gnben
Gold') und Humph reys-). Sie haben bewioson, daR dio Ausstrahlung der Erdo
und ihrer Danipfatmosphäre hinreicht für die Erhaltung der oberen Schichten

bei konstanter Temperatur, auch wenn man die Absorption der Sonnenstrahlung,
die in diesen Schichten infolge Ozons stattfinden kann, nicht mit in Betracht zog;
diese Absorption kann auch die Steigerung der Temperator in diesen Schiditen
verursachen.

Durch Zusammenwirken d«r Deutschen Beewarte mit dem Hamburgisofaen
physikalischen Staatslaboratorium finden seit 1905 an den international vereinbarten
Tagen auch in Hamburg Aufstiege von Registrierballons statt. Wälin nd der
großen Uoiho internationaler Aufstiege vom 8. bis 13. August 1910 fanden liier

sechs Registrierballonaufstiege statt; alle Apparate wurden bald wieder gefunden.
Zu Studienswecken befand ich mich in Hamburg und war ])ei diesen

Aufstiegen zugegen. Nach dem Vorschlage des Herrn Prot Koppen habe ich die
Registrierstreifen ausgerechnet.

In Tabelle I sind die Resultate dieser Aufstiege susammengestellt In
Figur 2, Tafel 4 ist graphisch die Temperaturverteilung für alle 6 Aufstiege und
außerdem mit dickem Striche die Kurve der mittleren Temperaturverteilung
gegeben. Die mittleren Werte sind nach folgender Art, wie sie auch von
A. Wegener empfohlen wird, ausgerechnet: Bis 9 km sind die Werte fttr alle

Aufstiege verzeichnet und die mittleren Werte unmittelbar genommen; für di*

folgenden Stufen sind die mittleren Tomperaturgradienten ausgerechnet und dann
zu den mittleren vorhergehenden Werten addiert (Tabelle II). In Figur 1, Tafel i

haben wir die horizontalen Projektionen der Ballonbahnen; die Zahlen, die an
verschiedenen Punkten dieser Kurven stehen, geben uns die Zahl der seit Beginn
der Aufstiege verflossenen Minuten an. Endlich sind in Figur 3, Tafel 4 die

Temperaturanderungen während dieser Periode für Hamburg und Lindenberg
gegeben, in bekannter Weise als Abscissen die Zeiten und als Ordinalen die Höhen
nehmend. Die Isothermen für Lindenberg hat Herr Prof. Aßmann boroitwilligst

mitgeteilt. Obgleich der Ballon vom 8. August in Hamburg eine große Höhe
(ubOT 17 km) errdchte^ platste er lüeht. Daher war in der HAhe seine Vertikal-
ges<diwindigkeit zu klein und infolge ungenügender Yentilation wurden die
Temperaturwerte von 15 km an zu groß, .

^

Gewöhnlich nimmt man als untere Grenze der Ventilation den Wert 1 ,

an; aber nach de Quervain ist auch 0.7 bis 0.8 genügend. Aus Tabelle LH
erkennt man den Einflufi der ungenügenden Ventilation auf die Steigerung der
Temperatur in diesem Fall. Wir sehen, daß die Temperatur bei Ventilation

0.52 wahrend 5.;^ Minuten fast um 2 l>ei Ventilation 0,23 während 5.1 Minuten
um 4^ und endlich bei Ventilation 0.11 während 8.6 Minuten schon um Umsteigt.
Beim Abstiege sank schon b^ der geringen Ventilation 0.31 diese hohe Temperatur
fast um 20^. Aber diese Ventilation war ungenügend; denn in der Höhe 15 020 m
war die Temperatur wenig.stens um 3'' höher als beim Aufstiege. In allen

übrigen Fällen sank die Ventilation bis zu 15 km Höhe niemals unter 1.

Diese Beihe tSglicher Aufstiege läßt» obgleich derWitterungszustand während
dieser Periode leider nicht besonders oharidcteristisch war, das grofie Interesse

dieser Sache erkennen.

Der WittenuigsmstaBd.

Am 7. .\ugust war der Witterungszustand folgender: Im äußersten Njjrden

von Europa lag ein Gebiet hohen Luftdruckes, über Westrußland lagerte sich

eine ausgedehnte Depression, die an ihrer westlichen Seite einen Ausläufer nach
Westen schickte, in diesem Ausläufer befand sieh Hamburg. Endlich war über
Frankreich nochdruck^'ibiet. Am fi)]i:i>nd('n Tage änderte sich der Witterungs-
zustand für Hamburg wenig, es befand sich noch im Ausläufer der Depression;
das franzosiche Maximum verschob sich nach Süddeutschland, und Frankreich

1) Floc of the Royal Soc. A (82), 1909, ä. 43.

*) Astroph. Joonial. 1909, 8. 14.

Digitized by Google



Obolensky, W.: Hamburgische Regißlrierballon-Aufeticge vom 8. bis 13. August 1910. 23

Tabelle I. Auäwertiingen.
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nicht.

') Von hier an ungenügende Ventilation. IHir bleibt für einige Zeit stoben, weitere Zahlen
aus dem Abstieg gewonnen. — In d«'r Spalte >Bumerkungen< bedeutet W. untere Wolkengnnze,
r. Beginn der »oberen Tcnipcratur-Umkchrung'.
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Tabelle II. Stulenwert«.
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Tabelle III. Ventilation.

Zrit

a August 1910
Habe YentOation

8» MJaiBY 15700 — 48.5
0.68

0^
0.11

031

9tJ 5.2n»in V iG7no — 46.6

9^> 10.3niinV

9»? 18.9mJnV

17230

1 703(

)

— 42.6

— 25.3

m 33.1niin V I592U — 45.0

näherte sich von Westen eine Depression. Am U. August war diuse Dupressiou
schon über Frankreich; das nOrdliche Maximum zog südliohw; die ruaaisehe
Dopression blieb an ihrem Platze, und TTnnihurg befand sich im T''l)orju^ang8-

gebiete zwischen diesen zwei Depressionen und dein Hochdruckgebiete; der Luft-

dmck in Hamburg war gestiegen. Am 10. Au^nist hatte sich die russische

Depression ostwärts verlagert; das nördliche liochdruck^'obiet verlagerte sich

nf>ch mehr nach Süden; von Westen näherte sich Irland eine Depression; der

Luftdruck stieg in Haniburgi und es lag zwischen einer Depression im Osten
and einer im Westen und einem Hochdruckgebiete im Norden; Aber Südeuropa
hatten sich einige flache Depressionen gebildet. Am 11. August hatten sich die
östlichen und westlichen Depressionen ostwärts verlairert; das Hochdruckgebiet
blieb wie früher im Norden Europas; ein flaches Mininmui war über Mecklenburg
«rsehienen; in Hamborg blieb derselbe Druck; über der Biscayasee war ein

Digitized by Google



26 Annden der Hydrognidiie und llaiitimoi Meteonlogie, Januar 1911.

Gebiel liohen Druckes erschienen. Am 12. August hatten sich unsere Depressionen

noeh weiter oBtwSrIs verlagert; das nSrdliohe Hoohdmokgeblet war an aeinon
Piatie geblieben; aber das südliche Gebiet des hohen Druckes hatte sich ver-

schoben und lagerte über Südwcstcuropa nahe Mamburg; der Luftdruck war
hier bedeutend gestiegen. Endlich am 13. August war die westliche Depression

on Sohottland nach der weetüchen Ostsee fortgeschritten, und Hamborg lag

jetzt in ihrem südwestlichon Teile; das südliche Hochdruckgohiet iiattc sich süd-

wärts verlagert, in Hamburg war infolgedessen der Luftdruck um 8 mm ge-

sunken; die letztere Änderung im Witterungszustande war sehr scharf, und wir

werden uns spftter ausfQhrlicher mit diesem Obergange vom 12. zum 18. Aogust
beschiftigeo.

rntere TeuiperutTirumkohrunKen.

Wir müssen hier die Bodeninversionen von den Inversionen in der freien

Atmosphäre anterscheiden. Die ersten werdw durch die nSchtliche Ausstrahlung
verursacht und entwickeln sich hauptsachlich bei stillem und hellem Wetter,
besonders stark im Winter. Dadurch, daß die Aufstiege um 8 Uhr vormittags waren,

und da im Sommer schon die Erdoberfläche zur Erwärmung Zeit genug hatte,

konnte sieh in den untersten Schichten die Temperaturumkehrung schon in Iso-

thermie oder in adiabatisches Temperaturgefälle ändern, und die T'^mkelirung

wird schon in einer gewissen Höhe boginnen. Die Temperaturumkehrungen in

der freien Atmosphäre aber erscheinen sehr oft über Wolkenschichten entweder
durch ihre Abkühlung inf<dge Wirmeausstrahlung oder infolge Reflexion der
Sonnenstrahlen von ihrer Oberfläche. Oft verbleihen diese Inversionen auch
nach Verschwinden der Wolken. Mitunter finden auch diese Umkehrungen in

ganz wolkenfreier Atmosphäre statt, wenn über kältere Schichten wärmere
Strömung zieht. Die hohe Temperatur der letzteren wird wahrscheinlich häufig
durch die dynamische Erwärmung infolge ihrer Kompression beim Abstiege
verursacht; manchmal kommt die warme Strömung aber auch einfach aus
wärmeren Gegenden, z. B. zieht im Winter diese Strömung aus mehr erwärmten
Meeren zum Kontinente; dadurch wird ein sehr stabiles Oleichgewicht bedingt.

Zu den Bodenumkehrungen gehören diejenigen vom 9. bis 11. August.
Am 9. August war nachts klares, wolkenloses, windstilles Wetter. Unter diesen

Yerhällnissen sank die Temperatur der Erdoberfläche stark. Die Bodentemperatnr
betrug etwa 12**. Früh war leichter Nebel, und die Temperatur der untersten
Schichten war etwa 13.5^; aber später stieg sie unten srlinell und zur Zeit des
Aufstieges erreichte sie schon 16.2^. Dadurch erklärt sich der starke Temperatur-
abfall von 16.2^ an der Erdoberfläche (17m über dem Meeresspiegel) bis 14.5^ bei
120 m; dann folgte in der Höhe von 120 m bis 190 m die Temperaturumkehrung
von 14.5 ' bis 15.1^, d. i. um 0.6^. Wahrscheinlich ist dies noch ein Rest der
Umkehrung, die durch nächtliche Ausstrahlung oder durch andere Ursachen
bedingt war. Wahrscheinlich hatte die untere Schicht bis zur Höhe von etwa
170 III über dem Ort eine ümkehrung von 13.5- bis etwa 15 . Beim Ballon-

abstiego um 9 Uhr, nicht weiter als 20 km vom Aufstiegsorte, war diese Um-
kehrung ganz verschwunden, an der Erdoberfläche war die Temperatur und
in der Höhe 180 m über dem Orte 16.4°. Es ist intwessant, dafi ein Drachen-
aufstieg in Lindonbei-ir um 5 Uhr vormittags uns für die untere Schicht bis

160 m Dicke Temperaturumkehrung von 12.6^ bis 15.5^ gibt. Wir haben also die

Möglichkeit, das allmähliche Verschwinden der Temperaturumkehrung unter dem
Einfluß der Sonnenstrahlen zu verfolgen. Die relative Feuchtigkeit in unserer
unteren Schicht war von 81" bis 72"/,, gestinken. Was den Wind anbetrifft,

so hatten wir über dieser Schicht in der Höhe von etwa 200 m fast N 6 statt

WNW 2 an der Erdoberfläche, also eine Rechtsdrehung um mehr als 60^ und
die Geschwindigkeitssteigerung von 2 bis 6 m p. Sek. Höher blieb die Wind-
geschwindigkeit fast dioselI)e.

Am folgenden Tage, den 10. August, um dieselbe Zeit, begann die Üm-
kehrung fast an der Erdoberfläche. Den Anfang bildete eine fast isotherme
Schicht bis 330 m Höhe mit Temperaturabfall von 16.2° bis 16.1. Dann begann
schwache Temperaturerhöhung, und für 590 m hatten wir 16.4% d. h. etwas höher
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als an der Erdoberfläche. In derselben Zeit ^nk die Fenohtigkeit von 7d%
auf 550/0. In einer Höhe Ton etwa 400 m war der Wind N50^W, für 600 m
8«shoii N9°W6, also Rechtsdrehang um 41 . Die Luft an der Erdoberfläche hatte

schon Zeit g^chabt, sicli zu erwärmen, iiiul in dci- untersten Schicht war IsothorniiG.

Aui folgenden Tage war die Temperaturverteiiung in der untersten Schicht

kompliziert, Imdingt durch Nebel fiber Hamburg. In der untersten Schicht bis

300 m Hohe hatte man den adiabatischen Temperaturabfall von bis 13.8**,

und die Feuchtij^keit stieg in ihr von 927n bis 100"
,

1^" den nächsten 20 ni

folgte eine Temperaturerhöhung um 0.2'-' und eine Feuchtigkeitserniedrigung bis

98*/o. H5her war wieder Temperatursbfiill ffir die folgenden 40m um 0.8° bei der*

selben Feuchtigkeit, und endlich noch höher begann die Temperaturumkehrung
von 13.5° bis 14.5^ für 360 bis 710 m, verbunden mit Feuchtigkoitsabnahrae von

98**/o bis 70%. Hier hatten wir die Temperaturschwingungen von 13,8° bis 14.0^

vnd weiter Ton 14.0° bis 13.7° Wahrsch^nlieh steht diese Schwingung der
Temperatur im Zusammenhang mit der wellenförmigen Oberfläche unseres Nebels,

indem der Apparat, wenn er aus ihm in der Höhe von 320 m herausgeht, 14,0-*

bezeichnet, dann nach 12 Sek. in einer Höhe von 3G0 m wieder in diese Nebel-
' sehieht eintritt und wieder 18.7° snaeigt. Es ist interessant, dsB beim Austritt

aus dem Nebel unser Ballon während 20 Sek. nur um 20 m stieg, während seine

mittlere Vertikalgeschwindigkeit 250 m p. Min, war. Auch früher hat man be-

merkt, dail die Aufstieggeschwindigkeit vor der oberen Grenze des Nebels lang-

samer wird, wenn wärmere Schichten über ihm lagern. Es war auch die Wind-
verteilung in dieser Schicht charakteristisch. Bi.s 350 m Höhe hatten wir W53°N4,
dann begann N 11^0 6. Über dieser Schicht war der mittlere Temperaturgradient;
die Feaehtigkeit fiel ununterbrochen.

Also von 6 AujBrtiegen haben wir in 3 Fällen untere Temperaturum«
kehrunrrpn, die allerdings um T'/^Uhr vormittags nicht mehr ganz bis zum Boden
herabreichten.

ZnMaad der mittlerea Schichten der AtnespbSre bis zur obcien Temperatammkehmng.
Auch hier zeigten sich Temperaturumkehrungen, die hauptsichlich über

Woikeuschichten stattfanden.

HierfOr ist der Anfstieg am 8. August interessant. Von der Erdoberfliche
bis 1570 m sank die Temperatur ziemlich ^deichmäßig um 0.6^ für 100 m. In
derselben Zeit stieg die relative Feuchtigkeit von SD^'/o bis 98^/,,. In dieser

Höhe begann die Wolkenschicht. Der Temperaturabfall verzögerte sich hier

anfangs stark und sank bis 0.16° für 100 m; aber in der Schicht von 2080 bis

2330 m Höhe hatten wir wieder bedeutendere Temperaturabfälle; die Feuchtig-
keit blieb auch hier 100"/^,; es war hier der obere Teil der Wolkenschicht.

Wahrscheinlich ist dieser größere Temperaturabfall durch Verdunstung der
Waflsertröpfchen oder durch Ausstrahlung der oberen Wolkengrenze entstanden.
Über dieser Grenze (2330 m) war eine Tomprraturumkehruntir von 3.4^ bis 4.2

für 2330 bis 2460 m; dabei fiel die Feuchtigkeit bis auf 98^o. Höher folgte

sehr schwacher Temperaturabfall; die Feuchtigkeit war auch vermindert.
Scharf genug und sehr interessant war die Temperaturumkehrung über

Wolken am 12. Aiin^ust. fiier hatten wir in den unteren Schichten eine

schnelle Temperaturerniedrigung und Feuchtigkeitserhöhung. Schon in der
Höhe um 900 m begannen die Wolken. In der Höhe 1100 m war die Temperatur
7.5°, und die Feuchtigkeit erreichte ein Maximum von 98®/„. Dann bej,'ann die
Feuchtigkeit stark abzunehmen, aber die Temperatur 7.x\ steiLM ii. und für 1320 ni

finden wir schon 10.3'^ und 60% Feuchtigkeit; also die Teniperaturerhöhung
war fast bis auf 8° und die Feuchtigkeitsemiedrigung auf 38% gewachsen.
Beim Ballonabstiege wurde auch die Temperaturumkehrung ausgezeichnet in der
Höhe 960 bis 1090 m von lO.G*^ bis S.l . Das Hygrometer zeigte auch die scharfe

Erniedrigung der Feuchtigkeit mit der Höhe an, nur in geringerer Höhe, näm-
Ueli für 880 m 90*/o und ffir 960 m nur 367„. Wenn wir den sehr schnellen
Ballonabstieg und die gewöhnliche Verspätung der Aufzeichnungen des Hygro-
meters bei so scharfer Änderung der Feuchtigkeit berücksichtigen, dann kommen
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wir zu dem Schluß, daß auch hier die Tomparatarumkehnuig von Bohiirfer

Feuchtigküitijerniedrigung begleitet war.
Dadurch erscheint es sehr wahrscheinlich, dafi diese Temperatammkehnuig

ihre Entstehung der wärmerea und trockeneren Schicht verdankt, die über der
unteren feuchten Luft lapert. Diese warme und trockene Luft kann man in

Zusammenhang bringen mit der sich Hamburg nähernden Anticyklone, so daß
wahrscheinlich dieTrockenheit nndWirme dieser Schicht dynamischenUrsprungs ist

Am 13. Au^'ust waren die Verhältnisse nicht so stark aus;_''eprairt. Wieder
hatte man von der Erdoberfläche an starken Temperaturabfall und Feuclitigkeits-

erhöhung. In einer Höhe von etwa 700 m begannen die Wolken bei 97%
Feuchtigkeit. In den Wolken war der Temperatarabfall etwas vermindert» andi
die Feuchtigkeit fiel bis auf 93<>/o. Höher in der Schicht von 0*20 bis 1130 m
Höhe, wahrscheinlich über der oberen Wolkengrenze, stieg die Temperatur von
10.6° auf 10.7°; aber die Feuchtigkeit fiel von 937o auf 74%. Noch höher war
der mittlere Gradient, die Feuchtigkeit Stieg wieder.

Außer diesen Fällen der Temperaturumkehrungen fanden vom 9. bis

11. August Temperaturumkehrungen auch bei Abwesenheit von Wolken statt.

Am 9. August waren gerade die Temperaturschwingungen Ton 0.1^ bis 0.9® in

einer Höhe von 2550 bis 3120 ni (siehe Tab. I). Beim Abstiege wurde in den
Schichten von 2870 bis 31Ü0 m Höhe die Temperaturumkehrung von 0.0^ bis 1.0°

gezeichnet Die Feuchtigkeit machte dabei keine scharfen Sprünge, ebenso auch
nicht die Windrichtung und -geschwindigkeit Überhaupt hatte birf diesem Auf-
stiege das ganze Thermograniin viele kleine Wellen. In Lindenberg war an
diesem Tage auch Temperaturumkehrung, und zwar von — 1° bis 2^ in etwa
3000 m Höhe. Am 10. August beobachtete man Isothermie in Höhe von 3020
bis 8S70 m bei — 1.8°. Endlich war am 11. August eine Temperaturumk^rnng
— 7.9° bis - 7.6° bei 4050 bis 4180 m Höhe.

Es ist int(>ressant, jetzt auch die Feuchtigkeitsverteilung in diesen mittleren

Schichten zu betrachten. Besonders charakteristisch ist, daß mau am 8., 9. und
18. August die Atmosphäre in erster Anniherung in swei Teile ssrlegen kann:
0 bis noOO m und von 4000 m Höhe an. Tm orst(>n Teile war die Feuchtigkeit
ziemlich groß; zwischen 3U00 und 40UU m aber sank sie sehr, am 8. August von
8270 *6"/o» am 9. August von 53% bis auf 2870 und am 13. August von
77^0 bis auf 267o. Darüber erstreckte sich die trockene Schicht mit geringen
Schwankungen der Feuchtigkeit. Am 12. August vollzog sich der Übergang von
der unteren feuchten zur oberen trockenen Schicht der Atmosphäre allmählich.

Bis 1000 m Höhe war die Feuchtigkeit groß, zwischen 1000 bis 4000 m sank sie

sehr schnell und ununterbrochen und bei 4000 m betrug sie nur 22^1^. Nur am
10. und 12. August erfuhr die Feuchtigkeit keine solchen scharfen Änderungen.
Charakteristisch für diese Tage ist, daß die Atmosphäre von mehreren feuchten
Schichten durchaogen war.

Im Durchschnitt erhält man, wie man aus Tab. II ersieht, auch diesen
scharfen Sprung bei 3000 hin 4000 m, nämlich von 627o auf 47" ,,. Außerdem
kann man auch eine Erhöhung der Feuchtigkeit bei 2000 und 2500 m bemerken.

Obere Tetnperatnmmkehranj^en.

Die obere Temperaturumkehrung wurde in vier Fällen erreicht. Am
8. August gab infoige ungenügender Ventilation der Thermograph für die

größten Höhen au hohe Temperaturen, aber bis 15000m kann man die Temperatur-
werte als richtig gelten lassen, obgleich sie im Vergleich zu den folgenden
Tagen hoch sind, weil si(> mit den Lindenbergschen Ergebnissen ziemlich gut

übereinstimmen. Auf Grund der Internat iunuien Ballonauistiege teilt Schmauß
(Met. Zeitschr. 1909, S. 247) die oberen ümkehrungen in drti Tjipea ein. Di
Fig. 4 unserer Tafel sind schematisch diese Typen gezeigt. T kommt selten

vor, über dem Gebiete des barometrischen Maximums und am vorderen Teile

der Depression ist öfter II, über den Depressionen I und III. Die Typen I und
III beginnen in geringerer Höhe und geben höhere Temperaturen, besonders I.

Wir sehen, daß unsere Aufstiege am 8. und 9. August annähernd zu den Typen I
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und III gehöreUi indem der Anfang der Schichten in 10 020 und 9980 m Höhe
war bei den Eintrittstemperaturen — 47.4^ und — 52.6**. Am 11. und 13. August
war Type II, indem der Anfang in der Höhe 11010 bzw. 10 850 m bei einer

Eintrittstemperatur von 57.3 ' bzw. 57.2° lag, und dann erhöhte sich in den
oberen Schichten die Temperatur bis auf — 49.7° bzw. — 52°. Man muß dies

auch erwarten, denn am 8. und 9. August war Hamburg im Gebiete des niedrigen
Luftdruckes; aber am 11. un<l 12. August lag es im Hoclidruckgebiete und hatte
im Westen von sich eine Depression.

Den Wind konnte man nur in einem Falle durch Yisierung des Ballons
bis in die oberen Schichten verfolgen, nämlich am 9. August. Hier war seine

Richtung NNW, WNW, W. SW, SSW und W. Seine Geschwindigkeit vergrößerte

sich anfangs bis 10 m p. Sek.; dann aber verminderte sie sich. Der Wind also

hatte hier verschiedene Richtungen und Geschwindigkeiten.

Mittlerer Znstand der .\tnioHphüre in dieser Woclie,

Der mittlere Zustand ist in Tab. 11 und in Fig. 2 neben den Einzelwerten
gegeben. Wir sehen, daB f&r die zwei ersten Höhenstufen der Gradient Iclein

ist-, weil hier Temperaturumicehrungen stattfanden. Für 1000 bis 1500 m erreidit
der Gradient sein Minimum, weil auch hier Temperaturumkelirungen waren.
Für 2000 bis 2600 m erreicht er 0.33 , dann sinkt er wieder bis 0.22° für 2500
bis 3000 m, denn hier fanden auch Temperaturumicehrungen statt Höher wflehst

der Gradient, und für GOOO bis 7000 m erreicht er seinen maximalen Wert 0.86,

um dann bis 9000 bis 10 000 m fast konstant zu bleiben. Endlich sinkt er für

10 000 bis 11 000 m bis 0.12^, dann geht er in —0.21'' über und wird dann
Het NnlL Die Feuchtigkeit sinkt fast ununterbrochen, nur in einer Höhe von
2600 m steigt sie etwas und sinkt dann schnell; besonders scharfe Erniedrigung
ist iwischen 3000 und 4000 m.

Es ist auch nicht uninteressant, die Temperatur- und Feucbtigkeitsände-
rangen unserer Luftsäule in wschiedeh«! Höhen von einem Tage sum anderen
zu verfoli^on. Man betrachte dazu Fig. 3. Vom 8. zum 9. August stic;^' die

Temperatur für die ersten 1000 m, für die liöheren Teile sank sie. Die Feuchtig-
keit sank für die ersten 1000 m, für die übrigen dagegen stieg sie. Vom 9.

zum 10. August stieg die Temperatur ffir die unteren 3600 m und dann fiel sie.

Die Feuchtigkeit nahm wieder den umgekehrten Gang. Vom 10. zum 11. August
sank die Temperatur, außer in 0, 2500, 5000 und 6000 m Höhe. Die Feuchtigkeit
stieg für die unteren 4000 m und dann sank sie. Vom 11. zum 12. August
stieg die Temperatur für die ganze Säule, mit Ausnahme der unteren 1500 m
Die Feuchtigkeit fiel außer in 500 bis 1000 m Höhe. Endlich vom 12. bis.

13. August stieg die Temperatur für die ersten 1000 m, von da bis 6000 m
sank sie und höher stieg sie wieder. Die Feuehtigkdt stieg überall, aufler in

den Höhenstufen 1000, 5000 und 6000 m. Im letzten Falle haben wir den Über-
gang von Hoehluftdruck zu Depression, Hann hat bereits auf Grund der

Beobachtungen an Bergstationen gezeigt, daß die Cyklonen in ihren mittleren

Teilsii kälter als die Anticyklonen sind. Auch Beiold zeigte auf Grund der
Berliner Aufstiege^ daB die relative Kälte der Cyklonen mindestens bis 8 km
Höhe geht. Teisserenc de Bort aber hat zuerst gezeigt, daß oberhalb dieser

Höhe wieder die Cyklonen wärmer sind als die Anticyklonen. Gold und Harwood
haben ebenfoUs gefunden, dafi die Cyklonen bis 9 km Höhe kälter und höher
oben wärmer sind als die Anticyklonen. Endlich kommt A. Wagner aus inter-

nationalen Aufstiegen zu dem Schluß, daß bis zu 10 km Höhe die Cyklonen
durchschnittlich kälter sind als die Anticyklonen; aber von 10 km an werden
die Cyklonen wärmer.

Zum Schluß möchte ich Herrn Prof. W. Köppen meinen aufrichtigen Dank
für seine wertvollen Anweisungen aussprechen.
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Zur Kompensation der Fluidkompasse, insbesondere über stabförmige

D- Korrektoren.

Von Prof. Dr. H. XeMao« Oberiebiw an der E^eefahrtadiole in Bremen.

Von dem großen Interesse, das man gegenwirtig in der franzüsisohon

Krief^smarine dem Fluidkompaß entj^epenbrinpt, zeugt u. a. eine längere Arbeit

des lioutenant de vaisseau Cumille Morel im letzten Juniheft der >Revue maritime«.

Im folgenden Boll über ihren Inhalt ktirB berichtet werden.
Der Verfasser empfiehlt den Gebrauch von Fluidkompassen dringend für

Torpedobooto, Zerstörer und Untcr.seeboote, da Thonisonr»>sen auf diesen Fahr-

zeugen nicht ruhig genug liegen. Er weist die Vorwürfe, daß ein Fluidkompaß
zn trilge mi und daß die Kompensation Schwierigkeiten Temraache, zurück. Die

gehörige Empfindlichkeit läßt sich durch geeignet bemessenen Auftrieb des

Schwimmers erreichen, sogar in höherem Grade als bei einem Trockenkompaß.
Der Frage der Kompensation Ist der Hauptteil der Arbeit gewidmet. Die

Schwierigkeiten entstehen ans dem Einfluß der Nadellfinge und aus der Nadel-

indnktion. Verfasser ist nun nicht bestrebt, diese Schwierigkeiten durch Er-

mittelung geeigneter I^Iadelanordnung der Kompaßrose zu beheben, sondern er

sucht, indem er den Kompaß mit seiner Rose als gegeb«i hinnimmt, den Kom-
pensationsapparat nacli Älöglichkeit so einzurichten, daß die sextantalen und
oktnntalen Störungen dee DeTiationsTeriattfes auf ein unBchadliches Maß herab«
gedrückt werden.

Um die aua der Nfthe der Kompensationamagnete entspringende Seztantal-
deviation zu vermeiden, genügt es nach den Beobachtungen des Herrn Morel,
Tie Magnete so nahe wie möglich der Vertikalen durdi den Rosenmittelpunkt

anzuordnen und zwar so, daß der Abstand ihrer Enden vom Rosenmittelpunkt

wenigstens gleich der doppelten Unge der Kompenaatioiiamagnete ist

Ich bezweifle nicht, daß Herr Morel auf diese W^se dem gewollten Ziele

praktisch hinreichend nahe kommt. Theoretisch ist das Gesagte nicht ganz

richtig; die Magnete sind nicht so nahe wie möglich der Vertikalen durch
die Rosenmitte anzuordnen, sondern am besten in einem Abstand von einem
Viertel ihrer Länge von dieser Vertikalen. Dann liegen nändich ihre Pole in

Ebenen, die durch die Vertikale gelegt sind und Winkel von 30 zur Längsschiffs-

bzw, Querschiffsebene bilden, und die Wirkung der Magnete ist völlig frei von
sextantalen Störungen, auch wenn die Nadelanordnnng der Rose sehr achleeht

ist und man ziemlich nahe mit den Magneten an die Rose herangeht.

Das Ilauptinteres.se der Arbeit nimmt die von Herrn Morel für die Kom-
pensation der Quadrantaldeviation vorgeschlagene Kompensationsvorrichtung
in Anspruch. Die Vorrichtung besteht, wie bei dem seit längerer Zeit bei uns
bekannten Floriankompaß, aus einem kleinen (|uerscluffs dicht unter der Rose
befestigten Weicheisenstab. Herr Morel verwendet sorgfältig ausgeglühte Eisen-

stüeke von rechteckiger Gestalt, 80 oder 100 mm lang, 20 oder 26 mm breit und
5 mm dick. Solche D-Stäbe hat Herr Morel entweder unter dem Komj)aßkessel
selbst befestigt oder im Kompaßhause, also in fester Verbindung mit dem Schiff,

zur Anwendung gebracht. Die erste Art der Anbringung ist ohne Zweifel

Torzuziehen.
Ein solcher D-Stab wirkt praktisch ausschließlich durch Nadelinduktion.

Vermöge dieser erzeugt er in erster Linie eine Quadrantaldeviation mit negativem
Vorzeichen des Koeffizienten D. Der Verfasser gibt Tabellen und Kurven für

die kompensatorische Wirkung der von ihm benutzten Stäbe an zwei Kompaasen,
von denen der eine ein verhältnismäßig kleines, der andere ein großes magnetisches
Moment hatte. Da die kompensatorische Wirkung der Feldstärke, in welcher
sich der Kompaß befindet, umgekehrt proportional ist, so sind die Werte de.s

von den D-StSben in yerschiedenen AbetSnden vom Rosen^stem erzeugten
negativen D für die Feldstärken x H = 0.8 G. E. bis ;i II = 3.6 G. E. angegeben.

Den Schluß des ersten Abschnittes der .\rbeit bilden vollständige Vor-

schriften über die Ausfülirung der Kompensation, über deren i^ericlitigung sowie
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eine Übersicht über die au Bord einer Reihe von Torpedobooten, Zerstörern und
einfim üntoneeboot mit dem beschriebenen Kompensationsapparat erhaltenen
Resnltate, die als sehr günstijjr bo/cichnot werden.

Dor zweite Abschnitt der Arljcit heschaftipt sich hauptsächiicli mit einer

Untersuchung der Oktantaldeviation, auf die beim Gebrauch eines solchen D-Stabes

SO rechnen ist. Herr Morel führt diese Untersuchung in folgender Weise aus.

Er sng^t : 'Die Oktaiitald'-vintion, die durch den D-Korrektor für sich am T^aiide

hervorgebracht wird, darf nicht etwa gleich Null sein, sondern sie i)iuI5 gleicli

sein derjenigen, die theoretisch jede durch das Schiffseisen hervorgebrachte
Quadrantaldeviation begleitet.« Bekanntlich hat diese den Koeffizienten II +'J'^D^.
Herr Morel hält also die Wirkung des Korrektors dann für einwandfrei, wenn
er am Lande eine quadrantale Ablenkung erzeugt, die mit einem II = — -^$D^

verbunden ist. Bs liegt hier ein Fehler vor entsprechend demjenigen, auf den
ich in dies« n >Annalcn«, Jahrgang 1906, S. 31 bei Gelegenheit der Besprechung
(los neueri Modells des Fluidkompasses von Magnaghi aufmeiksam gemacht
habe. Wirkt der D-Korrektor durch erdmagnetische Induktion allein, so

mfifite er in der Tat für sich allein neben seiner quadrantalen Ablenkung eine

Oktantaldeviation zeigen, aber eine solche von U ^ \ D- wie das z. B. auch
D-Kugoln bei Rosen mit unendlich kleinen Nadeln tun. (Siehe die angeführte

Stelle und »Ann. d. Hydr. usw.« 1908, S. 72.) Wirkt aber der D-Korrektor, wie

es hier praktisch der Fall ist, rein durch Nadelinduktion, so darf er für sich

bei der Landuntersuchung gar keine Oktantaldeviation zeigen.') Bringt er dann
nn Bord das "J) des Schiffes zum Verschwinden, so verschwindet mit diesem
gleichzeitig das Ii = ^ welches eben nur eine Begleiterscheinung jenes ^
war. Zeigt dagegen die Kombination Rose>Korrektor am Lande eine wesentliche,

d. h. aus der Nähe der Pole entspringende oktantale Störung, so bleibt diese

Störung auch nach Versetzung der Hose und des Korrektors an Bord vorhanden.
Die Beobachtungen des Herrn Morel an den beiden untersuchten Kom-

passen geben nun in der Tat nicht verschwindende Werte für H, sondern Werte,
die sehr verschieden sind bei den verschiedenen Kompassen . Meines Erachtens

liegt der Grund dieser Erscheinung in der verschiedenen, mehr oder weniger
guten Nadelanordnung, nicht in der Größe des magnetischen Moments, worin
ihn Herr Morel in erster Linie sucht. Ober die Nadelanordnungen det unter-

suchten Rosen*) sowie über deren Momente ist leider nichts mitgeteilt.

Am Schluß seiner Studie tritt Herr Morel mit großer Wärme für den
Gebrauch solcher stabförmiger D-Korrektoren ein, er hSlt sie für offensichtlich

den Kugeln überlegen. Als Grunde führt er an:

1. Die quadrantale kompensatorisclie Wirkung für denselben Abstand
de» Korrektors vom Rosensystem ändert sich eriieblich weniger mit dem Moment
der Rose, als es bei Kugeln der Fall ist. Es ist deshalb viel leichter, Tabellen
über diese Wirkung aufzustellen. Außerdem sind die experimentellen Bedingungen
für das Aufstellen solcher Tabellen beim Stab viel leichter herzustellen als bei

Kugeln, bei denen es am Lande überhaupt schwer fällt, ein genügend homogenes
Feld XU eneugen.

Dem ersten Teil dieser Behauptung muß ein Irrtum zugrunde liegen.')

Die kompensatorische Wirkung eines D-Stabes ist dem magnetischen Moment der
Rose direkt proportional, also sicher ebenso stark mit ihm veränderlich als die-

jenige von D^Kogeln. Als Beleg führe ich die folgenden von mir gemachten Beob-
aehtongen an:

Moment der Rose 26.7 HiU. Vt£. ~ beobochtet mit D-8tab: D= —
» > . 445 . . — > > » : Dsrs— 11.3».

«) Vgl. Ann. (1. Hydr. usw.. 11K)S. S. 271.

*) Nach üc-n Ueobachtungeii, die Herr Morel als mir QuadiauUdku^^eln erhalteu mitteUt,
tnüasen die Nadeln, des eineo Kompasses. DSmlkh des vom »Fanionc tn ivdt TOncimuKier, die d«
KonpaBHCf^ vom ^Etcndart« xu nahe beieinaixlor angeordnet nein.

-'I I> winl pefolgcrt ans Ik-obachtuiigeti, die mit den Kouipuiu«i-ii des »Fanioii« und des
»fitendart« .ingci«tollt sind; vennnilidi liegt MI der Memuig des Abstandes des Korrdctofs von dem
Naddsyatem ein konstanter Fehler vor.

Digitized by Google



82 Anaalen d«r HjdiQgniiliw imd Mnitimen Meteorologie, Jiniiar 1911.

In der Tat sind diese beiden Werte von D den magnetischen Momenten
der Rose genau verhältnlsgleioh.

2. Als zweiten Grund ffihrt Herr Morel an, daB die oktantale Störung
bei Kugeln in ganz außerordentlich hohem Grade mit dem magnetischen Moment
der Roso variiere, während das beim D-Stab viel weniger der Fall sei. Diosor

Satz ist richtig, wenn man Htati des Wortes »magnetisches Moment« einsetzt

»Nadelanordnung«. Aus Versuchen, die ich hierflber angestellt habe, sei folgendes
Beispiel als Bclet,' herangezogen: Den Versuchen In^^on zw»! Rosen mit ver-

schiedener Nadelanordnung und demselben Moment zugrunde. Die Nadeln
waren 160 mm lang. Die Pole der Nadeln lagen bei der ersten Rose ziemlich
weit innerhalb, bei der zweiten lagen sie ziemlich weit außerhalb der bekannten
>30°-Linicn *.') Mit Kugelkorrektoren erj^ab sich, bei einem D von etwa — 9°,

mit der ersten Rose II = -|- 1.2°, mit der zweiten Rose 11 =— 1.6^ also eine

Änderung von 2.8"^. Bei Verwendung eines D-Stabes dagegen erhielt ich, bei

einem im Mittel noch größeren Werte von D, mit der ersten Rose H = +0.06",
mit der zweiten Rose II = — O.'J , also eine Änderung von weniger nls 1

Aus diesen und anderen angestellten Versuchen ergibt sich, daß beim
D-Stab eine einwandfreie Wirkung in der Tat weniger von der Nadel-
anordnung abhängig ist, als es bei Quadrantalkugeln der Fall ist

3. Endlich schreibt Herr Morel dem D-Stab eine Vergrößerung der
mittleren Richtkraft der Roso zu; auch in dieser Beziehung sollen sie den Kugeln
überlegen sein.^) Diese Behauptung ist unhaltbar. Wohl wird die Richtkraft
durch den D-Stab auf O- und W-Kurs erhöht, dafür wird sie aber auf N- und
S-Kurs um ebensoviel herabgesetzt. Diese Verringerungen der Richtkraft auf

N- und S-Kurs, also bei 0-W liegendem D-Stab, kommen in folgender Weise zu-

stande.*) Scheinbar hat der D-Stab auf diesen Kursen gar keinen Einfluß auf
die Rose. Solange die Rose genau in ihrer Ruhelage verharrt, ist das auch der
Fall. Bei jeder Drehunp: der Nadel nach rechts oilcr links <'n1st('Iu>n al)er im
Korrektor durch Nadelinduktion Pole und diese erzeugen Drehmomente, die in

Jedem Falle die eingeleitete Bewegung zu unterstützen streben. Diese
Drehmomente bedeuten daher eine Verringerung der Richtkraft der Nadel.

Es ist demnach unrichtig, daß ein durch Nadolinduktion wirkender D-Stal)

eine allgemeine Verstärkung der Richtkraft erzeugen könne. Eine solche Ver-
stärkung kann nur durch ein Element erfolgen, das eine Beziehung zum
magnetischen Mi lidian hat, wie die erdmagnetische Induktion, nicht abor durch
Nadelinduktiun, die ohne jede Beziehung zu diesem Meridian ist.

Quadrantalkugeln erhöhen die mittlere Richtkraft, aber nur in dem Mafien

als ihre Wirkung auf erdmagnetischer Induktion beruht
Trotz dieser Einwendungen im ^en die Ausführungen des Herrn Morel

halte ich die Anwendung von D-Stäben an Stelle von Kugelkorrektoren
unter gewissen Verhältnissen für selir empfehlenswert. Diese Verhält-

nisse liegen in erster Linie vor an Orten, an denen man ein großes D bei ver-
hältnismäßig gerinp^oni verfürrharen Raum zu kompensieren hat, wie OB in dw Tat
auf Torpedobooten, Zerstörern und Unterseebooten der Fall ist.

Man wird um so eher zu diesem Komponsationsmittel greifen, je weniger
das in Frage kommende Fahrzeug auf seinen Fahrten die magnetische Breite
ändert. Die stete Berichtigung der Kompensation für Picitenänderung ist zwar
nicht schwierig, sie wird aber immer etwas unbequem empfunden werden.

Da die Wirkung dem magnetischen Moment der Rose proportional ist, so

>) Im ersten Falle war der Naddabttaad 55 mm, im zweiten 96 mm gegen 77 nun, gfiltig fOr
die »30°-Lirii('n .

-) lAi barrcau ayant son pölc sud toujours tounitf Ten le Nord, on Toit qall forc^nient pour
effet d'augm^ter la force diTectcioe*tin owipM; .... d'nne fefon gtetole, Umte maase de fer aouz
plaofe dam le voinnagc de la roee, qnellee qne eoient ea forme et sa poeition . . . tend ii renforcer la

mraa dirwtnVo.
^1 Näherem darüber mit expchuientellen Belegen habe ich in einem Briefe an den Uerau8|^ber

der »Hivistn MarittuBM mi^getoU^ der flieh im I^aembeilieft des Jafai|;angeB 1908 der »BiTMta«
abgedruckt findet.

Digitized by Google



Meldau, U.i Zur.KampeDntUm der Flaidkompasae, inabeModere über «tabförmige D-Korxektoren. 33

wird eine Oradtiierung jedes Kompasses mit seinem zugehörigen Korrektor im
Interesse hinreichender Zuverlässigkeit geboten sein.

Für Schiffe, die ihre Breite stark ändern, ist noch zu berücksichtigen,

daß der D-Stab zur Kompensation des Krängungsfehlers nichts beiträgt, so daß
diese Kompensation ganz doroh den Krftngnngsma^et zu bewirken ist. Aneh
diese Kompensation wird deshalb bei Breitenänderung ihre Berichtigung erfordern,

häufiger, als wenn D — bei Thomsnnrosen das ganze I), bei Fluidkompaßrosen
wenigstens ein Teil dieses Koeffizienten — durch das adäquate Mittel der erd-

magnetisclien Induktion in seitwIrts vom KompaB angebrachten Elsenmassen auf-

gehoben wird.

Vergleich der Ebbe- und Fluttheorien.')

Von MarinebaiunciHtcr 0. Frunzia» in i3criin.

I. Einleitung.

Es wird seit einiger Zeit in verschiedenen Zeitschriften lebhaft die Frage
erdrtertf welche Art, die fluterzeugenden KrSfte zu erklftren, die beste sei, ob
die Erklärung lediglich vcrnüttels der Relativbesrhleunigungen oder diejenige

durch Anziehungs- und Zentrifugalkraft vorzuziehen sei. Zwischen beiden
Theorien besteht tatsächlich bei richtiger Behandlung kein sachlicher Unter»
schied, sie unterscheiden sich vielmehr nur durch die Art der Darstellung.

Dieses scheint bisher nicht von allen Seiten völlig klar erkannt zu sein, wie aus

einigen neueren Aufsätzen der zweiten Richtung hervorgeht.*-^) Es erscheint daher
nicht zwecklos, zu beiden Auffassungen kritisch Stellung zu nehmen und die

wirklichen Unterschiede hervorzuheben. Man kommt dabei zu (inigen inter-

essanten Ergebnissen, die aucli geeignet s*'iii dürften» das Verständnis der Ur-
sachen der Gezeitenerscheinungen zu vertiefen.

Es soll im folgenden erst jede Theorie kurz für sich besprochen werden
unter Hinweis auf die Gründe, die es erzwingen, sie gerade so und nicht anders
aufzustellen. De?? ferneren folgt dann der Vergleich beider. Von der Rotation

der Erde werde dabei zur Vereinfachung abgesehen,'^) und die Besprechung der
Kürze halber auf die Sonnentiden besehrlnkt.

H. Die Theorie vermittels der Belativbescblennigungen.

Die Voraussetzung des Verständnisses ist die Kenntnis der Bewegung der
Erde in dem Sonnensystem. Man betrachtet die Erde, wie sie sich wirklich be-

wegt. Die Grundidee, von der alles hierbei ausgeht, ist, daß ein Körper, der
sieh mit gleiohbleil)en(ler Geschwindigkeit geradlinig im Räume bewegt, sieh in

einem Zustande der relativen Kuhe befindet. Das heißt, an den einzelnen

Punkten des KUftpam werden durch diese Bewegung im Räume keine Yerinde-
rungen hervorgemfen, sie bleiben, wenn der Körper keine Rotation oder ähn-
liche eigene Bewegungen ausführt, stets in gh irlicr Stellung zueinander. Dieses

ist somit der Ruhezustand des Körpers; auch für die Erde muß daher von ihm
ausgegangen werden. Die Bewegung der Erde in dem Sonnensystm ist gegen-
über der ersteren Bewegung eine erzwungene. In dem relativen Ruhezustand auf
gerader Bahn ist der Planet gezeitenlos. Nimmt man nun diese geradlinige Be-

i| Da besoodera tau der Statik heraus gt'wissc .Vnffaäsungoi der mechanlKhen Bf <:riife und
VoicAnge bestehen, ans denen im Gegenaate zu den aUgemetoeren da Dynamik sogrunde liegenden
Anaieliaaiingni MdnnDgarenehiedenlieiteii über die Oezeiten^eorie nnd immer wieder Verenche snr
Aufstellung neuer sokdur fhcoricii (iits]iriiiui ri, -n rp-chien der Sdiriftleitmig die Vcröffmtlirhnn.L' th^

Artikeln angcbnu-ht, ineofem in ihm unter Ik'nicksicbtiguJlg solcher Atifftu^sungen nuchgewicHen wird,

duß du- vcTRchiedenen DarstellungBarten l>ci korrekter Durchführung für diese Theorie zu denselben

BcBultaten fähren. Ea kann dies ja auch nicht anden adn, da dem Wesen nach Kräfte nur durch
die ihnen entopreciieDden BeecMennigungcn m definieren rind.

^
D. Bed.

') Vergl. die GezeitenaufHütze in N r. VI dieser ZeitfichnfL

') V'eqji. V. äcbapcr. lieft 3 dicuua Jabipuiges.

Aoa. i. Hjdr. ruw^ IMl,M 1. 3
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wogung der Erde als Ausgangspunkt der Erwägung, dann erkennt man sofort

die Benregnng um die Sonne heram als eine erzwungene FaUbewegnng von der
ursprün<?lichen Geraden fort. Man sioht : die Ei-flc näh«>r1 sioh zwar nicht der

Sonne, sie fällt nicht im Sinne eines zur Erde fallenden Steines zur Öonne liin,

sie fällt aber trotzdem, nämlich dauernd von der geraden Linie ab. Sie wird
fwtwährend von der Bahn ihres Ruhezustandes seitlich fortbeschleuni<^'t.

Man begeht in den CJezeitenerklärungen somit einen logischen Fohler,

wenn man erklärt, die Erde fiele nicht zur Sonne, folglich blieben alle Punkte
der Erde stets im gleichen BesohleunigungsverhSItnis. Die Tatsache, daß die

Erde sich der Sonne bei angenommener Kreisbahn nicht nähert, ist eben völlig

gleich^niltig für die Theorie. Man zeigt durch die Betonung dieses Umstandes
nur, daß man von der krummen Bahn der Erde um die Sonne als Grimdlinie
ausgegangen ist und die Erdbewegung mit dieser Linie vergleicht Das ist

natürlich falsch, trotsdem die Sonne die Ursache der Abweichung von 6iet Oe-
raden ist. Ist man sich nun klar darüber, daß die Erde sich dauernd von der

geradlinigen Bahn ihres relativen Ruhezustandes beschleunigt fortbewegt, daB
also tatsftchlich die beschleunigte Bewegung auch wirklich eintritt, dann bedarf
es nur noch der Anwendung des Newtonschen Gravitationsgesetzes. Nach ihm
bewegt sich der der Sonne nächste Punkt schneller seitlich von seiner freraden

Bahn fort als die Erdmitte, letztere wieder schneller als der abgewendete Punkt.
Der scmnennahe Punlct eilt vor, der Sonnenferne bleibt znrfick, alles in bezug
auf die gerade Bahn, die Tangente an die wirkliche Erdbahn. Daß da1»ei die

gerade Bahn dauernd ihre Riclitung ändert, wenn man die Bewegung in aufein-

anderfolgenden Zeitdifforentialen betrachtet, ist wieder belanglos.

Zu dieser Theorie ist nun zu bemerken: sie nimmt die Dinge, wie de
sind. Die Erklärung muß zwar von der ^geradlinigen Bew(>L'iini: ausgehen, geht

aber von ihr zu der krummlinigen wirklichen über. Sie betrachtet den Erd-
körper als nicht ruhenden, sondern im Sonnensystem bewegten Körper und zeigt

die Gezeiten als ursprünglich kosmische Bewegungen lose verbundener Massen-
teilchen. Da die Tlieorie Bewegung aus Bewegung erklärt, braucht sie nicht die

Hilfsvorstelluug der Kraft. Sie muß somit zweckmäßigerweise auch die Beschleuni-

gungskrifte nicht einführen, sondern lediglich mit den Beschleunigungen
selber arbeiten. Vermieden werden muß vor allem der Fehler, der noch in

vielen Handbüchern geninclit wird, die Erde als ruliend unter Kinwirkiiiit: der

beschleunigenden Anziehungskräfte der Sonne zu betrachten. Man kann dabei

naturgemftfi nur zu eintägigen Gezeiten kommen. Die Anwendung von Zentri*

fugalkräften in der 8oel>en skizzierten Theorie ist eine Unmöglichkeit. Man
glaubt nicht nur mit den Gravitatioiisbeschleunigungen auskommen zu können,
sondern ist direkt dazu gezwungen,^) weil es bei der von der Geraden fort-

beschleunigten Erde Zentrifugall^schleunigungcn nicht gibt. Es handelt sich

imr um das Erkennen von Bewegungsvorgängen und diese liegen ganz eindeiitig

und klar fest.

m. Dto TiMorl« «Btor Auwmnäxutg d«r Ssntrifiigalknft

Eilte im Ingenieurfach oft verwendete Methode ist die, bewegte Körper
als ruhend anznnelinien, indem umn die Hilfskräfte anbringt, die d«l ursprüng-
lich bewegten Körper in den Ruhezustand hineinzwingen.

Die jetzt ZU behandelnde zweite Theorie wendet dieses Verfahren an. In

ihr soll die Erde als ruhender Körper betrachtet werden, genau genommen aller-

dings nur als relativ ruhend, indem man sich die Knie um ein Lflngendifferential

auf der geraden Linie, der Tangente gleichmäßig fortbewegt denkt. Vergleiche
darüber die bereits gegebene Erklärung. Denkt man den Beobachter dann mit
gleicher Geschwindigkeit wie die Erde paraHel zu ihr bewegt, dann befindet

sich letztere für den Beschauer im völligen Bulie/.ustande. An diesem ruhenden
Körper braucht man nun nicht mehr mit Beschleunigungen zu arbeiten, sondern
kann bequem an deren Stelle die Kräfte, also die gedachte Ursache der Be-

») Vcrgl. 'Aua. d. Jlydr. usw.. lüIO, Ö. 2öü, Zeile lü tf.
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8chlouni^iin<^'on anbringen. Das ganze Problem wird dadurch aus einom kos-
mischen zu einem irdischen gemacht.

Dft die gedachte Fortbew^^ng auf der Tangente aber dem wirklichen
Geschehen nielit entspricht, mufi die Kraft angebracht werden, die die neue
Bewegung erzwingt.

Zum genaueren Verständnis dieser Kraft sei noch einmal kurz die ge-

dachte zu der wirklichen Bewegun^r betrachtet.

Bei der Bewegung auf der Tangente entfornf sich die Kr<k- von ihrer

wirklichen Kreisbahn so, als oh eine beschleunigende Kraft in Richtung Sonne

—

Erde nach der Tangente zu gerichtet anf sie wirkte.

Alle Punkte der Erde bewegen sich dann auf parallelen Bahnen tangential
von der Kreisbalin fort. Eine soU'ho für jeden Erdpunkt gleiche Bahn ist aber
nur möglich, wenn auf jeden Punkt die gleich große und gleich gerichtete Kraft
zu der neuen Bahn hin wirkt Man muB also, um die Erde auch nur fQr einen
Augenblick in die Bewegung der relativen Rulie zu bringen, nach der Seite der
Tangente hin eine für jeden Punkt gleiche Kraft anbringen, die mit der üblichen

Zentrifugalkraft identisch ist. Man muß dabei ängstlich vermeiden, die Sonne
als Ursprungsort zu nehmen, etwa zu sagen: »eine Kraft, die von der Sonne
fort wirkt«. Diese Zentrifugalkraft hat mit der Sonne nichts zu tun. Sie ist

keine von der Sonne ausgohondo, sondern eine Funktion des Unterschiedes der

gedachten Erdbahn des Ruhezustandes gegen die wirkliche Bahn, kann somit
aufgefaßt werden als Punktion des der Erde innewohnenden 6eharrung8vermögen8.iy

So wie sich die Erde nun nicht wirklich auf der Tangente bowcirf, so ist

auch die Zentrifugalkraft keine wirklich vorhandene. Darüber muß man sich

bei der ganzen Entwicklung klar sein. Man nmß aber mit ihr so rechnen, als

ob sie wirklich vorhanden wäre und sie demgemäß behandeln. Sie ist eine be-

schleunigende Kraft, die aber nicht dem Newtonschen Oravitationsgcsotzo gehorcht.

Erst wenn man diese Zentrifugalkräfte angebracht hat, darf man auch
die Anziehungskräfte zur Sonne hin hinzufügen und kann dann mit diesen

Kräften an der ruhenden Erde arbeiten. Daß diese Methode gerade davon aus-

gebt, die Erde im ruhenden Zustande zu betrachten, ist bislier nicht überall als

das Wesentliche erkannt worden. Es kann nur durch die gleiche Uröße der
Summen der im einzelnen ungleichen Anziehungs- und Zentrifugalkräfte eine Be-
wegung auf gerader Bahn erzeugt werden, etwas, was ja gerade den Voraus-
setzungen entspricht. Aus den Differenzen der zur Sonne gci if^hteten Anzieliungs-

kräfte und der Zentrifugalkräfte ergeben sich dann in bekannter Weise die fiut-

erzeugenden Kräfte.

Man könnte die gliche Untersuchung auch durchführen, wenn man der
Erde die Beschleunigungen von der Sonne fort und zu Ihr hin so erteilte, daß
sie in Ruhe bliebe, das Bild wird dadurch aber völlig unklar. Es könnte einem
solchMi Verfahren ein Zweck nicht zugesprochmi werden. Wozu einen bewegten
Korper durch Hinzufügen entgegengesetzter Bewegungen zur Ruhe bringen,
wenn man die Vorgänge an dem bewegten Körper, wie Theorie 1 es zeigt, schon .

völlig klar erkennen kann.

Anders ist es, wenn man mit Kräften arbeiten will. Kräfte kann man,
wenn sie ihre Wirkung äußern sollen, nur an einem ruliemlen Körper anbringen.
Wendet man sie auf einen bewegten Körper an, dann ist ihre Wirkung entweder
größer oder kleiner als bei ruhendem Körper. In unserm Falle wäre es z. i>.

so, als ob man mit einem Hammer (Sonnenanziehung) nach einem fortfliegenden
Bnlle (Erde von der Tangente fort beselileunigt) schlüge. Damit die Kraft zur
richtigen Wirkung kommt, muß die Erde den Widerstand eines ruhenden Körpers
leisten. Dieses kann sie aber nur, wenn sie sich nicht bewegt. Zu dieser Ruhe
zwingt sie die Zentrifugalkraft Man erkennt somit: will man mit dem ruhenden
Erdkörper arbeiten, dann wendet man der Klarheit wegen Kräfte an, nicht aber
Beschleunigungen, die ja eigentlich dem Wunsch nach Ruhe widersprechen ; oder

') Die Auffassung als FanktioD des BchamingsvenuggeD» ist UitBichKdi nur ein Bild, kann
»ba das Ventfindnis edcichteni.

3*
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will man mit Kräfton arbeiteti, so muß man sich den Körper als ruhend vor-

stellen. Eine der l)ciden Annahmen erzwingt stets die andere. Welche Annahme,
ob Kraft oder ruhender Körper, auch zuerst gemacht werde, stets geht man in

der Zentrifagaltheorie den umgekehrten Weg wie in der Theorie der Relativ*
bosch1onni<iunn^( n, innn <:eht Ton der Wirklichen Bahn der Erde au einer ge-

dachten geradlinigen über.

IV. Vergleich und Bdihil.

Als Eiidt'igebnis der Betrachtung kann man sagen: Bei(h> Erklärungon
siild unter den gemachten Voraussetzungen einwandfrei. Ihre Unterschiede sind

die, daB die Erde in der erajten Theorie in ihrem wahren Znatande der Be-
wegung, in der zweiten in einem gedachten künstlichen Zustande der relativen

Ruhe betrachtet wird, daß man dementsprechend in der ersten mit Beechleuni-
gungen, in der zweiten mit Kräften rechnet.

Beide Methoden sind gleich gut anwendbar aof SonnentideB oder Mond*
tiden, auf eine kreisförmige Planetenbahn, wie auf eine ellipsenförmige. Nur
muß man in letzterem Falb; die Zentrifugalkraft stets in der Riehtting der an-

ziehenden üestirnkräfte annehmen, ein Verfahren, welches der Definition der

Zentrifügalkraft auch völlig entspricht Zerlegungen der Zentrifugalkraft sind

dabei ebenso unnötig wie Zerlegungen der Anziehungskräfte.
Die Theorie der relativen Oesehwindigkeiten ist die einfachere, wissen-

schaftlich feinere, sie vermeidet alle Umwege und Uilfsvorstelluugen, wird a.ber

nur von denen klar verstanden werden, die eine grfindliehe Kenntnia der Be-
wegungslehre und der Bewegungsvorgänge der Erde auf ihrer Raiin bfsit/.en.

Die Theorie der Zentrifugalbeschleunigung ist die praktisch besser ver-

wertbare, sie gestattet die kosmischen Kräfte (Anziehung der Sonne und Zentri-

fugalkraft) in direktes Verhältnis zn den irdischen Kräften (Schwerkraft) au
bringen. Sic« läßt auch eine b(M|Uf'iiie bildliche Darstellung der Erselieinung

durch Zeichnen der Kräftebilder zu, ist somit ohne weiteres mit den üblichen

Methoden der Ingenieurwissenschaften darstellbar. Die Aufstellung dieser Theorie
kann als ein zweifelloses Verdienst Darwins bezeichnet werden. Es dürfte wahr-
scheinlich sein, daß die Methode der Zentrifugalkraft geeigneter ist als die der

Relativbeschieunigungen, das Verständnis für die Ursachen der Gezeiten in

weitere Kreise zu tragen.

Ladeplätze an der Südwest- und NordwestkUste von Thasos.

HMüidl^ fMIher Kasiro geaanat.
Xuch Fragclw^.'ii Nr. triO.'. des Kapt. F. Mahnrkc, D. >Inihrns . vom 28. Juni 1908: Nr. I!>v.

KapL D. II. Brummer, D. »Achaia*, vom 27. August und ik-hebt Nr. 0112 des II. Otfiziers Herrn
W. Bette. D. >Aehaia< rom 24. August l 'in. Hrit. Adm Krt. Nr. 1086, Oulf of Kamuidni toTluMO

and I.<emnoH iHlutidn.

ilaniidie, früher Kastro genannt, liegt an der Sudwestküste der Insel Thasos
(AgSiscbes Meer) an der Mitte der nordwestlichen größeren Bucht dieser Küste.

AlIfceiAefnes. Der Ort iat ein Hauptverschiffungsplatz für Erz, das in den
nordöstlich vom Dorfe, in der Nahe der Knsfe gelegenen Minen gewonnen wird.

Die ganze Minenanlage befindet sich in deutschen Händen, im Besitze der Firma
Minengeseilschaft Fr. Speidel in Pforzheim; sie ist seit 7 Jahren im Betriebe.

Anfangs wurde nur robea Erz verschifft, das einen hohen Prozentsatz von Metall

enthalt. In letzter Zeit wird jedoch nur ein riiiirer TcmI des Erzes in rohem
Zustande verschifft, der weit größere Teil wird vorher gewaschen und gehrannt.

Letzterer ist sehr trocken und entwickelt beim Verladen einen lästigen Staub.

Das Dorf Hamidi^ Hegt in einer Niederung unmittelbar am Strande, wo auch

'j Vcrgl. hierüber aucl» den Aufsatz dt« Verfassers Betrachtungen über Ebbe- und Flui-

tbeorieo« In der Zeitacluift fQr Arefaitdrtur niid IngenieurwcMD 1910, Heft 5.
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das Hinterland allmShlich ansteij^ An diesen flachen Strand schließt sich im
Osten eine j^teile, nach Süden vorspringende Felswand an, auf welcher das
Konforhaus der Firma Speidel steht, das wrilliiii siolitbar ist. Weiter nach
Osten tritt diese Felswand wieder etwas zurüclv und bildet dort eine kleine

Bucht, an der sich am steilen Abhang slmtliche Uinenanlagen beiden, (^ttch
von der Minennnlage steht auf dem höchsten Hügel ganx allein ein augenfälliges

Haufi, das Pulvfrhaus der Finna.

Landiiiarken bildet die Insel Thasos selbst mit ihren Erhebungen und
KÜ8tenvorsprün<:en, insbesondere das Kap Kephalo und die der Südspitze der
Insel vorgelag<'rti> klt ine Insel Panagia. F'ür die Auffindung des Ankerplatzes
bildet bosondQrs das bereits erwähnte Kontorhaus der Firma Speidel eine gute
Landniurkt'.

Ansteuerung. Nachdem man mit Hilfe der vorhandenen Lnndniarken sich

der Südwestküste der Insel Thasos so weit genähert hat, daß man sich annähernd
in dei' Verbindungslinie K<'plialo — Insel Pnn:!_Ma befindet, bringe man das
große alleinstehende Kontorhaus in mw. N '/«W-Feilung und halte darauf zu, bis

man 11 m (6 Faden) Tiefe findet. Dann peift ein kleines, allein links vom Dorfe
stehendes Haus mit Türmehen mw. NW7^W. Man ankert dann in der Nähe dep
Lan<hin£;sl)rücke. Kapt. Mahncke schreibt: »Von den Dardanellen kommend,
pausierten wir die Insel Pauagia in 1 Sm Abstand Darauf hielten wir Kap
Kephalo etwas an Backbord und steuerten so, bis die Villa Speidel N peiltei

worauf der Kurs geändert und direkt auf die Ladebrücke zu gesteuert wurde,
die Villa Speidel ein wenig an Backbord haltend. Wir anke rten recht TOP der
Brücke, etwa 2 Kblg davon entfernt auf 16 m (8*/^ Faden) Wassertiefe,

Leuchtfeuer und Lotsen sind nicht vorhanden.

Sdileppdanipfer sind zwei vorhanden, ein Dampfer und ein Motorboot. Sie

dienen besonders zum Schleppen der Leichter, doch fährt der Dampfer auch
zweimal wöchentlich nach Cavalla (Kavala) zur Beförderung der Post.

<inarantune- und zollamtliche Behandinng. Es ist eine türkische Behörde am
Orte. Bei der Ankunft eines Schiffes kommt ein Boot dieser Behörde an Bord,

um die für die Einklarierung nötigen Dokumente abzuholen. Verlangt wird stets

ein €lesundheitspaH. Im übrifrcn sind die Förmlichkeiten ziemlich cinfach| weil

die Schiffe gewithnlieh von einem anderen türkischen Hafen kommen.

Die Reede und Landuiigsanlagen. Die Reede ist eine offene Seereede; sie

liegt gegen Winde von S bis WSW gänzlich ungeschützt, und bei stürmischen
Winden aus diesen Richtungen muß man die Reede verlassen. Da aber nörd-
liche Winde vorherrschen, so liegen die Schiffe auf der Reede meistens gut.

Die Wassertiefen sind bis nahe an die Küste groß, jedoch findet man dort,

wo die Küste steil und felsig ist, in geringem Abstände von ihr 4 Faden (7,8 m)
Wassert iefe, während man in gleichem Abstände von dem flachen Strande nur
2 Faden (;],7 ni) Tiefe findet. Strom wurde auf der Reede nicht bemerkt.

Eine eiserne L an dungs brücke ist bei dem steilen Küstenabhange, wo
sieh die Minenanlagen befinden, ins Heer hinaus gebaut. Sie dient besonders
zur Verschiffung d(>s Ei /es in Leichter, mittels welcher das Erz an Bord der
Seeschiffe gebracht wird. Die Brücke ist mit den Schuppen für Erzlagerung
durch Schienengleise verbunden. Das Erz wird auf Kippwagen bis zu der auf
der Brücke vorhandenen Schütte gebracht und dort in die in den Leichtern
befindlichen Tuben geschüttet, von denen die Leieliter je 12 von je 10 bis 12 Tons
Fassung haben. Die Leichter werden dann längsseit der Schiffe geschleppt.

Das Übernehmen der Ladung geht bei gutem Wetter ziemlich rasch. An
einem Tage können mit 2 Gängen 500 Tons übergenommen werden. Die Tonne
Erz nimmt etwa HO Kubikful? (etwa 0.85 cbm) Raum ein. Kosten und Risiko der

Leichterverschiffung trägt die Firma Speidel. Die Beladung des D. »Achaia«,

die in der Zeit vom 18. bis 24. August erfolgte, wurde durch Wittorungsverhält«
nisse nicht unterbrochen. Der D. »Thasos« hielt sich vom 19. bis 21. uiul vom
24. bis zum 28. Juni dort auf. In der Zwischenzeit befand er sich auf der
Reede von Sotiros an der Westküste der Insel, ebenfalls Erz ladend.
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Der Verkehr mit dem Lande wird mit den SchiffBbooten nnterlialten,

die an einer kleinen dafür htrirt'riclitrtt'n Anlegebrücke landen. Frischer
Proviant und frisches Fleisch ist in der Reirel zu haben, andere Schiffs-

bedürfnisse jedoch nicht. Kleine Keparaturarbeiten können iui Notfalle von
der Werkstelle der MinengeBeÜBOhaft ausgefQhrt werden. Wasser kann man in

geringer Menge aus der Wasserleitung der Minengesellschaft am Ende der
Landunj^sbrücke empfaiifzon zum Preise von 3.50 Frc. p. cbm, doch muß man
dieses mit eigenen Booten holen. Kohlen sind nicht zu haben.

Die Botos-Bucht, die im SO an die vorbesehriebene Bneht grenzt,
wird öfter als Schutzreede von solchen Schiffen aufgesucht, die bei aufkommen-
den südlichen Winden den Ankerplatz bei Haniidie v<'rl:issen müssen. Im süd-

östlichen Teil dieser Bucht finden Schiffe einigen Schutz auf etwa 7 Faden
(12.8 m) Waasertief«.

Die Tnsel Panagia liegt etwa 5 Sm .südostlich von Ilamidi^ vor der
Küste von Thasos. Sie wurde von der Mannschaft des D. >Achaia< besucht,

weil sie in gewissen Monaten reich an Hummern ist. Die kleine, aus zerklüftetem
Marmor bestehende Insel steigt steil aus dem Wasser empor und ist nur schwer
zu<,'än<^dich. Die einzige Stelle, wo Boote landen können, ist in einer kleinen

Bucht an der Südseite der Insel. Es ist jedoch auch hier nur bei ruhigem Wetter
das Landen möglich, weil dort viele kleine blinde Klippen liegen. Die Insel
wird ringsum von tiefem Wasser umgeben, so daB man sich ihr ohne Gefahr bis

auf ^4 Sm Abstand nähern kann. Etwa 60 m vom Südostende der Insel ra;Lrt

aus dem Wasser ein einzelner spitzer Felsen von 2ö m Höhe. Die Durchfahrt
zwischen ihm und der Lisel zeigt tiefes Wasser. Die jetzt unbewohnte Insel

trägt nur wenige dürre Sträuchcr. Früher ist sie bewohnt geweeen, was aus
den Überresten alter Steinbauten, die zum Teil L-^ut erhalten sind, zu ersehen ist.

Es wurden viele Kaninchen . auf der Insel bemerkt, die dort in dem zerklüfteten

Gestein hausen; auch wurden einzelne Marder und Fischottern gesehen. Gefundene
Knochenreste und Skelette zeugten ebenfalls von der Anwesenheit kleiner Raub>
tiere auf der Insel. Erwähnenswert, weil interessant, ist eine in der Mitte der
Insel befindliche Höhle von etwa 4 m Tiefe und 3 ni Breite, in der ein Feigen-
baum gewachsen ist, der mit seinen Zweigen die Höhle an ihrer OberfUohe
völlig verdeckt, so daß sie nur zufällig gefunden wurde. Die kleine Bucht ist

reich an Fischen, Krebsen und Tintenfischen, die nachts dem Lichte zuströmten,
das vom Boot aus gezeigt wurde.

NotlroH.
Nach FragebQgcu Nr. 4504 dt» Kaut. F. Mahncke, D. »Imbros«, vom Juni 1908. Brit, Adm-Krt.

Nr. 1066, Gidf of KaBundm to Thuo and Lernnot Mands.

Sotiros heißt ein kleiner Ladeplatz an der Nordwestküste der Insel Thaso,
etwa 1'/.^ Sn» südsüdwestlich von der Nordwestspit/e der Insel.

Allgemeines. Der Ort Sotiros, in der Brit. Adm-Krt. mit dem Namen
Gavamith bezeichnet, lie^t oben auf der bergigen Höhe der Insel Thasos. In
seiner Nähe befinden sieli Erzgruben, die der Minengesellschaft Speidel & Co.
^'eli<"n'('ii. \i>n ihnen fülircu Schienengleise bis zur steilen Küste, wo «*ine

Landungsbrücke sich befindet und zwei Schüttvorrichtungcu zum Verladen des
Erzes in Leichter. Erzwflsoherei ist am Orte nicht vorhanden. Das Erz, das
gewaschen werden muß, wird mittels Leichter von Sotiros naeh Hamidit^ gebracht
und dort gewaschen. Die Beamten der ( lesellschaft wohnen oben im Orte Sotiro.s,

während unten am Wasser außer dem Ladungsschuppen und der Landungsbrücke
keine Baulichkeiten vorhanden sind. Etwa 1^2 Sm südlich von der Landungs-
brüoke stehen einige Hänser nahe am M« ei e.

Über «lie Ansteuerung und den Anki'rplatz berichtet Kapt. Mahncke
folgendes: »Von Ilaiuidie kommend, hatten wir 5 Leichter und ein Motorboot
im Schlepptau. Wir steuerten in etwa 1 Sm Abstand von der Küste an dieser
entlang. Als die Nordwestspitze der Insel gut frei von der Küste gekommen
war, hielten wir direkt darauf zu, bis die Landungs]»rücke OzN peilte, dann
steuerten wii* in langsamer Fahrt unter beständigem Loten so auf die Küste zu.
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daß die Landungsbrücke eben an Steuerbord wur. Wir ankerten dann, alä diu

Wassertiefe bis 12 m abgenommen hatte, reeht vor der Brfleke in etwa 2 Kblg
Entfernung du von. Die Nordwestspitse der Lisel peilte von dem Ankerplätze
NNO, etwa Vj., Sm entfernt.

Von dem steil abfallenden Kap Kephalo an tretra die Berge, mit einzelnen

Unterbrechungen durch Täler, bis unmittelbar an das Meer heran, bis etwa
3'/.^ Pill südlich von der Nordwestspitze der Insel, dann trot^ii sie mehr zurück
und machen einer gut bewaldeten Ebene Platz. Für iScliifXe, die von kommen,
sind die Minen und die steil am Berge hinaufführenden Gleisanlagen gut zu
erkennen.

Die Untiefen nn der Küste zwischen dem Kap Kephalo und Sotiros, die

auch in der Brit. Adm-Krt. Nr. 1086 angegeben sind und sich 1 bis 2 Kblg vom
Lande ausdehnen, sind durch die hellgrüne FSrbung des Wassers gut zu erkennen.

Die Reede ist gegen südliche und östliche Winde geschützt. Bei stürmisclu n
südlichen Winden werden die Leichter der MinenfrePellseliaft von Haniidie nach
Sotiros geschleppt, um Schutz zu finden, bei nördlichen Winden dagegen von
Sotiros nach Hamidi^. In Sotiros befinden sieh sonst keine Lelohter. Im Bedarfs-
falle müssen sie, wie auch ein Teil der Arbeiter, von Hamidi^ mitgebracht werden.
Vom Liegeplatze unseres Dampfers konnten wir den Ort Sotiros nicht sehen, da
er für uns durch die Berge, auf denen die Minen und Gleisanlagen sich befinden,

verdeckt wurde. Es wurde leichter, nördlich setzender Strom auf der Reede
bemerkt. Nachts die Reede aufsuchen ZU wollen, dürfte schwierig sein, weil man
keinen Anhalt dafür finden kann.«

Quarantäne- und Zollformalitäten niüäöen vorher in Hamidie erledigt werden,
da am Orte keine Behörden dafür vorhanden sind.

Das Fladen geschieht mittels Leichter und der eigenen Ladevorrichtungen
des Schiffes. Es können aber täglich nur höchstens 4UÜ bis 500 Tons Ladung
verschifft werden.

Trinkwasser ist in sehr geringen Mengen zu erhalten, sonst nichts.

Zum Verkehr mit dem Lande werden die eigenen Schiffsboote benutzt, die

an einer kleinen Anlegebrücke landen.

Port Nolloth (Südafrika).

Nat-h Frai,'dxi}ien Nr. 1287 ck-s Kapt. B. Haken. D. I.uhi l\<>h\vn . vom Febr. 1900; Nr. 4519 «It»

K^. J. PreiH, 8. MclpoiucJic, vom Diz. IIKM); Nr. I.ÜH tlis Kapt. C. Dierck», S. »Roland-,

om Sept. 1907: >>. 4865 des Ki^t. C. CarUeu, 6. >Gretdien Uaittodt«, vom Des. 1908: Nr. 4874
des Kapt. A. Seliellhas, R. »Omefm«, vom va. 1906. Eiy(Sn]!t ans enfflisrhen Qadwn. BriU

Adm-Krt. Nr. 897, MilklKiwh Point to Oranp- Rberj Nr. 1234. Port Nolloth or Robbe B$J,

Port Nollotli lie^xt in Siklafrika im nördlichen Teile de.s Kaplandes
am Atlantischen Üzean. Die Reede ist eine offene Seereede. Die geographische
Lage der Sfidbake, die südlich Tom Orte in der Nahe des Strandes steht, ist

naeh der letztfjonannten Brit. Adm-Krt. 29^15' 50" S-Br. und 16° 52' 10" 0-L«r. Die
Mißweisun«; für das Jahr 1910 beträft etwa 26,7° W, bei 3' jährlicher Ahnahme.

Allgemeines. Die ganze Küstenstrecke südlich vom Ürange-Fluß bis zui*

St. Helena-Bacht ist ziemlich gleichfdrmig; unmittelbar vom Strande an erheben
sich Hurrel von maßiger Höhe, denen in einijrei" Entfernun<r hindeinwärfs liöhere,

eine fortlaufende Kette bildende Hügel oder Ber<,n' fol^^en. Gute Landniarken
sind aus diesem Grunde nur wenige vorhanden. Der ganze Küstenstrich wird
größtenteils von felsigen Riffen besäumt, stellenweise sind der Küste auch in

geringer Entfernung von ihr felsige Riffe oder Klippen, vielfach auch blinde

Klippen, vorgelagert. Heftige Brandung steht längs der ganzen Küäte, und nur
wenige brauchbare Landungsplätze sind vorhanden, meistens nur in den Meinen
Buchten, wo stellenweise Sandstrand ist. Wenn es auch vor dieser Küstenstrecke
eine Lotungsbank gibt, so sind doch die Wassertiefen bis nahe an die Küste

hinan vielfach beträchtlich und eine allmähliche Abnalnne der Wassertiefe ist
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meistens nicht vorhanden oder nicht festgestellt, da die Karten nur verhältnis-
mäfiig wenig Lotungen enthalten. Bei der Nairigieroiig an dieser Kflate ist da-
her die allci-fjrröRto Sor^rfalt geboten, insbesondere auch noch aus dem Gnmde,
weil hier sehr häufig nebliges oder unsichtiges Wetter herrscht.

Laadnaiken. Aus größerer Entfernung von der Küste kommt, sofern es

sichtiges Wetter ist, nur der etwa 5 Sm innerhalb der Küstenlinie recht Ost
von Port Nolloth liegende Berg Oogral)is als Landmarke in Betracht, »1er nneh
Süden hin ziemlich steil abfällt und in der Mitte einen langen weiUen Streifen
hat. Die auf der Adm>Krt Nr. 1234 enthaltene Ansicht von Port Nolloth
gibt ein gute; Bild auch dieses leicht erkenn) >n)-en Berges und der unmittelbar
südlich daran grenzenden Einsattlung des Höhenzuges. Ferner siinl zur Auf-
findung des Ankerplatzes auf der Reede imd der Hafeneinfahrt mehrere Baken
am Lande errichtet, deren Lagen und Formen in der genannten Karte Nr. 12S4
ebenfalls genau angegeben sind. Da aber, wie bereits bcnu rkt, in dieser Gegend
vielfach unsichtiges Wetter herrscht, so sind die Landniarken häufig nicht sicht-

bar und die ersten Erkennungszeichen des Ortes bilden für ansteuernde Schiffe

die auf der Reede liegenden Schiffe, von denen in der Regel einzelne dort an-
wesend sind.

Ansteuening. Dampfer steuern sowohl von Norden wie von Süden
kommend in angemessenem Abstand von der Küste an ihr entlang. Wegen des
hlufigen, besonders in der «weiten HSlfte der Nacht und am Vormittage fast
immer herrschenden Nobels ist dabei große Vorsicht geboten. Nach Angabe des
Kapitän Haken ist die Reede besser vom Norden her, als vom Süden konnnend,
anzusteuern und aufzufinden. Er empfiehlt für vom Norden her kommende
Dampfer, beim Orange-Fluß die Küste anausteuem und von dort an ihr in etwa
5 Sm Abstand zu folgen.

Segelschiffe müssen sich bei der Ansteuerung nach den jeweiligen Wind-
verhältnissen richten. Da die bei weitem vorherrschende Windrichtung südlich
ist, müssen sie in der Regel das Land südlich von Port Nolloth machen und
sich dann längs der Küste bis nach dei- Reede fühlen. In den südlichen Winter-
monaten treten gelegentlich nördliche und auch westliche Winde auf, und wenn
Segler unter solchen YerhSltnissen den Hafen aufsuchen wollen, mfissen sie diese
Verhältnis.so berücksichtigen. Keinenfalls dürfen sie bei südlichen W^inden, die

weit vorherrschend sind, das Land nördlich vom Hafen machen, da der Wind
in Verbindung mit dem fast immer mit dem Winde setzenden Strom ihnen das
Aufkreuzen bis sum Hafen schwer, wenn nicht gar unmöglich machen würde.
Wenn man seiner Breite mit Hilfe astronomischer Ortsbestimmung sicher ist,

steuere man das Land unter sorgfältigem Loten an und halte guten Ausguck,
da meistens die Brandung früher in Sicht kommt, als das Land selbst. Kapitän
Garisen berichtet Ober die Ansteuerung folgendes: »Am Nachmittag des
6. Dezember steuerten wir bei SSO-Wind von Stärke 5 die Küste etwas südlich
von Milkbosch Point an. Wir näherten uns dem Lande so sehr, dal? die Brandung
deutlich zu sehen war, von der Küste selbst war jedoch keine Spur zu sehen..

Nachdem wir darauf die folgende Nacht über erst nach See und dann nach
Norden gesteuert hatten, wurde am nächsten Morgen wieder der Küste zuge-
steuert. Der Nebel wurde indessen so dicht, daM wir um 7'j V wieder nach See
zu liegend beidrehton. Das Lot ergab 122 m ((i7 Fad.) Tiefe. Um lü»» V lichtete

sich der Nebel wieder und wir steuerten darauf dem Lande zu. Um IIV«^
sahen wir die Brecher an der Küste und loteten jetzt 86 m (47 Fad.) Wassertiefe.
Ich beschloß darauf, erst die Mittagsbreite zu bestimmen, bevor ich weiter segeln
wollte und drehte wieder bei. Die Mittagshöhe ergab 29^ 23' S-Br. Es wurde jetzt so

nahe an die Küste hinan gehalten, wie es uns ratsam dünkte. Um N erblickt«!
wir die Küste sehr undeutlich durch den starken Dunst, gleichzeitig gewahrten
wir auch einen Dampfer und machten bald aus, daß derselbe vor Anker lag.

Wir hielttti dann auf diesen zu und ankerten in dessen Nähe, nachdem eben
vorher noch die Südbake ausgemacht und beim Ankern in rw. SO-Peilung ge-
kommen war. Es lief hohe Dünung von Westen her, und der Dampfer siirnali-

sierte, daä die Barre nicht passierbar sei, daher war an ein Herauskommen des
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Lotsen nicht zu denken. Erst gegen 4<r N konnten wir mittels Fernrohr die

Stadt und die Nordbake ausmachen«. Mehr oder weniger ähnlich lauten alle

Berichte über die Ansteuerung seitens der Segelschiffe, und es geht zu deutlich
daraus die Scliwien'trkoit der Navi<;ierun<^ an dieser Küste hervor.

Die Heede befindet sich außerhalb der Barre, etwa '/^ bis 1 Sm davon
entfernt; sie lie<,t vollstSndig offen gegen die vorherrschenden Winde und ist

daher stets ein unsicherer Liegeplatz. Nach Angaben der englischen Segd-
anweisung sol!( n Schiffe auf 23 Faden (42 ni) Wassortiefe ankern in der Kreuz-

peilung: Nordbake mw. ONO^a^i Südbaken in mw. SO^/^S in Linie. Die deutschen
Kapit&ne empfehlen jedoch alle, etwas weiter vom Lande, auf mindestens 30 Fad.

(56 m) Wassertiefe zu ankern, sofern man längere Zeit dort zu liegen hat.

»Omegn lag sogar auf 34 Fad. (G2 m) Wa.ssortiefe über Sandgrund in der

Kreuzpeilung: Nordbake mw. OzN, Südbake mw. SOzO. Wenn auch der Weg
von den infieren Plätzen für die Leichter etwas weiter ist, als auf dem innem
Platze, so hat doch ein Schitt beim Brechen der Ankerkette hier mehr Raum,
um unter Segel gehen und von der Küste frei segeln zu können. Auf der Reede
sollen sehr viele Anker liegen, die durch Kettenbrüche verloren gegangen sind

und eine Gefahr bilden fQr die Ankerketten der dort liegenden Schiffe. Nach
Port Xolloth bestimmte Schiffe müssen mit gutem Ankergeschirr ausgerüstet

sein, da häufig schwerer Seegang auf der Reede herrscht. Da die starken

Winde aber ausnahmslos aus südlichen und südwestlichen Richtungen wehen,
so haben Schiffe beim Brechen ihrer Ankerketten gewöhnlich Raum und Gelegen-
heit, nach See segeln zu können. Dauernde Kontrolle der Anker und Ketten

ist notwendig. Die Scliiffe rollen und stampfen auf der Reede meistens stark.

Kapitän Schell has hat während seines 52tügigen Aufenthaltes an 46
Tagen, vom 6. Dez. 1908 bis zum Sl. Jan. 1909, regelmäßige AufiEeichnungen Aber
Wind, Wetter und Seegang gemacht. Er notierte 26mal flaue Brise, und schönes
Wetter, doch findet sich die Bemerkung »ruhige See« nur fiinal, dagegen 23mal
südwestliche bis westliche Dünung verzeichnet, darunter 7 mal mit der Bemerkung
daß es kaum oder garnicht m5glidi sei, zu löschen. ' Einmal wird Gewitter an-

gegeben, das sich aus einer Wolkenwand im Westen entwickelte; zweimal findet

sich noch Blitzen im Osten bis Ostnordost verzeiehuet. Nordwind ist an 10 Tagen
verzeichnet, meistens scliwacb, doch auch einmal frisch und einmal stürmisch.

Bemerkungen über Nebel finden sich an 18 Tagen; er ist manchmal so dicht,

daß man sich an Bord wundert, wie die vom Lande kommenden Leichter das

Schiff haben finden können. Der Nebel scheint mit Ausnahme der Stunden von
3^ bis 6V N, an keine bestimmte Zeit gebunden zu sein, doch ist er an den
Morgenstunden am häufigsten verzeichnet. Steife bis stürmische S- bis SW-
Winde, darunter einmal sogar von Stärke 8 bis D, finden sich an 12 Tagen,

meistens in den Abendstunden verzeichnet. Über Seegang, den diese Winde
verursachten, sind 5 mal Bemerkungen gemacht, doch wird er nur einmal als

so stark angegeben, daß das Schiff stampfta

KapitinCarlsen hat nur am 23. Dezember Aufzeichnungen über Witterungs-
verhältnisse gemacht. Dieser Tag zeichnete sich offenbar durch außergewöhn-
liche Wetterverhältnisse aus. Der Luftdruck war um IUI» V 760.Ö mm, die

Temperatur 84.9^ G, bei dichtem Nebel und SSW-Wind von Stftrke 3. Um 10*/«^

sprang der Wind in einer heftigen Bö nach Osten um und brachte drückend
heiße Luft und Staub vom Lande. Die Temperatur stieg bis zum Mittag auf

28.2° C, und der Luftdruck sank auf 759.7 mm. Daun sprang der Wind plütz-

Itdi auf NW, wobei die Temperatur ebenso plötzlich um 8^ fiel; zugleieh zeigten

.sich Nebelstreifen, die sich bald zu dichtem Nebel verdichteten. Um 2 '/gl? N
betrug der Luftdruck 759.5 mm, und die Temperatur war bis zu 15.1'^ C gesunken.

Die Angaben des Kapitäns Schellhas decken sich mit diesen, doch findet sich

hierbei noch die Bemerkung »ruhige See«.

Leuchtfeuer. Ein weißes Festfeuer brennt nördlich vom Orte auf oder
in unmittelbarer Nähe der Karl von Schlick-Bake, die mit den beiden weiter landein-

wärts in mw. Ostrichtung davon stehenden Baken die Richtmarke für die Hafen-

Digitized by Google



42 Aaoales der Hydrographie imd Maritimen Jtfeleorokigie, Januar 1911.

anfahrt bildet. Das Feuer wird allgemein alB zu sehwaeh, und ungenügend für
daa Auffinden der Reede beMiebliet.

Nebelwignalo werden nur am Tage boi unsichtifroni Wetter gegeben, und
zwar auf dem südlich vom Orte liegenden Owen-£iland alle 15 '»io ein Einzel-

knallsigna].

Lotsen sind vorhanden. Als solche fungieren die Kapitäne der Schlepp-
dampfer, die ansteuernden Schiffen, sofern diese Lotsensignal zeigen und gesehen
werden, bis außerhalb der Reede entgegenfahren. Sie steuern dann vor dem
Schiffe her, bis zum Ankerplatz. Es besteht kein Lotsenswang, und es ist

auch kaum Lotsenhilfe notwendig. Das Lotsengeld betrugt 1 bis 2 £, je naeh
der Eiitforniing, die der Lotse dorn Schiffe entgegenkommt.

Schleppdampfer sind mehrere vorhanden, die hauptsächlich die Leichter

zwisehen den auf der Reede liegenden Schiffen und dem Lande schleppen. Sie
assistieren nötigenfalls mich Seeschiffe. Es empfiehlt sieh, ilire Hilfe beim
Ankerauf- und Inseegehen in Anspruch zu nehmen. Es besteht eine feste Taxe
für ihre Dienste. Für Assistieren beim Ankerauf- und unter Segelgehen beträgt
sie 6 £. Rufsignal für einen Schleppdampfer: Flagge B des Internationalen
Systems halbstoeks gezeigt.

Uafensignale werden mittels des Internationalen Signalsystems gemacht.
AuBerdem einige lokale Signale wie: Flagge B vorgehiBt bedeutet: Leichter ist

beladen, Flagge B halbstoeks, wünsche Schleppdampfer.
Quoi'antüne- und ZoHbehandlunp. Ein Gesundheitspaß wird stets verlangt.

Von der Zollbehörde werden verlangt; SchiUszertilikat, Manifest, Musterrolle,

Mannschafts- und Proviantliste. Für letztere b^den werden gedruckte F<»mulare
an Bord gesandt, die aiiasnifflnen sind. y<»*rite an Tabak, Zigarren, Wein,
Spirituosen und Pier werden verschlossen und versiegelt. Im fibrigmi ist die
zollamtliche Behandlung sehr kulant.

Der HafCn wird durch die der Küste vorgelagerten, einen nur schmalen,
aber ziemlich langgestreckten Raum umschließenden Riffe gebildet, die teilweise

über, teilweise unter Wasser liegen, und in der Mitte unterbrochen sind. Diese
Unterbrechung bildet die Einfahrt zum iiafen, der selbst im südlichen Gebiete
des von den Riffen umschlossenen Raumes dch befindet. Die Wassertiefe im
Hafen ist nur gering, so daß er für Seeschiffe überhaupt nicht in Betracht
kommt, sondern nur für kleine Fahrzeuge und Leichter geeignet ist. Die geringste
Wassertiüfe in ihm beträgt im Falu'wusser 2.ö m, doch gibt es auch Teile mit
3 bis 4 m Wassertiefe. Am Kopfe det Landungsbrflcke betrilgt die Wassertiefe
3.3 bis 3.7 m. In der Hafeneinfahrt liegt die Barre, auf der die geringste
Wassertiefe etwa 4 m beträgt. Auf ihr steht gelegentlich so starke Brandung,
daß ein Passieren derselben nicht möglich ist.

Betonnung. Eine Glockentonne liegt etwa 45 m innerhalb der Barre,
eben südlich von der Richtlinie, die durch die drei in mw. O—W-Richtung von
einander stehenden Baken bezeichnet wird, und die Einfahrt über die Barre
kennsrtehnet. Femer liegen noch weiter nach innen sechs rot und schwarz
karrierte stumpfe Tonnen aus, die das Fahrwasser bis zur Landungsbrücke
bezeichnen. Sie sind sämtlich in nächster Mähe zu passieren und einsteuernd an
Backbord zu lassen.

HafCDaalagea. Aufier einer grofien Landungsbrficke, die recht vor dem
Ort über den trockenfallenden Strand hinweg bis auf tiefes Wasser führt, gibt

es keine Anlagen. Auf der Brücke befinden sich Dampfkräne zum Beladen und
Entlöschen der Leichter.

Die Seeschiffe, die sämtlich auf der Reede liegen, werden mittels Leichter
entlöscht oder beladen, welches wegen der dort meistens herrschenden hohen
Dfinuii.! oder des starken Seeganges mit grollen Schwierigkeiten verbunden ist.

Das Luschen von Kohlen geschieht mit Körben oder mit Säcken in die Leichter. Kosten
und Risiko des Leichtertransportes trägt der Empfänger oder Ablader der Ladung.

Ballast kann mit eigener Mannschaft über Bord geworfen werden.
S c }i i f fsbool e werden zum Verkehr mit dem Lande nicht benutzt, den

Verkehr unterhalten kleine Schleppdampfer.
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Doekuilaf^en. Eine AufBchleppheUing für Scbleppdainpfer und Leichter
ist vorhanden. Kleine Reparalorenf wie Schmiede- und Zinunermannsarbeiten
können aus<2:efuhrt werden.

Hafenojikosten. Die gesamten Hafenunkosten des 2471 R-T. brutto großen
Söhldes »Omega« betragen 66 £ 8 sh 4 d.

Schtffoanarfistung. Bunkerkohlcn sind im beschränkten Maße erhältlieh;

am besten werden dieselben im voraus bestellt. Der Preis beträgt 3 iL 10 sh per
colonial Tonne. Trinkwasser wird aus dem Binnenlande in Tanks auf Eisen-
bahnwagen an die Brftcke gebracht und von dort mit Leichtem ISngweit der
Schiffe. Das Wasser ist brackig, kann aber zum kochen und trinken gebraucht
werden. Der Preis beträgt 4 sh per 100 Gallonen. Proviant. Hammel- und
Rindfleiscii ist zu haben, Gemüse nur auf vorherige Bestellung; beides ist teuer.

Dauerproviant und andere Schiffsansrflstung ist nur auf Bestellung von
Kapstadt zu erhalten. Ballast, feiner Sand, ist zum Preise von 5 sh 6 d per
colonial Tonne zu haben; er wird in Säcken längsseit gebracht. Es können
50 colonial Tonnen im Tage geliefert werden, wenn der Ballast am Strande ge-
graben werden darf, wozu die Erlaubnis des Uagistrats nötig ist. Muß der
Ballast hinter det- Stadt aufgenommen werden, so kann genannntes Quantum
nicht geliefert werden.

Auskunft für den Schiffsverkehr. Deutsche Konsularagentur befindet

sich in nächster Nähe der Brücke. Agenten für die Woermann-Linie sind die
Herren Bennett, Webster & Co.; auch Kapitän A. Schellhas hatte diese

Firma als Agenten. Ein allgemeines ICrankenhaus ist vorhanden. Mann-
seliaftsentwsiehungen. Auf Omega versuchten Leute au desertieren, wurden
aber an Bord abgefaßt. Sollten Deserteure mit einem Boot das Land glücklich

erreichen, so werden dieselben sofort aufgegriffen.

Zeitbau oder dergleichen ist nicht vorhanden; Seekarten und nautische
Bfleher sind nicbt zu kaufen.

Fahrt durch die Magellan-SlraBe und die Patagonischen Kanäle.

Bflridit 6. M. 6. »Emden«. Komdt F-Kapt. Vollerthnn, TOm 14. Jnni 1910.

Das Ansteuern der Magellan-Straße bot keinerlei Schwierigkeiten.

Das neue Leuchtfeuer auf dem Kap Viigines ist nur als approzimate in die

Karten eingetragen; eine genaue Eintragung ist erforderlich. Die in den Karten
für 1907 befindlichen Mißweisungsangaben sind gegen fliejenigen des neuen
Segelhandbuches füi* den Atlantischen Ozean meist um 2 Grad verschieden. Vor
und beim Ankern in der Possession-Bucht wurde fes^estellt, daß große Un-
genauigkeiten in den Karten vorhanden sind. Kap Pos.session darf nicht als

Peilubjekt benutzt werden, üut sind Mount Aymont und der Direction-HügeU
(Siehe Abbild. Nr. 3 u. 4, »Der Pilote« 1903, Heft 14, S. 24 u. 31.)

Für die erste Enge kommen besonders in Betracht Mount Aymont und
der Direction-IIügel, in größerer Nähe a\ich Delgada Point und Kap Orange.
Auf dem Direction-Hügel und dem Kap Orange stehen weitiiin sichtbare Baken,
die in den französischen Vertonungen noch fehlen. (Siehe N. f. S. 05—216.) Die
Refuge-Bake bei Baxa Point ist in den Karten vermerkt, ohne daß ihre Lage
eingetragen ist. Eine genaue Eintragung dieser sehr brauchbaren und weit

sichtbaren Landmarke ist sehr erwünscht. (Siehe »Der Pilote« 1903, Heft 14, S. 32.)

Die Objekte um Philip Bay bis St. Isidro Point sind so fehlerhaft,

daß ein Durchsteuern dieses Fahrwassers bei unsichtigem Wetter gefährlich ist.

Von der zweiten Engo durch New Channel bis Punta Aronas
bietet die weitere Fahrt bei einigermaßen sichtigem Wetter keine nennenswerten
Schwierigkeiten. Hier, wie in allen Teilen der Straße, sind die in den Karten
angegebenen Bergschraffierungen des Landes vielfach irreführend. Während
7.. B. auf der Karte Marta Islanfl und Magdalena Island flach erscheinen, sind

sie in Wirklichkeit ziemlich hohe Felsinseln. Andererseits sind das Kap Orange
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n. a. m. niedriger, als die Karten es rernraten lassen. Die Lage von Kap St. Yinc^t
oder (1<'7- Quartcrmaster-Insel stinimt iiiclit j^enau mit der An<rabe der Karte.

Puntii Arenas. Für das AufsuclH'i) eines <jiinstij.'<'n Anker])lat7.es ist zu
einpfelilen, gut frei von See komuiond, rectit auf die Stadt zuzusteuern. Findet
man den Platz zwischen den zahlreichen Haiken bei der Landiingsbrfleke, nahe
der Re^nenmustonne, noch frei, so ist dieser wegen der kürzeren Verbindung
mit dein Lande als Ankerjjlatz empfehlenswert, an(U'rnfa!ls ankere man am Sfid«

ende der Heede dicht unter Land, dem geschütztesten Funkte der Heede.
Durch Famine Reach und Froward Reaoh bietet die Fahrt keine

Schwierigkeiten. Bei dem Kap St. Isidro, das als Wetterscheide bekannt ist, trat

hei stürinisoheii westliefien Winden vorübergehend Nebel und Schneefall ein. In

einer solchen Wetterlage empfiehlt es sich, dicht an iler Nordscite der Stralie

entlang zu steuern.

Tm English Reach, nordöstlich von Carlos III Island, setzt ans dem
Jeronio-Kanal liäufig ein Ids zu 4 Sm in der Stunde starker Strom nach Süden
schräg zur l'ahrwasserrichtung. Hier ist Vorsicht geboten vor Verwechselung
des J^rome-Kanals mit Crooked Reach. Bis zur Borja-Bneht wurden am 6. Juni
102 Sm mit meist 17 Sm Fahrt zurfiokgelogt.

Die Borja-Bucht ist eng, aber ein sonst brauchbarer Ankerplatz. Bei

stürmischen Westwinden wird die Bucht infolge der sehr steilen hoben Berge
von Williwaws heimgesucht. Hat man Freiheit in der Wahl des Ankerplatsea,
sc ist die 23 Sm nstli( Ii von der R<M-ja-Bucht liegende Fortescue-Bucht jener vor-

zuziehen. Bei westlichen Winden ist vor der 20 Sm westlich von der Borja-Bucht
gelegenen Bucht Field Anchorage tu warnen.

Das Wetter war am 7. Juni stürmisch und an einzelnen Stellen sehr
dick. An diesem Tage wurde bis zur Otter-Bucht gefahren, Distanz 110 Sm mit
meist 15 bis 17 Sm Fahrt. Beim Snow-Sund und weiter bis Snowjr Inlet wurde
15 bis 20*^ westliche Kompaßablenkung beobachtet.

Im Sea Reach stand grober Seegang und war andauernd dickes Wetter;
Fahrt ermäßigt.

Einsteueruug in den Smith-Kanal. Die Insel Tamar ist schi* hoch
und markant. Die Straggler-Inseln sollen nach Aussage des Lotsen östlicher

liegen, als die Karten angeben. Trotz des dicken Wetters konnte das hohe Land
hinter der Sholl-Bucht wie auch der Berg .Toy bei der Annäherung gut aus-

gemacht werden. Für südwärts steuernde Schiffe bildet ein großer Wasserfall
bei Felix Point an der Südseite der Hagellan-Strafle eine gute Landmarke.

Im Smith-Kanal ist die Fahrt bis zur Renouard-Tnsel bei klarem Wetter
mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden. Bei der Renouard-Insel empfiehlt sich

eine FahrtermäHigung, bis die kleinen Baken auf Shoal Island und der Evans-
Gruppe, wie auch das Wrack östlich von Shoal Island gut ausgemacht sind, da
eine Verwechslung der Kanäle hier leicht möglich ist. Auf Otter Ridge i.st

guter Ankorgrmid. Er dehnt sich weiter nach Westen aus, als die Karte zeigt.

Das große Eicken, in dem die Otter-Inseln liegen, ist ausgezeichnet geschützt
gegen fast alle Winde, wie überhaupt im Smith-Kanal die heftig einsetzenden
Böen seltener sind, als sonst in der StraRc». Sc1nff(», die in dieser Gegend ankern
und am folgenden Tage den Mayne-Kanal passieren wollen, finden auch östlich

von der Sumncr-Insel in der NShe der Sumner-Passage-Tonne guten Ankerplatz.
Er hat den Vorteil, daß man ihn, nordwärts steuernd, schon bei Dunkelheit ver-
lassen kann, sobald man die erwähnte Tonne sieht.

Über den Gray-Kanal gaben die Offiziere zweier chilenischer Ver-
messungsdanipfer folgende Auskunft: »Die Tonnen liegen sicher; er kann bei
sichtigem Wetter sehr empfohlen werden. Dicht westlich von der Sumner-
Passage liegt eine 3 ni-Stelle, die durcli eiin' Tonne l)(''/(nchnet ist.«

Die Weiterfahrt bis nach Puerto Bueno wurde am 8. Juni ausgeführt.
Es wurden an diesem Tage 96 Sm Distanz mit durchschnittlich 16.6 Sm Fahrt
zurückgelegt. Bei klarem Wetter bietet dieser Weg keine Schwierigkeiten, jedooh
war das Wetter oft recht dick. Im Fartjuhar-Paß herrscht zu dieser Jahreszeit

meist Schnee und Nebel. Im Farquhar-Paß liegen südlich und südwestlich von
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St. Bartelome Point Steine mit Kelp, weslialb man sich hier, nach Angabe des
Lotsen, an der 6-B.-Seite des Fahnrasemrs halten soll.

Puerto Bueno ist ein ausgezeichneter Ankerplats. Ein Bach mit frischem
Wasser ermötrliclit Wassorühernahme in Booten.

Von Puerto Bueno nach Eden-Hafen wurde am 9. Juni gefahren und
und hierbei 137 Sm mit 16 bis 18 Sm Geschwindigkeit znrfickgelegt. Die Guia-
Engen wurden bei Stauwasser passiert ; sie bieten keine Schwiorigkoiton, solange
es nicht unsichtig ist. Das Wctttr klarte auf, mittags war Sonnenschein. Die
Edwards-Klippe im Innocentes-Kanal soll nach Lotsenangabe etwas westlicher
Hegen, als die Karte angibt Die Fahrt durch den ndrdlichen Teil des Wide-
Kanals, durch Icy Reach, Grapjtler Beach niul Tndinn Rcacli pröffnet die land-

schaftlich schönsten Bilder der ganzen Kanaldurchfahrt. Hei der Fahrt im Icy

.

Reach ist ein Vorbeifahren an der Einfahrt zum Grappler Reach nicht aus-
geschlossen. Bei dickem Wetter ist deshalb die B-B.-Seite, bei klarem Wetter
die Mitte d(?s Fahrwassers zu halt(Mi.

Edeu-Hafen. Die Nordeinfahrt zum Eden-Hafen ist durch ein Dampfer-
wrack gut markiert. Die Südeinfahrt ist breiter und besser, doch ist hier Vor-
sicht geboten wegen des sich vor Greville Point ausdehnenden Riffes. Hammond-
Riff an der gegenüb<"rli<'gcnden Seite wird gut durcli Kt'I}) und die beim Kiff

liegende Tonne gekennzeichnet. Für Ankerpeilung sind Eden Island und die

Bare-Klippe zu empfehlen. Letztere ist an einer pyramidenförmigen Aufmanerung
inmitten eines Kelpwuchses erkennbar und einer spitzen Tonne sehr ähnlich.
Der Ankerplatz ist sehr geräumig, ausgezeichnet geschützt, bietet brauchbaren
Ankergrund und die Möglichkeit, aus einem Uebirgsbach Wasser zu holen
mit Booten.

Weiterfahrt bis zum Golf von Penas. Es empfiehlt sich, die Englische
Enge etwa bei Stauwasser zu i)assieren. S. M. S. »Emden« traf bei eben ein-

setzendem Flutstrom dort ein. Schwierigkeiten, die Enge zu passieren, sind für

gut steuernde Doppelschraubenschiffe selbBt bei schwachem Strom nicht vorhanden.
Große Vorsicht ist während Stromes in der Enge bei Hume Point, der

Nordwestecke der Cavour-Insel, geboten. T)<'r hier wirbelartige Strom reißt das
Schiff au einer der engsten Stellen des ganzen Fahrwassers bei mangelnder Auf-
merksamkeit aus dem Ruder und lißt Bug oder Schrauben gegen die das Fahr-
Wasser einengenden Felsen schlagen. Diese Steüo ist SChon bei geringem Strom
eine der gefährlichsten der ganzen Kanaldurclifahrt.

Von den Direction-Inseln bis nach Cocks Head springen die Kompasse sehr*
stark nach Westen herum. Infolge des vorherrschenden dichten Nebels versagte
hier selbst die sonst gut«' Falirwasserkenntnis des Lotsen. Das Schiff kam bei
den Arthur-Inseln für Augenblicke in eine sehr unangenehme Lage.

Port Chi CO. Sollte man im Golf von Penas zu schwere See antreffen, so
findet man nach Angabe des Lotsen in Port Chioo an der Südseite der Wager-
Insel einen erst kürzlich bekannt gewordenen guten und geschützten .\nker]t!;itz

für die größten Schiffe. Je eine Einfahrt führt an beiden Seiten der dem Hufen
vorgelagerten kleinen Insel entlang. Die Bucht soll gröBer sein, als die Karte
xeigt. Der Lotse gibt an, dort mit einem der größten hier verkehrenden Dampfer
gelegen zu haben. (Siehe d. Adni-Krt. Nr. 89, die West-Patagonischen Gewässer
zwischen Golf von Trinidad und Golf von Penas.)

Allgemeines. Die deutsche Karte ist gut, nur die Berge längs den Kanälen
fehlen darauf. Die Angaben im Piloten, Jahrgang 1903, und die französischen
Vertonungen geben im allgemeinen einen guten Anhalt. Die Kompasse konnten
wegen des meist dicken Wetters nur zeitweilig in bezug auf Deviation kontrolliert

werden. Sie haben sich während der ganzen Durchfahrt durch den westlichen

Teil der Straße und die Patagonischen Kanäle als sehr unzuverlässig erwiesen.

Als besonders störend für die Orientierung wurden die häufig eintretenden

lokalen Kompahablenkungen nach W empfunden. Nach Verlassen des C^olfs

von Pefias nahmen die KomjMisse allmählich wieder ihre alte Deviation an. Die
gesetzliche Zeit für ganz Chile ist nenordings die des 76. Hwidians gleich

54 W von Greenwioh.

Digitized by Google



46 fiiii.Uti der BjötopafbiB und Miiitiiiien Meteoralq^ Januar 1911.

Segelanweisungen fUr Häfen der Admiralitits-Ineeln.

Von K-Kiij.t. Nii>pc. Kuin.li. S. M. < Planet', 1910.

D. Adm-Krt. Xr. 100, Kaiser Wilhelms-Loud, Bkiiuirnk-Archipel und SalomoD-Iiweln ; Nr. 480, Ad*
uinditite-lDseln; Nr. 461, Beeadfcr-Haien.

Die AdmiralitSts-Inseln liegen im westlieben Teil des Bismarck-Archipels.
Die Gruppe besteht aus der Raupt insel Manus und einer Anzahl kleinerer Inseln,

die erstere in geriüLnT oder größerer Kntfernung umgehen. Die geographische
Lage der Mitte der Ilauptinsel ist annähernd 2-'iS-Br. und 147^0-Lg. Die Miß-
weisung für das Jabr 1915 beträgt 5.1^0, die jShrliche Abnahme 1'.

Fflr den Seeadler-Hafen.

Von Üee in den Hafen. Von See kuuimcnd, halte man die Mitte der Ein-
fahrt zwischen den beiden Inseln Ndrilo und Hauwei, deren Kfistenriffe bei
jedem Wetter gut durch Brandung k»niiitlich sind. Nach Passieren der Einfahrt
bringe man auf r\v. 115 (niw. OSO

i/4
0)-Kurs die Westhuk der Insel llamvt i

recht achteraus. Auf diesem Kurse passiere man eine durch ihre hellgrüne

Farbe leiobt kenntliche 2.8 m-Stelle so, daß sie an St-B.-Seite etwa in 400 m Ab>
stand bleibt. Diese stets gut sichtbare 2.8 in-Stelle dient zur Orientierung \\hi-r

die ül)rigen, meist dem Auge nicht sichtltareii Untiefen; sie sollte deshalb unter
allen Umständen angesteuert werden. Subald dann die Osthuk der Insel Koruniat
dwars an B*B. ist, drehe man auf rw. 182^ (mw. S0740)-Kurs, auf welchem man
einen markanten hohen Baum an der linken Seite der Einfuhrt in die Papitalei-

Bucht recht voraus, und die Westhuk der Insel Ndrilo r»?cht achteraus hält.

Auf diesem Kurse passiert man eine Reihe von Untiefen, die sämtlich an St-B.-

Seite bleiben, aber dem Auge gewöhnlich nicht bemerkbar sind. In die Papitalei-

Biicht einsteiiernd, halte man die Mitte der Einfalurt zwischen den' beider*
zeitigen liuken.

Yen Papftaief-Hafen naeh See. Aus der Papitalei-Bneht kommend halte

man die Mitte der Einfuhrt zwisclien den beiderseitigen Huken. Von dort an
seheere man in die Linie: Westhuk der Insel Ndrilo markanter hoher Batini

an der östlichen Einfahrtshuk zur Papitalei-Bucht — wobei man erstere recht

voraus, letzteren recht achteraus halt, indem man rw. 312° (mw. N^V^ 4W)-Kur8
steuert. Diesen Kurs behalte man bei, bis die Bären-Huk qui l ali an B-R. ist,

drehe dann auf rw. 295 (niw. WNW'/^W)-Knr.';, wo])ei man <iie Westhuk der
Insel Kauwci recht voraus hält. Sobald nun die Westhuk der Insel Koruniat
hinter der Osthuk der Insel Ndrilo verschwinden will, ändere man den Kurs auf
die Mitte der Einfalirt zwischen den Inseln Ndrilo und Hauwei und steuere so
nach See.

Allgemeines. Die Durchfahrt zwi.schen den Inseln Hauwei und
Pitelu ist unbequem wegen Brandung sowie Unsichtigkeit der Riffgrenzen, und
daher nicht zu empfehlen. Die sehr zahlreichen im Seeadler-Hafen vor-
handenen kleinen l'nliefen sind, mit wenig<'n Ausnahmen, aucli bei günstiger

Beleuchtung dem Auge nicht wahrnehmbar, weil das Wasser durch Sinkstoffe

aus den FluRmflndungen getrübt erscheint. Vor dem Hafen, etwa der 200 m-
Orenze folgend, bemerkt man lifitifig ein«- Stromk a bbelnng, die gleichzeitig

eine scharfe Wasserscheide zwischen dem grünen Hafenwasser und dem tief-

blauen Seewasser bildet.

Die Poauei-Durch fahrt kommt nur für flachgebende Ruderboote in
Betracht, wegen der nach Süden vorgelagerten Barre.

Frischwasserstelien. Frisches Was.ser i.st in ergiebiger Menge mit
Booten zn holen aus der Mündung des Leronguau-FIusscs. Das Schiff kann nahe
vor der Flultmündung aiikcni.

Proviant. Kokosnüsse, Bananen, Yams, Taj'o, Schweine, Tlühn(>r in ge-

ringer Menge sind zu haben; Fische und Langusten vorzugsweise von den Kiffen
bei Pitelu und Hauwei.

Bevölkerung. Die einzelnen Ortschaften leben in beständiger Fehde
miteinander. Die Ilaltimg der Einwohner gegenüber den Europäern ist un-
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zuverlässig. Ihre Habgier erstreckt sicli nameiitiicli darauf, in den Besitz von
Feuerwaffen zu gelangen.

FAr dmi B^fim-Baftii.

Zum Passieron dn- Barre schooro man in die Verbindungslinie: An»
steucrungsbako— Südhuk der Insel Pak, und halte auf rw. 107" (niw. OzS)-Kurs
erstere recht voraus, letztere recht achteraus. Für Schiffe mit mehr als 3 m
Tiefgang ist das Einlaufen nicht ratsam. Man findet im südlichen Teil des
Hafens jjegen alle Winde jjoschützte Ankerplätze. Eine aus Palnjblättern

herprestcllte Gleitbahn von etwa HO ni Länge kann zum Ilinüberachaffen von
leichten Booten nacli dem Papitalei-llafen benutzt werden.

Anatenenug des Kelana-Hafens.

Man steuere die Insel Potomo (Bird-Insel) an und passiere darauf deren
Südspitze in etwa 400 m Abstand zwischen dem Inselriff und dem südlich davon
gelegenen Mittelriff mit rw. 298° (mw. WNW)-Kurs, die Kelaua-Huk recht voraus
haltend. Diesen Kurs halte man, bis die kleine, nordöstlich von Potomo gelegene

Riffinsel eben frei von der Nordhuk der Insel Potomo kommt. Von hier an
steuert man rw. 264° (mw. WzS)-Kur8, den einzelnen großen Baum auf der Höhe
recht voraus, die Südspitze der Insid Potomo recht achteraus haltend. Dieser
Kurs fuhrt nach dem Ankerplatz auf etwa 30 m Wasaertiefe.

Kleinere Mitteilungen.

1. Wind-, Witternnga- und Seeverhältuisse an der Küste von Bfldwest-
AlMka von Jaamir bis Min 1910. Bericht S. M. S. »Panther«, Komdt. K-Kapt.
Freiherr v. Müffling.

Wind. Die vorherrschende Windrichtung ist SW. Aus nördlicher und
östlicher Richtung wehende Winde sind selten, und dann stets schwächer, als

südwestliche Winde. In der Nähe der Kfiste frischt der Wind gegen Mittag auf,

erreicht zwischen 4^ und 51' N seine gr()nto Stärk«*, und flnnt «^M^L'en Abend ab.

Nachts und in den ersten Vormittagsstunden ist meistens Windstille.

See und Dnnnng. Die Dfinungsricbtung ist fast unverfinderUeh von SW.
Änderungen in der Windi i( litung beeinfhissen sie gar nicht oder nur in geringem
Ma({<>. Dasselbe gilt für die lokale W^indstärke in bezug auf die Starke der
Dünung.

Bnuiduag; Alleüi die Stärke der Dünimg bestimmt die Höhe der Brandung
und die Landungsmöglichkeit. Die gerade herrschende Windsee ist darauf ohne
Einflul).

\\ itterong. Bei südwestlichem Winde ist die Luft meistens klar. Nörd-
liche und östliche Winde pflegen Nebelperioden einzuleiten. Der Nebel ist

meistens an die Küste gebunden. In der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Marz
ist es 100 Stunden nebelig gewesen,

Strom. Der Strom setzt .stets in nördlicher Richtung. Die Stromstärke
übersteigt nicht 0.6 Sm in der Stunde; sie ist gröBer in der Nähe der Küste.

Dicht unter der Küste weicht zuweilen auch die Stromrichtung von der all-

gemein nördlicdien ab. Ein Zusammenhang mit den Gezeiten besteht aber nicht.

Der Grund seheint daher im Einfhiß der Küstenformation zu suchen sein.

2. Die Reede von Misrata (TripoUtanien). Nach Bericht des Herrn
W. Bette, I. Offizier des D. »Achaia«, vom 12. Mai 1910.

Für die Stadt Misrata bildet die Reede von Lorug den Ankerplatz. Bei

ihrer Ansteuerung von Westen her ist es ratsam, zunäclist möglichst den weißen
Leuchtturm oder das Leuchtfeuer von Ras Misrata anzusteuern. Der Leuchtturm
steht etwa 7 Sm westlich von der Reede. Dann steuere man in etwa 2 Sm Ab-
stand von der Küste an ihr entlang, bis das niedtiL'^c Knp Misrata in Sicht

kommt. Dieses aus rötlichem bände bestehende Kap umsteuere man in gutem
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Abstände, weil es sich nur in geringer Höhe fiber Wasser erhebt und vor ihm
auch noch in ^2 Entfernung davon Brandung gesehen wurde.

Die Küste steij^rt vom Kaj» nach Süden hin zunächst allmählich an, senkt

sich weiterhin aber bald wieder und bildet dann auf einer Strecke vun etwa
2 Sm einen niedrigen, weißen Strand. Darauf steigt sie allmählich wieder an.
Zuerst besteht sie dort aus felsigem Gestein, weiterliin aber in gleichmaßiger
Höhe südwärts verlaufend, aus rötlichem Sand.

Kap Mlirata uul Um Locaf vom Ankerplatae ans gesdun.

1. Murtlmt nw. SWtW'AW. a PabMiihaiB. a WiHir Stmd. i. Hm» mit Fliqwit—g> mm. NW^W.
S. Kap Mifrata mw. MW<',N.

Nach der Uinäteuerung des Kaps Hisrata wird man hinter dem erwähnten
weißen Strande einen dichten Palmenhain sehen, der sich ganz hinter der
iiicdri^icn Küste entlan<r ausdehnt, und nordlich davon am Fuße eines Tlüpels

zwei niedrige, weiJte Häuser. Das eine Haus ist mit einem Sehutzdache ver-

sehen und trägt eine Flaggenstange mit der türkischen Flagge wehend.
Eine gute Ans teuerungsmarke bildet ein weilies Marabut (Grabdenkmal),

das einsam auf der felsiiifi n Anhöhe steht, wo im Sü<i('n der Palmcnliaiu t,'!!!!]::!.

Der Landungsplatz befindet sich bei den weiüen, niedrigen Häusern. Dort
liegen auch die Boote, mit denen die Ladung an Bord gebracht wird. D. »Achaia«
lag etwa 1.5 Sm vom Lande entfernt auf 6 Fad. {11 m) Wassertiefc in den
Peilungen: Maiabul mw. SWzW';\,W, Haus mit Flaggenstange mw. NW'., W, Kap
Misrata mw. NW'/j^* wurden vun 8V V bis 12^ mittags trotz ziemlich hoher
nördlicher DQnung 1234 Schafe fibcr^renommcn.

3. Oeseitenverh&ltuiase im Bismarck-Archipel. Nach Bericht S. M. S.

»Planet«, Komdt. K-Kapt Dominik.
Das vorli(>gen(h' Material ist noch zu spärlich, um ein endgültiges Urteil

über die Gezeilenerscheinungen abgeben zu können, zumal der Registrierpegel

in Kieta infolge von Störungen nur wenige, unzusammenhängcnde Angaben ge-

liefert hat. Doch lassen sich in Verbindung mit den vorjährigen Beobachtungen
schon einige Schlüsse zicIn Ti. Vm möglichst bald zu einem endgültigen Urteil

zu gelangen, werden auUer in Kieta, noch in Buin, Namatanai, Kaewieng und
Djaul von Regierungsbeamtcn und Pflanzern an von S. M. S. »Planet« in den
drei Monaten errichteten Lattenpegeln l'cgelbeobachtungen angestellt.

Im ganzen östlichen Teil <les Archipels sind halbtägige Tiden die Regel,

die nur vorübergehend von eintägigen unterbrochen werden. Kein halbtägige
Gezeiten sind nirgends zu verzeichnen. Die eintägige Zwischenperiode tritt in

der Hauptsache nach dem ersten bzw. letzten Mondviertel ein, und zwar ein

bis zw<'i Tage spater. Zur Neu- bzw. Vollmondszeit ist die Grezeit wieder halb-

tägig. Die Beobachtungen in Buin scheinen dieser Annahme zu widersprechen.

Hier wurden im Januar, zur Zeit des ersten Viertels, halbtägige Tiden ver-

zeichnet, während zur Zeit des Neumonds die Gezeiten eintägig waren. Letztere
neigten jedoch deutlich zur lialbtäL'iiren Periode; mit dem Bestreben, neben dem
höchsten Hochwasser ein kleines Teilhochwasser zu bilden. Dagegen ergaben
die Beobachtungen im Monat Februar 1910 eine ausgesprochen halbtägige Gezeit
bei Neumond. Inwieweit hier Beobachtungsfehler (die Beobachtungen seit dem
16. Januar 1910 stammen von dem «lort ansässigen Händler) und lokale Störungen
vorliegen, müssen die Beobachtungen der Folgezeit lehren.

Das Ergebnis der vorjährigen Beobachtungen, daß die Eintrittazeit des
höchsten Hochwassers bei südlicher Deklination der Sonne zwischen 2t und 6^ N
liegt, erscheint bestätigt. 1 bis 2 Tage vor dem Kintritt der eintägigen Gezeit

nimmt jedoch die Höhe des Nachmiitags-Hochwassers beträchtlich ab, um all-
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mählich (Teop-Hafen) oder plötzlich (Namatanai) ganz zu verschwinden. Auch
in Biiin verändert sich das Höhenverhältnis zugunsten des Vormittajrs-Hochwassors.

Einige Unrej^elniäßigkeiten zeiL'eti die Febriiarh(M)b:iclitun<,'pn in Buin. Zur Zeit

der eintägigen Tide tritt das Hochwasser anfänglich vormittags ein und ändert

dann mit annihemd regelmSBigem Mondflutintervall bis zur Zeit des Neu- bzw.

VollmondSf wo das höchste Hoohwaseer zwischen 24 und 34 N einzutreten pflegt.

Bei rein halbtägiger Periode der Gezeiten ist die Reibenfolge der Extrem-
phasen :

Entweder: 1. höchstes Hochwasser,
2. niedrigstes Niedrigwasser,
3. niedrigstes Hochwasser,
4. höchstes Niedrigwasser,

oder: 1. niedrigstes Hochwasser,
2. höchstes Miedrigwasser,

3. höchstes Hochwasser,
4. niedrigstes Niedrigwasser.

Der Springtidenhub in Buin war im Januar 1.14 m, im Februar Ü.67 m, im
Mittel 0.90 m.

In Tinputz war der Hub einen Tag nach Neumond 1.39 m.
Tin allgemeinen wird die Hubgröße zur Springzeit 1.6 m, zur Nippzeit

0.5 m nicht übersteigen.

Springflut tritt etwa 1 bis 2 Tage nach Neu- odw Vollmond ein.

4. Ton Sydney über Voom^a nach Katnpi. Aus dem Reisebericht

S. M. S. >Planet«, Komdt. K-Kapt. Dominik, vom Juli 1910.

Am 12. Juni 1910 vnlicl^ S M. S, 'Planet- den Hafen von Sydney; am
18. Juni erreichte man Nuumea, welchen Hafen man am 23. wieder verließ. Man
nahm darauf zwischen Neu-Gadedonien und den Neu-Hebriden Tiefseelotungen
vor, lief am 27. Juni Port Vila auf der Insel Efate an, und erreichte am 9. Juli

den Hafen von Matupi.

Wind- und ätromverhültnisse. Südlich von 18 S-Br. wurden, auüer in der
Nähe der australischen Küste, wo westliche Winde zu verzeichnen waren, aus-
nahmslos östliche Winde angetroffen. Nördlich von diesem Breitengrade wehten
westliche Winde, unter denen die Winde aus südwestlicher Richtung vorheiTschend

waren. Südlich von den Salomon-lnseln traten wieder östliche Winde auf, die

in der Höhe von Bougainville in der Hauptsache nordöstliche Richtung an-
nahmen, die sie bis Matupi beibelnelten.

Die Stroniverhaltnisse entsprachen im Allgemeinen den Angaben der
nautischen Bücher und Karten. Besonders zuverlässig erscheinen die Angaben
der Quarterly Gurrent Charts, von denen mit gutem Erfolg Gebrauch gemacht
wurde. In der Havannah-Passage von Neu-Caledonien wurde die .\ngabe der
englischen Segelanweisung über Stronikal)bolung bestätigt gefun<len. Zur Zeit

des Tidenwechsels wui'de zwischen den Aulicnriffen heftige Stromkabbelung mit
ganz auBerordentUeh eharakteristischen Wellenformen beobaebtet. Zum Kurs-
steuern muHte das Ruder abwechselnd nach beiden Seiten hin bis hart an Bord
gelegt werden.

Riohtfener aaf Kap Ndoua. Entgegen den Angaben der N. f. S. 08—2047
wurde von den beiden Leuchtfeuern auf dem Kap Ndoua das untere in 12 Sm, das
obere in 14 bis 15 Sin Abstan<I davon klar gesehen, so daß auf jene Kntferming
ein Steuern in der Richtlinie noch möglich war. Das Wetter war zurzeit sichtig.

Seeseichen von Nonn^Sa. Bei Benutzung der Seezeichen auf der Fahrt von
Nouniea rhn ch die Havannah-Passage i.st äußerste Vorsicht geboten, da sie in-

folge der hiiufiL'en Stürme dieser (legend oft zerstört werden und mit ihrem
Wiederaufbau meist geraume Zeit gezögert wird. Selbst von dem Lotsen konnte
vor dem Auslaufen keine befriedigende Auskunft erteilt werden. Doch ist die

Navigierung nicht ])i'S()ii(lers schwierig, auch bei völliger Unkenntnis des Fahr-
was.sers und ohne Lotsen, da man sicli an der Hand der Karte vorzüglich
orientieren kann. S. M. S. ^Planet nahm keinen Lotsen an Bord.

AnB. d. Djrdr. aa». 1911, Heft I. 4
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Port Vila. Die Eiiiäteuerungslinie in den Hafen von Vila ist am Tage
schwer aufsufinden. (Siehe N. f. S. 08—2426 und Der Pilote, Heft 69, 8. 149.)

FliofTPnde Fischp und Walo. Auf etwa 24"' S-Br. wurden zum orstenmal

Schwärmo fliegender Fische gesehen. Auf etwa 11° S-Br. hielten sieh große
Scharen von Walen kurze Zeit beim Schiffe auf, die als Schwertfische aus-

gemacht wurden. Es waren 4 bis 5 m lange Tiere mit langem, vorn rundem
Schädel, weiH«'ii I hcken auf den Backen, und auffallend großer, spitzer, schwert-
artiger Hüoki'nfli issi'.

ö. Alexishafen in Deutsch Nen-Ouinea. Bericht des Kapt. D. Lenz,
D. »Prinz Sigismund« vom 5. September 1910.

Am 25. Au<j:ust 1910 besichtijjten wir mit dem Herrn Oberins])ekt<»r Krebs
den 12 Sin nöi'dlieh v(»ii Fricdrich-Willielmshafcii ;z(>le<r«Mi»'n AlcxLshaffii, wo der

Sitz der katholischen Mission ist. Alexisluifin ist in Deutsch Neu-Guinea wohl

als der größte und schönste Naturhafen zu bezeiohnen. Die Einfahrt ist toU«
konmuMi rt in und der Hafen clurch die davor lieLTcndc Insel Se'ju vollkninmen

geschützt. Die im Hafen liepMide, fast mit dem P\'stlande verbundene Anu>sin-

Insel würde sich als Anlegeplatz für Schiffe vorzüglich eignen. Ein im großen
Stil auf dem Fcstlande angel^j^tes Sägewerk der katholischen Mission befindet

sieh in vollem Betriebe. Es lagerte dort zur Zeit etwa 600 cbm geschnittenes Holz.

Neuere Vertfffentlicbungen.

A. PaäjpraohttBgwn imd MwfUiriiöh« ttahalf—ngahan

Meereakund«. Sammlung volkstümlicher Vorträge zum Vei-ständnis der nationalen

Bedeutung' von Meer und S( i wrscn Jährlich 12 Hefte. IV. Jahrgang,
Heft 1, 9, 1(). Berlin 1910. i;. S. .Mittler \- Sohn.

Professor Dr. Albrecht l'enck: Der Hafen von New York.

Dr. Paul Neubaur: Der Sneakanal.
Baurat 0. de Thierry: Die freie Hansestadt Bremen.

Dun^h alle drei xur B«8pr«chuM|c voiiiqjciuleii Hefte der .*^inmltin|r MeurcRkumle ziefai airh

wie ein rnter 'Fadm dor meffreiche Kampf der modernen Technik pogen Hemmirime der Nutnr. Am
jliinstiirston liifrcii für t\> n ^Ifiiociicn «Ii»' \'iThüllin>sc Ik'! X«\v ^(lIk, ila>. \y'ic P>'n< k zt'iiri, tltirfh

<lie .\atiii- zu (Inn Ihitiii der «»tlichcii Vcniiii^liii Slaatrii lx-<iiiiui)t war. .Vilrniings fiel aiu-h hier

die Frui lit diin Mi iischi ii niclu ohiir ArlM'it in den .S h<il{. Kr rniiftte fäm lim ZU emten, d. h. lim

New York tu dor UHiideb<metn>jK>l(! zu iiuiflieu, dir ^v^ heute M.
Viel {!r5ßer war die Ladung «h*)« xähoii Hanm'alonKoiBtm in Bremen. Hier wehrte rieh die

W«i<iT pt^eii •'iiii' prnßrre Tiefe aU II Mcli r. (s ft-Idt«- I^uidhrsii/ au der riitcrweser zur .\ns;fiihnujjr

der Slnunkorn-ktionen. iiitd fehlte >rlt i< hfalls ein pro(l«s Hiiiterlnmi. .\Imt dim' Ilimlernis!!«» wimleii

in sclnvtn i Ailn it Ui-soiidi r- imii i ili r I^eitniig von l'rutiziiis überwunden nur « in irnUtere-

Uintcrlajid kiuin erst ein Millclliuidkaitai wlndfen und ßreiiicn wieiler zum Si-ehnfen p iiia< hi. »«s

ei nun wohl »ueh für die /iiknnft hlt-ÜM ii wird.

Daß «ler Suezkaual eine WunderM-lnipfunjg darstellt, ist AllKemeiuput. aber ehie \%ir8telliii|g

der Arixnt fehlt dwh nieiRtens. Neubaur gibt ni dem Heft alles, Ctcschichte, Wenlw» nnd irdtm
Entirickinng in kurzer und <I(>.h •i'Kch.ipffnder Weise.

Die AuBMtalluiip der Heile ist, wie stets, vorziiglieh. Lütgens.

B. Neneate Bsscheinungan im B«raioh der Baafahrt- und der M—reaknnda

a. Werke.
Witternn^sknnde.
öchiuidt, W'.: Gewitter und Böen, rasche Druckansliege. Zur BeobacMung und Analyne

rascher Luftdrucksrhtvavhunqen. II. 8^. ItSS. n. 4 Tal (Aua: Stteunfaber. d. Akad. d.

WLs«, Wien.) Wien 1910. A. Holder. 3J«UK
Magnus, K. H. b.: Merkbuch für Wetterbeobachter. 2. Aufl. 8». 54 8. Hannover I9ia

('. Meyer. 1.00 Ulf

Uei.sen und Expeditionen.
Filchner. W. und 8eclheiuj, 11.: Quer durch Spitzbergen. Eine deutsche Übungaexpedition

im Zentralgebiet östlieh de» EisQords. 8». 147 8. BcrUn 1911. E. 8. Mittler ft Sohn.
3.00
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Quervain, A. de und Stoiber^?, A.: Durch Cfrönland» SUwS^ Beiu der Deuiseh-
Schweizerischen Gr5nlatifl-ETj)edif>on 1909 auf da» IlUonäei». Mit Bikl. U. 1 Karte 8°.

180 8. 2. Aufl. (5tnüiburg i. K. u. Leipzig' liill. J. SinRer. A.W ,tC

Wrigbt. U. 8.: The greeU whüe North; the etory of potar-e^loraHoH. 8^ Mncmilinn.
10 ^h. Od.

Cardauns, H.: Der Kampf um den Nordpol. HP. 160 8. m. 2 Karten (Bd. 39 ans der :>Bamm-
luijg (ifiechen«). Leipzig 1910. (t. .1. (Müschen. OsO .if,

Sbackleton, E.: The /leart of the Antarclic. Being the story of the British Antarctic
Exjjedifion 1907—419. Vem and leviaed edit. with iUoBkat. Poptüar edit. tif*. XV, 3U8 p.
Hei IH rn ;i II II. Gab.

Fischerei nnd Fauna.

Kendall, W.: American eatfishee; habiie, eulture and cotnmercial importance. lo pUUe*.
8». 30p. Wesley. 2rii. Bd.

Physik.

Boltzmann. A.: Ülw de» Lufiwideretand gekrümmter Flächen, tj". 33 8. in. ü Fig. u. 1 Taf.

(Aua »SitcunsÄer. d. Akad. d. WiM. Wien«.) Wien 1910. A. Hölder. \J^M
U%clxmtit^3,i Zkippdi» Btgm^bogm OMiWauerflä»^^ ^, 11 8. m. 3 Füg. Ebenda. 0.60

Kflsten- nnd Hafenbenchreibnngen.

British Admiralty; Revieed ewplement 1910, relaUng to the North Sea Pilot, Fürt III.
TthßdU. 1906 (eorreeiadto September a6fh^i9W. 8». Wp. London 1910. J.D.Potter. 6d.
: Supplement 1910, relating to the Australia Directory, VoL I. t€^ediL 1907 (torreeUd
to October lUlo). S". :{(; p. Kboiida. 4 d.

iSchiffsbetrieb und Schiffbau.

Laas, W.: Die Neitovermeeeung der SegeUehiffe. 9. .^8 8. (Aua: «Schriften d. deutsch, naut
Vereins..» Oldenburg I!» 10. (}. Stalling. 2.0(i.f^

I.ii. iz, W.: Technik und Wirtschaftlichkeit im Srhifftihrtsbctriebe. v. 101 S. .Iciia IHM.
( ;. i'is. luT. :i.oii

Munros marine engineern annual, pocketlog and diary lyil. S". IxMni«. J. Munro. 1 sb.

(Joyetz{rebun;r und Upcht.>»lohrp.

Bernsten, K. H.: Das Seekrieysrecht. S". 25.') S. Berlin I'.Ul. F. Vahlen. 4.50 ./^

Scrutton, T. E.: The contruct of affreightment as expri--!si <l in Charterpartiet and bitls of
lading. 8». 4ü3 p. London 1910. 8weet and Maxwell. iHM) M

Verschiedenes.

Kudzki, M. P.: Physik der Erde. s". VIII. 5.^« .S. ni. (kj .\l)hil<lgn. ii. 5 Taf. I>cipzig 191 1.

H. Taiichnitz. 1 l.iJO

Emden, B.: Qrundlagen der Ballonführung, Mit 0 Abbildgn. 3 Taf. u. 00 Übungvsbeiapielcu.

ff». VII, 1408. Ltipzig 1910. B. O. Tenbner. 2.80 .«^

8t5wor, W.: Die deutschen HafenMädte. In lüM. rn v. St. T- xt v. .\dmimlit.-K. fi. Wisliccims.
In 4 Lfr^n. 1. Lfrg. (S. 1-24) mit .\l.l>il>l;:n. u. 4 tarl.. Taf. 10..' (X» nn. Kerlin 1!)K).

Deutscher \ rilag. Subskr.-lV. fy.y^Ktf-

Painier. .1. E.: British canals, probletns and possibilities. b". 2.'i-l p. London 19lu.

T. Fisher Unwin. {).iy> .U.

Tait, J.: Tait'e »eamaneh^, For board of trade eramination», T'A edit. b*'. boards.

J. Brown. 1 sh.

Fehre. II.: Seemännie<Ae HandorbeUen. 2. AufL &>. 29 8. m. Abbildgn. Hamburg IHIO.

Green u. Krause. 1.10./^

Letter» of the «nglüh »eamen, 1587—1808, Edited E. Hallam Moorhonae. iP. :v.V) p.

Chaproan. 10 sh. d.

Pattorson, J. E.: A hero of the sea: Some thrilling experienees in tify-satnng done by
lieut. J. O. Williame. H«". :520 p. H.Mi. In ' 0 sh.

.lajTue, K. G.: Vnnco da Gama and his successors. l-tOU- lüHO. .340 p. Methuen. IGsh.Od.
Cnrrev, E. H.: Sea-wolvee of the MedUerranean, the grand period of the moelem corsair.

416 p. J. Murraj. 10 ah. Ii d.

Fnrneaa. A. W.: A man-of-war in <A0 Sast-Indiee. Being the log of eommiseion of
H. M. S, »Ptoeerpme» 1908—1910, (Log eeriee.) 8». 252 p. Weitminater Fresa. .'S ih.

b. Abhandlnngen in Zeitsohrifteiii sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

Wittemnp:sknnde.

Compte-rendu sur /(vs iiäutceji de la Conference du Comile Meteorologique Iniernational, ä
Berlin, au mois de Septcmbre 1910. (In mss. SfHaiche.) A. Rykafiev. »Bnlict. Ami.
Imu^. dea Scienoeec 1910, Nr. 16.

Tk0 Statue of modern meteorology. F. H. Bigelow. »Beienee« 1910, December 2.

flu» nresent position of anlaretie meteorology, B. C. Moasmann. »QnaTt. Joum. BojaL
neteorolog. Soc.« 1910, Uetober.

4*
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Naehtray zu den 'Studien über LuAwogen*. A. Wegener. »Bdtr. z. Phjs. d. fr. AtmoiplL«,
Bd. IV, HfL 1.

IHe Windverkältnisae im nordatlanHsehen Passaigebiet, dargestellt auf Grund aerO'
liKjht'lirr licohdchtutifien. A P- ppli r. KI>on<la.

Tracks of s/ornis in .Jaimanj l'.HKi -luui, orer the Xorlh AUanfir Ovnin. »Waahiiigton.

Mcfroiul. Chart, Nüitli Atlant. Occan- HUI, Jamiary.

Über die Meetung der VertikaüeompoHente des Windes miUels des VertHeakmemamelers.
P. P. Ewald. >Ph7iik. Ztadir.« 1910. Nr. 26.

Tempern fitr- mnl DrttekgefSlle ^ großen Höhen. A.Peppler. »BeHr. s. Fltya. d. fr. Atmoaiili.*.

Bd. IV, llft. 1.

SSomertemperatuur en onweders ie Zutphm. C. W. Uinaink. »Hemd cd Damfkring« 191<),

November.
Über Temperaturinversionm. A. Wecener. «Bcitr. s. Fhja. d. fr. Atmonib.«, Bd. IV, Hfu 1.

Eoaporntion in Korea and South-Mottd^uHa. T. Hirata. >Scient Hemofra. Koieaa. MeL
Obwrvat.s, Vol. I.

Questioncelle sulla pree^tiiaHone aimoefyriea. P. C. Negro. »BoUct. Bimena. Toiino«, Ser. III.

VoL 33, Nr. 1—2.
Zware regenval te Sint EusUUius. »Hemel pn Dampkrinp« 1910. November.
Atmoapherir vlertriciiy nnd rain. ('. Clircc Nattir»'« i;M<t. NOvenilxT 17.

»S'k/* riylfs (Ir M. (ruilbert pour Iti jtrrrinion t/r.s iHtriolions barometriques. C Uoutcreau.
Aiiniiairt', Sih". Metoorol. <lc Fraiicf' IIUO, A()nt-S|itfiiibre,

La previsioH du teiiijm. Aa ({»"opraphie« 1910, Nnvcnibn'.

The new Meteoroloyical Office. \V. N. Shaw. »Naturr« 1910, December 8.

Die Organisation des Koreanischen Meteorologiseken Obtervatoritmte, H. Mukaaa. •Scient
Mc'inoirs, Korcan. Mol. ObstTvat.«, VoU I.

Eine Methudr zur raschen Auswertung der PiMbaUonouMi^e, O. Jonas. »Beitr. z. Phj».
il. fr. Alincf-ph. . IV. Mft. I.

Queli/i/es Observation^ d oruycs d(tns la rigion de Dieyo-Suarcz. Remarques SUr l'etnploi

de la teUgraphie sans fU dane lee r^gion^ tropiecUes, Delaunaj. »fievne Sfaritune«

1910, Norembre.
Das Klima von Samoa. O. Tctena a. F. Linke. «Abhandl. d. GcsellBch. d. Wwsenach. GMtiQgeo<,

N. F., m VII, Nr. 1.

Climatic influencrs in the economic devefopment ot AmiraUa, E. Cleel >BalleL Oeogr.
S(H'. riiila<lt liihia r.M". <)»•tober.

Meere«- und Gewässerkunde.
A lake sun'ci/ erpedition in Germany: Temperature obsenfoHoni in the Metdßeee.

E. M. Wc'd(Url)urii. Stott. (it-ogr. Magaz.« 1910, Nr. 12.

7%e drep nea. .1. Murray. EIhmuIh.

Oeean nirrentx, thrir r'elation fo one another, W. J. Hnmphreys. »Washington, UeteonL
Chart, North Atiaiit. Oci-aiu 1910, Januar?.

fyude des courafils de l'AUaniique d'apri» la dirim de» eareaeeet fUMasUee. »La Qeognpliie«
1910, Novcinbre.

Oeiißvoorsjje/ling. V. .T. Sinit«. MariiM>bla<l« 1010. December 20,

Abschluß der fi'ni/xirären Flutmcsserbcobnchtiinycn im AdritOitehien Meere, J. Gregor.
• Mitt< il. iL Militärgoogr. Inslit. Wim- Ji». IM. 1910.

Marine m icrothermogram» and the influem e ot ieeberge on the temperatare of the am.
U. T. Barnes. »Natuie« 101 o. üecenüier 1.

Tee ehart of the southem heniisphrre 1886—1910. »London, Uonthl. Heteorol. Chart. Ind. Ooean«
lilll. .l:uni;li\.

Iceberga of Ute sonthcrn hemi^sphere. KlH inla.

Die EisverhiUtnix.se der Mur und Drau. Eine kritisch-methodiitche ühtmnehung. F. Bei'
tu nun. Mitt.il. C.^iirr (icseUsch. Wien« 1910, Bd. 53, Nr. 9 u. 10.

Kciäcn und Expeditionen.

Die S&dseereise des Kreuzergeschwaders, Sommer 1910. »Marine-Rundschau« 1910, Hft 12.

Voyagc nf the S. Y. Xinirod . Si/dnci/ fo Monte Video riu Maequorie lelond, Moy 8—
July 7, l'JfM. .]. K. Davis. -ti<-o;rr, Jotirii.- lOlO, I ».vciiihcr.

Commander Peanj at the North Pole. »Js-ott. (ieogr. .Mafraz. l'.un. Nr. 12.

DensvenshaSpetsbergenexkursionen fördeltagama i den 2. iiUematioTieila geologbongreesen
i Stockholm. U. de Ucer. »Ymerc 1910, Uft. 3.

Stockholm to Sjntsbergen: The geologisfe pügrimage. Q. W. Lamplngh. /Nature« 1910.

lH'<TIMlH'r 1.

L'eipedition Einar Mikhelsen sur la edle orienlale du Grönland, »La Ueographie' 1910,

Novembre.
Shaekletons SüdpolarexpeditUm und ihre Ergebnisse. <). Basrhin. «Geogr. Anzeiger« 1910.

Hft. 12

The xeron/l frenrh antdretie expcditiun. Natmc lOlU, Dix-eiubcr 22.

Fischerei und Fuuna.

Dampffischerei mit Orundsehleppnetz und Wegerecht der Fiwhdampfer. »Hansa« 1910, Nr. 47.

Siattstiek der nederlandsche -er- m kustfisscherij voor den jaren 1906—1908. H. C. Redeke.
MinlcfU-el. ov. Viescherij« H»l(t, i;.\tra NoiniiH-r.
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La p^he en SvMe ~ Matiriel et proeSdiB de piehe. »Reme Maritime« 1910. Norembre.
/,a peche au Mantr (}>t,rt de Tanger). Elx nda.

The life of the dcep sca. H. T. Wade. ».St-ieulif. Aiiieric<. 1910. l)t;cfiulM;r 3.

Leefliiehbepaaling bij de txmg door middel van de wervels. 3. J. Te»cb. »Hededed. w,
Visecherij« 1910, Xovcinbcr.

Physik.

JSur les mouvemcnts d un fluide autour d un obstaclc de forme donnee. H. Villat. »Comptoi
Bendiis< 1910, T.mi.> 1.51, Nr. 2«.

Die Gesetze des Luflwiderstanden und ihre Anwendung in der LufUekiffakrt, V. Quittner.
-Promethi'u». lülu, Nr. 1101 u. 1102.

Über die Konturen der Draekenfiieger. V. Jonkowsky. »Ztsdur. f. Flngtedin. n. MotorlnftnlLc
l'.MO, Hft. 22.

JLu/tschrauhen -Untersuchungen der (jeachäftssieUe für Fluytechnik des Sonderausschuseet
der Jubiläumsstiftuiw der deutschen Industrie. F. Bi-ndemann. Rbemlu, Hft. 22 u. 23.

Oeeehtpindigkeitsformel. M. Matakiewicz. »Zentralbl. d. Bauvcrwaltg.« 1910 Nr. 99.

On a neip ]>hcno>uem>n in meteorotoginal optici. J. 8ato. (In jiq>. Sprache.) >Joain. Heteorol.
8<K- .lajwii- ISMO, Nr. 10.

Über die Ursache der Zerrbilder bei Somununtergänffen, A. Wegener. »Bdtr. z. Fhys. d.

fr. AtiiuM|>li.«, Bd. IV, Uft. 1.

(Hter da» Wesen der edknlären Variation de» Erdmag ucti»mit» und Be»timmwng ihre»
'

U/s})nntgnortes im Krdinncrn. V I?iilliii{rmai« r. I'hy^ik. Ztschr.' H>10. Nr. 2(>.

Recherchcit sur les variations de I inlensitc du magnetisme terrestre. A. Nodon. >Ck'l et

Tern« lUiO, Noverabr«.

DevüUion, J. Düring. »Uanaa« 1910, Nr. 50 u. 51.
JReetifteaeÜSn de la eompen»aeion de la» agujas. J. M. Dorda. »Beriata Oenoml d. Marina«

l'.no. Novicnibn-.

Über Abletikunu des Kompasses im Nebel. >iiatisa« 1910, Nr. 47.

Het noorderliekt. J. Kater. (Venrdg.) »Hemd eii Damploiiig« 1910, November.

I>8tnimeiitoii- und Apparatenkviid«.

Riihtmi f! ]>ntriit .^tabHHy and triitt iml icatur. De /«r lÜIO. Nr. 12.

Het gyroscoopkompas van Auschütz-Kämpfe. »>Lirmcblad« lülu, Devtmber 20.

JPhoiotneter nach Lutntner und Brodhun für »weiäugige BeobaeMvng. H. Krfifi. »Zeitaphr.

f. Instr. Kd.-.^ 1910, Hft. 11.

Een instrument voor de meting van de naehielijke nitstraling. Hemel en Dampkring«
I'.lill. NnvnillMT.

l.es pluviometres coreens du AT« siede. Y. Wada. »SScient. Mcmoirs, Korcan. Met. übscrvat.«

VoL I.

Astrononie, terrestrlsebe und astrononisehe Navlgatioii.

Sojtra a/cuue questioni di astronomia nauiiea. O. P. de Santie. »Bivista Marittima« 1910,
Noverobre.

De la mesure du temp». A. Dcfosscz. »Jomni. 8cuMe d'IIoi1og.c 1910, Novembre.
R^crpfion d un .lignof horaire kertzien de la Untr EiffeL P. j^gon. »Oomptea JEtendna« 1910,

Tniiu' 1.'>1
. Nr. 2'!.

Cotnpurai.'inu.s trlrißhiDnques et radiotelegraphiqucs des chrinimiiilns par la methode de»
coincidence.s enfrc Paris et Brest. Claude, Ferrit et Drieiicourl. Ebenda, Nr. 21.

KvHitpn- und llnfcnboscbroibnnijron.

Ansteuerung des Kanals durch die Iloofden. Ulderup. »Hanna« 191U, Nr. 4b.

II morimento marittimo del porto di Stnime nel quinquemtio t9(KS—1909, L. Cufino.
>Bollet. 8oc Geogr. Italiana« 1910, Nr. 12.

YerkehrenUUel und VerMmwege am mittleren Yangtaekiang, unier BerOekeiehtigung der
poeiaUeeken Verhalinieee %n Hankau. W. Appel »Archiv f. Post etc.« 1910, Nr. 23.

Schittsbetrieb vad SeUffban.
Die Heeklampe. Hatiimer. Soefahrt l'.nn, Nr. 23.

Sfeam whisfles. Xcw rcgulations. Naut MaKi»z.* 19H>, iJeeeniber.

///•/ geraar ran ijzercn deklading dicht bij het kompo». »De 2See< 1910, Nr. 12.

Marine disasters. »NauU Magaz.« 1910, Deccmbcr.
Sehleppen 8. M. 8. ^Planet* durch 8. M. 8. »Nürnberg* September t9t0. «Marine-Bundadiau«

1910, Hft. 12.

Neuartige Srhlingcrfanks -iir Abdampfung von Schiffsrnllbewegungen und ikre erMgreiehe
A/ni t udnug in der rrtn ix. Fi a Inn. Hansa 1'.*]h, Nr. 47.

The reduction af rolling in .ihijis. »NaUin;« 1910, Deccmbcr 22.

Qraphisehe Darstellung der Anfangsstabüitäi und Drimtogen von Schiffen. E. Veronese.
Schiffbau. 1910. >lII. Jahi?;., Nr. 5.

Iftt* speed of our ocean linere. Tenacions. >Naut. Magaz.« 1910. December.
Dfis Linienschiff seit dem Bau der Dreodnought. Peraius. »Jahrb. f. d. dentach. Armee n.

Mar. 191U, l>e/.ember.
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Ln phu grands beUeaiut de eommene ä moieun d gas dm AtäB-Unü. »Renie Ibiitime«

191CL Movembi«.
Motor UmboeOg ofthe Bo^al NtOUrnai LU^lboai ImtüuHon, 3. IL Barnett, »ßcient Araerit.

Stl])]il. I'.MII. DtN-rllllxT 10.

Enyhir-niniii nutr,s — steatii certificate subjects. A. E. Battie. »Naul. .Magaz.« 1910, Üecembcr.

Die XII. onlent/ichr Ilauptvertommtung der Sekiffbauieekitieekem QeuUeehan. »SUrine-

Ümi.lMliiiii l'.lln, Hti. 12.

llan(I('l<ir<M>;;ruphio und StatiMtik.

Vhtr ilcn Verkehr im Ktiiaer Wilhelm-Kanal, »Huniut' llill», Nr. 47.

Aitlinihii iidel utai Sehiffithrt l'.Hi'.i: liehjien. »Deuticfa. HanddMnsfa.« 1010, NoTBrnbor.
Schiffahrtaberiehl 1009: Nugastiki. Ebenda.
Seeschiffsverkehr 1909: Rotterdam. Ebenda.
Seefieokerei und Sekiffaärt in Nordeuropa. Orotewold. (SohliiA.) >Macuie>Bundachauc Ittlu,

Hft. 12.

SUipMäufe wm dmOeekem umd briiüeken Wer/Ien Oktober 1910. »Henrnm 19ia Nr. 47.

Gesetzgebung nod Rprhtslehre.

Die eeeamüiehe Reehtepreelumq. »Uanaa 1910, Nr. SO.

Weger«M der fleekenaen Fitehdampf^, Ebenda, Nr. 49.

ii 2(i Abs. 'J flr.t hfirrihr/rf/ isr/ien Ffirfeuf/esrfzr,'). Elx'tid;i. Nr 7>\.

Entscheiilniit/rn des /{eiehuyenchis. Haftet der Ueicitsfisktut für Schiffumammetutöße, die

von (Ir'n Zirangslotnen für den Kaieer Wilkelm-KaHal edmUUuJi vermeadU teordm
sindY Ebenda, Nr. 50.

SeeiüekÜffkeit von SekUHen in der amerikanischen Reektipreehung. EUnda, Nr. 4s.

Una nuova legge argemüna I» favore deUa marina mereamtiie. »Rivieta Marittima« lülO,

Novembre.

Veraehl«d«BM.

'7X« Board of Trade and other Ooeemment departmemie, E. O. Peyton. »Naat. Mafu.«
1910, Deoembcr.

Die Polortbraehung im (/eographieehen Unterricht. F. Schnlxe. «Geogr. Anzeifcer« 1910.

Hft IL'

Der Koiitiuentiilsehelf des Xurdtithintiseheii Ozeans, fi. ZifiuoiHlort f. Hiii r. z. ( n-<tphv(<ik

X. l'^i., 1. ilft

Shoreline changea in the Winthrop area, Massachusetts, ii. B. Koorbach. »Bullet. Cieoin'.

Sog. PbOaitelidiia ^ linn, October.

Clitnate and man in Peru. L. L. W. Wilgon. Ehoiida.

Lord Kelvin aa a meteondoe/ist. T. Okuha. (In jap. .Spruche.) »Journ. Meteorol. Jai«»«
ÜMO. Xr. 10.

Beri-beri. >Naut. Magaz.<. 1910, Decemlier.

Die Witterung an der deutschen KUste im November 1910.')

Mittel. Snmmen und Extreme

ans den meteorologischen Auf7.eichnun<ron dor Normnl-Beobachtungsstationen der

Seewarte an der douisehen Küste.

Btationa-Name
und Soehöhe

des Barometers
re.i.uuf Abw.
UN u.

t
vom

US» Br.i Mittel

I, n f t d r u < k . : n

red. aufMN n. 45^ Er.

ifax. I Dat. I Min. ' Dat.

LufttenpentHr, <>C

Sb V 2>> N Sk N iBüttel
Abw.
vom

Mittel

Zahl der

SB

(Min.|(Mas.
<»') <«•!

Borkum 7.7 m
VyUhelmshaTen . 8.5

Kcitmn S.l

Huiiil.urg .... Jü.ü

Kid 475
Wustrow .... 7.0

^Swincmündc. . . lO.Ü

RQgenwaldemSnded.Q
Nt'tifulirwaeaer . i."

Mcmul 17..')

51.3
.-»1.7

.")1.0

52 .o

51.5
r>i.o

52.6
7

.>4.4

,-9äJ, 70.0
!— 9.4I 70.41

;t.7 70.;»

— '.•.7) 70.1

— 9J^i

-04
— 9.4

— 9.4!

^.4

-7.1!

70.0

69.0

t)7.Ü

06.6:
f»8.3

71.0;

24.

24.
•21.

24.

24.

24.

24.

27.

27.

27.

32.5
i

2S.2

:i2."J

31.3

32.1

34.2

34.9 I

:'.i.s

:m.ü
,

3.5
2.41

:i.(t

2.1

1.9'

2.3

2.»»

2.3i

1.5

1.0.

5.2j

4.81

1.3

'•'1

3.6!

3.7

...»

3.6'

3.5

2.61

3.81

2.9

3.3

3.5,

2.5!

2.8

3.0

3.9,— IJJ

3.0!— 1.6

3.3 - - 1.4

3.1.— 1.0

2.4 — 1.4

2.8^ 1.4

3.0 — 0.8

5
9
ß

S

S

2.G — (<.Sj

2.1!— 1.0 12

1.4| lAi—lJ^ lö
1

2.5

2.3

0
Ö
t
1

1

9

0

0
(I

2

>) Erliutenuigen ni den meteoraloKiedien Mooatetabetten ilelie >Ann. d. Hydr. nmr.« 1905, 6. 143.
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$tut.

Tempentiip>Eztrame

Mittl. t:V!.
' Absolutes inonatl.

.Mas. Min.
^
Max. Tag

^
Miii. Ta^;

Tcmpentor»

.Änclening

vonTajizuTaj?

hl- V 2»' X,8h N

Feaditigkdt

liclalive. 0

MitU.
8kV!2feN 8hN Mitt

Bevölkung

Abw
vom
Mittel

Bork. ().2 2.4 9.9

^VUh. :>.8 <>.!< 11.0

Keit. r».7 1.7 9.!«

H.im. .'1.4 H.U n..!

Kiel KI 1.1 9.1

\Vm. l.'.l 0.7

:

K.6 1

1 .t; 9.4

Rüg. OM. 9.4 i

Neul 4.7 10.3

Mem. 4.] • —0.7

14.

15.

1.

14.

14.

S.

1.

1.

8.

—2.7 2ft.

^3.7 27.

—3.0 27.
._4.r, 2s.

—3.2 27.

l.li'iT.u.i»

27.

— 21.

—2.4 iftu.27

1.9

2.1

2.Ö

l.s

2.0

2.(»

1.9

1.0

1.7

].;•

1.0

1.7

4. I—&2, 26.

l.f, l.C) i.,s

2.2 2.0 1.9

1.9 1.5 l.ti

2.2 , 1 .7
,
2.0

2.0 1.9^2.0
2.4 2.1 ' 2.2

5.7 94 !H» 92
5.:? 93 S.5 91

5.5 90 92 '»3

5.0 SO S2 Sti

5.1 92 S9 91

5.4 95 95 94
4.9 St; Sl ,s<;

4.9 90 S2 S7

4.7 90 S2 86
4.7.90 80^91

7.3

S.l

S.2

9.4

S.l

('..5 0.4

•(;.() .5.1

0.5 0.0

7.6
i

0..'»

7.7 ' 0.4

5.8 7.0

7.«; 7.7

t

0.9

0.3

0.5

7.4

7.4

8.6

7.8

9.2 8.1 Ü.7
,
8.0

7J}.8.3'8ii 8.2

8J)*8jO 7.6 aO

-0.3
1-0.8
—(1.5

r"~—0.2
+0.7
UO.2

,+0.5

' ox>

Niedenchlng, nim

4* 4*

g Ab-

I tw«icb.i

5 Tom
I

«0 Norm.!

ZflU der Tage

schlag - = |g
0.2 i.0|5.0 1Ö.U

hfitiT, Irüh»'

mittl. mittl

<2 j >8

Windginehwindigkeit •)

Meter j.ro Sek^ Daten der Tage

Mittel, Abw.
i^^U* luit Ötunn

W'ilh.

Keit.

Hanl.

Kiel
Wils.
Silin.

KiiK.

Neuf.
Mem.

i4 52 100-:- 42 11 1.

35 ;W 73+ 20. 11 7.

..5 03 118^+511 16 7.

2i; ]9 45 — 3 lo II.

44 34 78 +2L 12 11.

20 21' 47+ 12 7: 11.

.5«; 10 (W + 29 23 19.

10.

12.

21.

35 53 S8+ 4I 20

1

26 21 47+ K 12'

28. 54 82+ 30 12

22 20 . 9 3 o (I 1

IS ir>
j

61 1 1 0 1

20 19 8! 3 10 3
17 13 2 0 (I ri n

23 17 5 2 U 0 U
15 14

!
2 , 0 0. 0 0

15 9 4 2 0 0 2

16 14 7 3 1 0 0
10 7 4 I 0 0 0
20 18 ! 6 1 0 0 0

12

9
10
n;

15
20
17

18
17

14

8.1 —ar
477'

~
;

5.4 +0.4

4.7 —0.7
42 —1.6
4J} -0.2

(4.7) -
5.3 -

I

6.2 —

10.5

12.5

12
12

12

12
10.5

15

12
12

1.7.8.14.2a

i.a9.ii.2a29.
i.7.aii.

i.a
i.aio.2a
1.7.11.14.28.

I 24. 25.

+.5.9.17.20.

StHt.

Windrichtiitig, Ziilil tier lieobaelitungen (je 3 um Ijige)

^ 2 1

'S
.

OD o ^ > ;/. ^

-Mini. Wind-
stärke (Beuifoit)

Bork. 8 0
WUh. 1 . 4
Keit. 6' 2
Hnni. 3 t 5

Kiel 0 1

W'm. •>
1

Swin. 4>
1

RiiK. 0 0
Neuf. 0 3
Mcni. 1 2

4

2i 2!
ft

0
5

0.

4

Kl 3
Oi 2

Äl 1

,1:

1

1
I

0

:i3'

51

0

6

3

2

9

4!

!

13

0 7

0 7,
6' 18
8' 4

2 15

7 10

1

i!'

7 ' 23'

34
22
6
i

12
5

14!

8!
1 10 10 lo: 6,21,

4i 0 10 15 10 16.

2. 15 16, 12: 10 10

1

8; 29, 11 6| 4| 5|

8

1

6
4<

1 0 12

1

•>

2 3. 2
sl 73 6!

^
3 o

5 3

i 3!2 4
•« 1 3

o 3

6 2
i

Ii
2 3 0!

2 3.0 3.3 3.3

7 3.2 3J 2.9

0 3.1 3.1 3.0

0 3.7 3.9 34)

3 3.3 2.S 1.7

13 3.(; 3.4 3.6

2 .1.1 3.3 3.2

3 3.8 4.0 3.7

2 3.2 3.5 3.0

1 a9 9J» 3.7

Bei auBerordentlich tiefem, inittlcrcm Barometerstände, der von den Normal-
werton an den verschiedenen Normalbeobaehtnngastationen an der (Unit.^ichen

Kii.-^tc um 7 l)is 9 iiiiii abwich, waf die Witterunjjr unter dem Vorherrschen süd-

östlicher biö äüdweötlicher Winde niederscblag»reich und ziemlich kalt. Die Be-
wölknngsverhältnime gestalteten sich nahem normal. Die erste MonatshSIffce

yerlief sehr unruhig; stflrmische Winde traten am 1., vom 7. bis 12., atn 14.,

20. und 28. fast an der ganzen Kfistc auf, außerdem am 29. nur an der Nordsee-
und am 19. nur an der Ost^eekiiste

i
ferner stürmte es noch am 24. und 2ö. an

der östlichen Osteeeküste. Die Richtung der stürmischen Winde war vorwiegend
die sfidweetliche bis nordwestliche. Heitere Tage kamen in größerer Verbreitung

<) Erklärung siebe »Ann. d. Hydr. usw.« 1905, S. 143.
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au der Küste nicht vor; vom 23. bis 27. stellte sich teilweise an der Nordseeküate
heiteres Wetter ein. Nebel trat häufiger auf, im größteu Teile des Küsten-

gebiets am 6., 16., und 30. sowie an der Nordseeküste am 24. und 25. Gewitter

wurden bis zum 9., mit Ausnahme des 6., täglich beobachtet, besonders an der
Nordsee.

Der ungewöhnlicli tit^fe Barometerstand erklärt sieh dadureli, dal? «las

KQstengebiet den ganzen Monat hindurch unter dem Einfluß barometrischer
Depressionen dtand, die fast alle in west-dstlieher Richtang vorüberzogen. Allen-

falls kann man den 27. als Ausnahme bezeichnen, da an diesem Tage wenigstens
die Ostseeküste von relativ hohem Luftdruck bedeckf wurde. Am 1. November
lag eine tiefe Depression mit ihrem Kern über der nördlichen Nordsee bei hohem
Luftdruck über Südwestenropa. Es entwickelten sich stürmische Winde, die ans
südwestlichen, im äuilorsten Osten aus südlichen Richtungen wehten. Da sieh

jedoch über Nordosteuropa ein Iloflidruckgebiet einstellte, das erst allmählieh

zurückwich, so änderte die Depression ihren Ort anfangs nur sehr wenig und
yerflachte sich unter Abflauen der Winde. Am 4. verlagerte sie ihren westlichen

Teil BÜdoetwarts und bedeckte an diesem Tage fast ganz Europa. Dabei traten

drei gesonderte, flache Zentren liervor und die Winde blieben sdiwaeli; die

Temperaturen sanken nahe auf den Gefrierpunkt. Bei dem Auftreten von er-

heblichen TemperaturgegensStzen auf relativ kurze Entfernungen stellten sich

mehrfach Gewitter ein. Am 5. schritt das Tiefdruckgebiet nordostwärts weiter;

ihm folgte ein neues von den Britischen Inseln her, das am 7. mit starker Er-

wärmung stürmische Südwest li«'he Winde mit sich brachte. Auch diesem folgte

wieder ein Tiefdruckgebiet nach, so daß bis zum 12. die stürmischen südwest-
lichen Winde bestehen blieben, die beim Vorübergang <ler Dei)ressionen im
Westen der Küste nach nordwestlichen Richtungen übergingen. Ln äuliersten

Osten blieben während dieser Zeit die Temperaturen ziemlich niedrig. Wiederum
folgte eine Depression der schnell ostwärts abziehenden nach. Während des
Vni-iiberganges des beide Tiefdruckgebiete trennenden Ilochdruckrückens am \

flaute der Wind ab, um schon am 14. im Bereiche der neuen Depression, zunächst
aus südlichen Richtungen, wieder stark aufzufrischen. Da sich indessen über
Nordosteuropa ein Hochdruckgebiet in den Weg stellte, so blieb diese Depression
längere Zeit mit geringer Ortsveränderung über West- und Zentraleuropa
liegen. Die Winde flauten ab und die Temperaturen sanken allmählich tiefer.

Die Depression blieb bis zum 23. November über Mitteleuropa liegen, wo sie sich

mit einem vom Mittelmeer stammenden Tiefdruckgebiet vereinigte und dann
nordwärts sehritt. Bemerkenswert wäiiren<l dieses Zeitraumes ist nur der 19.

und 20., wo beim Verlagern eines Tiefdruck kerns von Ostdeutschland nach Süd-
schweden die Winde an der östlichen Ostsee stark auffrischten. Vom Westen
her stellten sich nun neue Tiefdruckgebiete ein, die sich jedoch ebenfalls nur
ganz langsam ostwärts verlagerten, da über Osteuropa das dort lagernde Hoch-
druckgebiet stark zugenommen hatte. Dieses zeigte am 27., wo bei südöstlichen

Winden überall stSrkerer Forst eintrat, einen Stand von über 790 mm über dem
Innern Rußlands. Am 28. riickte die De])ression näher lieran, sodaß die südöst-

liclien Winde stark auffrischten und alhnäliiich nach Südwi'st übergehend, einen

stürmischen Charakter annahmen. Damit verschwand auch zugleich der Frost
wieder. Der Kern des Tiefdruckgebiets verlagerte sich unter Abflauen des
Windes am 29. imch Sü<lnorwegen und dann weifer !i;tch Nordskandinavien,
während eine Teildepression vom Westen her nach Frankreich vordrang. So
blieb das ziemlich milde Wetter bis zum Monatsschluß bestehen.

Dnek aad YnOtg ?eii E. B. Mittler & Soim, Kaniglichi' HotbuehlMadliiiiK und HofbncbdnMlwnl
Berlin SW, KocbBtfalie 68-71.
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Die äquatorialen Passatgrenzen und der Kalmengürtel des Atlantischen

Ozeans zwischen 24° und 3f W-Lg. im Jahre 1907.

Von F. WeadUag, I. Offizier der H. a A. L.

(Hienn TaM 5.)

Uoräburghs Tafel im »Findlay Directory for the North Atlantic Ocean«,
Ausgabe 1896« entbfilt die mittleren Werte für die Äquatorialgrenzen beider
Passate zwischen 18° und 26° W-Lg. und stützt sich auf die Beobachtungen von
250 in den Jahren 1791 bis 1807 treniachten Se<relsehiff8reisen. Des weiteren
findet man in der zweiten Auflage des »Segelhaiidbuches für den Atlantischen
Ozean« auf Seite S89 Hittelwerte für die Sfldgrenze des Nordoetpassates, dUe fOr
den Meoresteil zwischen 30° und 40^W-L^'. «gelten; ^Meichartige Werte für die

Nordgrenze dos Südostpassates sind nicht verztMclmet. Außer diesen erwähnten
Monatsmitteln, die demnach das in dieser Studie behandelte, auf das zwischen
24^ und 8FW-Lg. besehrinkte Gebiet einaehlieBen, enthilt die ausföhrliebsten
Angaben Ober Passatgrenzen der Aflaiitic Occnn Pilot' von Imraj^, Ausgabe 1883.

Aus den Monatskarten für den Nordathintischen Ozean ist leicht ersichtlich,

daß das Gebiet zwischen 20° und 35° W-Lg. das befahrenste des äquatorialen
Teiles des Atlantischen Ozeans ist; daher erschien es einerseits auf den ersten
Blick am ergiebigsten an Material, anderseits auch am interessantesten zu einer

Untersuchung beider Passatgrenzen innerhalb eines Jahres. Nach einer ein-

gehenden Prfifung der im ArehiT der Deutschen Seewarte zur Verfügung stehen-
den meteorologischen Tagebficher stellte sich aber heraus, daß die Grenzen des
SU untersuchenden Hebietes enger zu ziehen seien, weil füi- tlic Längengrade von
24^ bis 31° W für alle Monate des Jahres 1907 durchweg die größte Menge und
die gleichmifiigste Verteilung der Beobachtungen vorhanden waren. Solohe von
Dampfern wurden außerhalb dieses Gebietes in auffallend gwinger Anzahl ge-
funden, solche von Segelschiffen in verhältnismäHig größerer nur zur Zeit des
Südwestmonsuns, zu der die ausgelienden Wege derselben meistens östlich von
24** W-Lg. durdi den Kalmenglirtel führen. Es waren jedooh die in Frage stehen-

den Reisen nicht zahlreich genug, um die Studie erweitern zu können.
Insgesamt liegen dieser Untersuehung 452 Dampfer- und 126 Seglerreisen

zugrunde und zerfällt dieselbe gewissermaßen in zwei Teile, deren erster die Zu-
sammenstellung der aus den Tagebüchern ermittelten Passatgrenzen, Berechnung
und Vergleichung von Mitteln enthält, während der zweite sich vornehmlich mit
den Verschicluingen der äquatorialen Passatgrenzen, dargestellt in Diagrammen,
und mit dum Kalmengürlel besciiäftigt.

Bei der Entnahme der Passatgrenzen aus den meteorologischen Tage-
büchern wurde Breite und Länge auf Zehntelgrad l)ereclinet; zum Nordostjjassat

wurden gezählt die Windrichtungen zwischen rechtweisoml Nord und Ost, zum
Südostpassat die zwischen Süd und Ost, wenn bei Dampfern als Windstärke
mindestens 2 naeh Beaufort-Skala verzeichnet war und bei Seglern die Fahrt
mindestens 2 Knoten betrug. Da aber ein auf der Rückreise befindliches Segel-

schiff solchem gegenüber, das eben mit reinem Boden die Ausreise angetreten

hat, in bezug auf die Fahrt durch das Wasser im Nachteil steht, wurden bei

ersterem schon die Winde als Passat anerkannt, vermittels derer ein Schiff in

einer Wache (3 Sm zurücklegte. Bei den Angaben in den Danipferjournalen war
hauptsächlich bei schwaclien Winden die Möglichkeit einer verkehrten Schätzung
ins Auge zu fassen, daB achterliche Winde zu schwach oder vorderliche zu stark
und vielleicht schon als solche bezeichnet 84»n könnten, wenn in ^\' i 1 1< ! i clikeit

noch Windstille herrschte. Als Passalgrenze wurde derjenige Schiffsorl an-
genoninien, l)is zu welchem der i'assat in den oben definierten Grenzen und

Aou. tl. li>dr. UHw., m\, llvll II. 1

Digitized by Google



58 Anualeti der lIydrogni{>hie und Mahtiiuen Meteorokigic, Februar Idll.

Stärk«i bestfindig geweht hatte. Waren beide Peesatgebiete nieht dnrdi eine
Zone veränderlicher Winde oder Stillen getrennt, sondern holte der Wind stll-

mfihlich von NO über Ost nach SO oder umgekehrt, so wurde der Ort, wo der
Wind Ost war, als Grenze betrachtet und der Vorgang mit Passatübergaag l>e-
zeicbnet Dieselbe Regel galt für einen Passatübergang, der sieh durch Um-
springen des Windes in einer Böe vollzog. In einzelnen Fällen war der PassnT
abgelenkt, und es mußte OSO-Wind noch als Nordostpassat und ONO-Wind als^

Südostpässftt gerechnet werden.
Nachdem die nach diesen Regeln ermittriten Paasatgrenzen nach Datum

und Länge geordnet und in nionatlieheii Tabellen zusammengestellt waren, wiirdon
die in der folgenden Tabelle I wiedergegebenen Extreme und Mittel bereclinet,
letxtere nicht nur aus sämtlichen Beobachtungen eines jeden Monats^ sondern
vergleichshalber auch aus den Angaben der S^Iscliifl^oumale allein.

Tabelle I.

Die äquatorialea Pawatgrenzea den Jahres 1907.

für den

MonmtiextTeme

Noniostpassat iSüdwtpattiat

M o n a 1 8 m i 1 1 <

aus allen

Beobachtungen

Nordost- I Südost-

Plassat

aus den !S<^li'r-

Beobochtungen

Nordost- Südost-

Tas^at

im Januar
.« Februar
€ Min
< Apnl
« Mm
« Juni
< Juli

« AugUHt
« September
« Oktober
« Novembtr
« Dezember

7 .:v^ N
0.2 .

").9 .

4.» «

6.6 «

12.1 =

i:!.2 .

1 ».7 «

18.0 «

13.7 «

12.6 .

8.7 «

1.9° N
O.t «

0.7

1.0

0.2
4.3

0.7

8.«

5.8

6M
2.4

2.6

8
«

N

4..}^ X
-J.t> .

3.4 .

3.0 •

4.7 .

7.4 ^

10.2 .

9.0 .

10.2 *

10.0

8.0 .

0.8 «

0..')"

1.7

2.0W
1.7

1.4

2.0

0.2

1.0

1.5

0.4

1.2

S

«

X
€

«

) .0=

:5.4

;{.4

2.2

3/>

7.3

9,.^»

11.9

11.6

9.8

5.2

2.3° N
1.2 .

0.7

0.4

0.9

4 1

.').3

.->.8

Ö.7

5.4

4.3

3.:)

«

S

5.2° N
3.3 <

iJ» <

2.6 «
3.4 .

7.f> .

10.1 *

ll.lt «

12.0 .

0.5 «
8.0 .

5.0 .

3.0"

1.0

0.7

0.9

1.0

4.3

."..9

t).6

6.6

5.0

5.0

3.5

X

K

Eine Betrachtung der Monatsextreme dieser Tabelle lehrt, dafi die äqua-
toriale Grenze des Nordostpassats einer bedeutend größeren jahreszeitlichen Ver-
schiebung unterworfen ist als die des SQdostpas.sats. Im April 1907 lag die

extreme Südgrenzc des Nordostpassats auf l.O^S-Br., im September auf 18.6"^ N-Br.,

in denselben Monaten befand sich auch die Nordgrense des Sfldostpassats in

ihren extremen Lagen, es sind die Breiten 8.0** S und 10.2^ N, hier also ein Spiel-

räum von 13.2", dort von 19,6° Breite.

Die Mittelwerte der Passatgrenzen, die auf die Wiederangaben der Segel-

sehlffsjournale allein fuBen, stimmen im wesentlichen sehr gut mit den aus den
Gesanitbeohaolitungen berechneten überein. Am mei.stcn differieren die Mittef

der SQdostpassatgrenzen in den Monaten Augu.-<t und September, was auf eine

geringe Anzahl von Seglerbeobachtungen zurückzuführen ist.

Dem in der Einleitung dieser Arbeit schon wwShnten Werke von Imray
sind die für 25'^ bis 30" W-Lg. in der Tabelle über die .\(iuatorialgrenzen an-

gegebenen Werte entlehnt und zum Vergleiche mit den für 1907 berechneten

Werten zusammengestellt.^) In dieser Vergleichstabelle hat auch die mittlere

Breite des Kalmengürtels Aufnahme gefunden.

') Auf welchen Griin« Untren die im (mray veröffentlichten Tabellen fur>i-n. ist in (lein eneliscliea

Werke nit-lit eraiehllicli. Xacbdein die Wind karten von Maury und von der Metotirological Offi« .

erwähnt worden, heißt es dort auf Si-ite S;H( m'irtlich: but it hn.s htvn atteniptod. bore, to brinp
j

to;iether, in a t^erio'* ef taliliv. all ihe dcfinil'' i n f hp :ii ut in n :it |>i'--< ii( kiiown relative to thi'

distributiou of thc Tradts, the Emialorial Calms, aml iho S. \V. Monsoon in the Atlantic Ucean. Die auf

den Monatskarten für den Nordatlantiüehen 0/ean ein^o/ceic-hneten PaMat|(nsilien beruhen auf folgen*

den beiden QuadratarlxMten: »Itesultatu met(!orulogitH-her Ueobachtuneen von dcutachon und hoUi»*
,

dischen 8ehiffen für EtiiKradfelder des Xnnlatlantisrhen Ozean«' (zwisctien riO° und 20®I^-Br.> und MoS

»CiuutH (if Mi'l<'<irolo'.'i('al I>,it;i f..r nine t<'n-<ifj:rei' S<|nares (hat. 'JO^ N tr. lo' s. Ixnjr. Kl" to40-^V^.

Dies /.II er^iilinen, bc-hien gubolea, weil diu iiir dat« Jahr 1SI07 bcrocbuetcn Monatamittel d&
iniuatorialon I')Ln.s4it^'re[izeii eine bessere Ubemnstimmung zeigen mit der deutaelusn Ifoomtakaite aLt mit «

der Im rayscheu Tabelle.
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TnboUe II.

ynirl4>leMab«Ile.

Ii,,'

für (It ri

Uonnlmitlcr fir 250 bis 30o Vf-Uc. UoiMtMDitld für 240 Mi8ioW-l4t.

Nordoat- | Südost-
! Breite de» Nordoat* \ SOdoat.

^ Breite des

l'as-at Kalnicn^jürtels Pn.<Hat KillllicnjzÜltrU

im Janiinr

• Febriiiir

.« Mä»
April

- Mai
- Juni

.liili

Auguet
Sqiterober

* Oktober
•' November
« OeMmber

2» ,0 N 1' 3* N
•

: ov, S

2 . ! IV, »

:5'
, . » IV3 N

yi; « . H»4 .

10«/.. ' 2V2 «

12Vi » 2 «

12V. «
i

IV, «

lOV« « 2'/, .

4V, 1 1«/. «

.
l'/v

3V,
3>'

2"

!
}^

2

i) " X 2>,..o N
H»,3 '

:
>

" «

3% « . 02/, .

2V, • 0»;, S
31

, » ' 1 N
^ ' 47, «

IJ < ß .

n»3 «
1 tt .

9 -

, . I

6«/s «

•\ «
,

*/, «

i

2V4

-IS.

3'/,

IV,

Der Vei^leich lißt .fQr das Jahr 1907 eine ungewöhnlich nördliche Lage
der äquatorialen Passatgrenze des Nordostpassnts im Januar und derjenigen des
Südostpassats im Marz erkennen; audi nacli der auf der Monatskarte für den
Nordatlantischen Ozean gezogenen Grenze stellt der Südostpassat im Monat März
durchschnittlich nicht fiber den Äquator hinaus, so daß also im März des Jahres
1907, da ja auch das Mittel für die Südgrenze des Nordostpassats l'/.j" nörd-
licher ist als der im Imrny berechnete Wert, eine Verla.uerung der Kalmonzone
nach Norden stattgefunden zu haben suhuini. Erinnert sei an die außergewöhn-
liche Verlagcrnnif derselben nach Süden im April des Jahres 1893,0 sich die
Nordgronzc dos Südostpassats zwischen 4^ bis 6° S-Br. bewof^'te.

Zur Veransehaulichung der in bedeutend nördlicher Breite verlaufenden
äquatorialen Südostpassatgrenze dient nachstehende Fig. 1, welche die Schwan-
kungen derselben im Monat März darstellt, wie sie sich auf den Längen von
31° und 29'' W und, soweit Beobachtungen vorlagen, auf 27°W vollzogen haben.
Die Kurven verlaufen bis Ende des Monats, wo ein plötzliches Abbiegen nach
Süden erfolgt, ziemlich regelmäßig nördlich vom Äquator.

Fiil. 1.

Die ilquut4»i-iuie (ireBZi' des Siid<K>t|Mi!»«atii im März 1907.

R. la 18. SO; ai 30.

4P K-Br.

'JP -

(fi -

20 S-Br.

>

s
-^^ ..''•..^

^

für 31« für 29^ für 27<» W-I^r.

Eine noch beträchtlichere Abweichung zeigte die äquatoriale Südustpassut-

grenze in den Monaten Juli bis Oktober, wo dieselbe im August und September
ein um 4*^ nördlicheres Mittel aufweist als dio im Imray für die ^'leiclio?! I.an^'cn

angegebenen Werte; es sind dies trerade die Monate, in denen der Südwestmonsun
am ausgeprägtesten auftritt und in den meteorologischen Tagebüchern der Ort als

Passatgrenze angesehen wurde, wo der Wind durch Süd holte. Zieht man auch
einen Vergleich mit den auf den Monatskarten oingezeichnften Grenzen, so über-
rascht die gute Übereinstimmung der äquatorialen Grenze des Südostpassats,

während dagegen die Lage der Nordostpassatgrenze im August und September

^) Hiebe »Sqtelbandbuch der Ustküste iSüdamcrikaa«, ä. 2B.
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nördlicher ist als die Monatsmittel dieser Studie. Aus diesen beiden VergleicheD,

eineroeitB mit Imray, anderseits mit den Monatskarten der Deutschen Seewarte,

darf gofoltrcrt wordon, daß der Kalmongürtel in den Monaten Aupust und Sep-

tember 1907, wenn man auch die Inirayschen Werte für die Nordgrenze des

Südostpassats als auffallend südliche betrachten darf, immerhin verhältnismäßig

schmal war.
Der zweite Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich, wie sclion in der Einleitunt:

hervorgehoben, vorzugsweise mit Diagrammen, welche den Verlauf der äquatorialen

Passatgrenzen innerhalb des Jahres darsteUen. Diesdb«! wurden wegen der Ver-

teilung und Anzahl der Beobachtungen nicht für eine einheitliche Länge ge-

/(Mohnet, sondern es mußte für die ersten sechs Monate 29 W-Lg. und für das

zweite Halbjahr 28*^ W-Lg. zur Darstellung gewählt werden. In den Diagrammen
auf Tafel 6 verbinden (Ue Kurren die l^baehteten Positionen, auf denen an
dem betreffenden Datum die Passatgrenze angetroffen wurde^ In den von diesen

Verbindungslinien eingeschlossenen Teil, der die Kalinenzone vorstellt, wurden nach
Datum und Breite alle Windangaben eingetragen, welche auf den für die Diagramme
geltenden Längen aus den meteorologischen Tagebflchem au entnehmen waren.

Verfolgt man zunächst den Verlauf der Diagramme in bezug auf die jahres-

zeitlichen Verschiebungen der äquatorialen Passatgrenzen und der Kalmenzone,
die bekanntlich mit der Deklinationsänderuug der Sonne vor sich gehen, so ist

augenscheinlich, daß von den nördlichsten Punkten der Kurven — 6.5® N'Br. am
16. und 4.8**N-Br, am 10. Januar 1907 ein allmähliches Zurückweichen nach
Süden stattfand, bis im Monat April die südlichsten Funkte in 1^ und 3- S-Br.

erreicht wurden. Die verhüUnisniäÜig nördliche Lage der Kalmenzone im März
ist vorher schon besprochen worden; es sei an dieser Stelle noch hingewiesen
auf die Beständigkeit hinsichtlich der Breite während des ganzen Monats. An-
schlielJend an die extremen Punkte der durchschnittlich südlichsten Lage begann
Ende April die Nordwärtsverschiebung der Kurven, deren allmähliches Vorrücken
besonders regelmäßig die auf 20 Beobachtungen basierende Sfidgrense des Nord-
ostpassats im Monat Mai veranschaulicht. Im August blieb letztere durchweg
nördlich von 10^ N-Br. und hatte am 9. September in 13.6° N-Br. den nördlichsten

Punkt erreicht. Dadurch, daß die äquatoriale Grenze des Südostpassats in den
Monaten Juli bis September durchschnittlich nicht die gleichen Breitenverschie-
buniren nach Norden mitmachte wie die des Nordostpassats, wurde dii? Verbreiterung
des Kalniengürtels bedingt; dieselbe betrug im Juli und August des Jahres 1907

häufig 5^ bis 8°, in dem Diagramm für September sogar Mma. Tage lang 9
,

hier hauptsächlich hervorgerufen durch eine anhaltend sfldliche Verschiebung
der Kordgrenze des Südostpassats.

Von September an begann das Zurücktreten der äquatorialen l'assatgreuzen

nach Süden bis zum Ende des Jahres, wobei bei normalen Verhältnissen die

äquatoriale Grenze des Nordostpassats wiederum eine größere Anzahl von Breiten-

graden zu durchmessen hatte als die des Südostpassats und so die Verengung des

Kalmengürtels, die im Jahre 1907 am ausgeprägtesten im Monat Dezember hervor-
trat, verursacht wurde.

Während dieser großen jahreszeitlichen Verschiebungen sind nun die

ä(|uatorialen Passatgrenzen außerdem andauernd in einer steten Vorwärts- und
Kückwürtsbewegung von kleinerem Betrage begriffen. Diese unperiudischen,

wir möchten sie tägliche Schwankungen nennen, die durch die geringste Luft-

druckänderung erfolgen, können aber immerhin oft in kurzer Zeit sich auf
mehrere BreitenL'rnde belaufen. So veränderte sich die Lage der Südgrenze des

Nordostpassats innerlialb zwei Tagen um fast ü Breite in den Monaten Februar,
Juni und Juli; die Nordgrenze des SQdostpassats vollbrachte vom 14. bis 16. Juli

sogar eine Schwankung von G Breite und eine solche von Ix'inahe 7 Breite vom
25. bis 27. November. Diese .S|)rünge erf<>l<ien meist dej-artig, daß die beiden

Passatgrenzen nach Norden und Süden auseinandergehen, um sich wenige Tage
darauf wieder einander zu nähern. Aber auch gleichzeitige Schwankungen nach
derselben nichliin.L' sind keine Seltenheit; einen SOlchen Fall zeigt besonders
deutlich das Diagramm für den Monat April.
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Auffallend war die Bewegung der Sfidgrenze des Nordoetpassats im 8ep-
tember, in welchem sie von der lioch nördlicheil Lage nach Süden zurückwich
und in der letzten Dekade des Monals nach neun Beobachtungen in ungefähr
9° N-Br., also bedeutend südlicher als die mittlere Lage, verweilte. Zum Ver>
gleich wurde die Kurve für 25^ W-Lg. gezeichnet, nach der die Äquatorialgrenze
des Nordostpassatfl eine noch betriofatlichere Schwankung vollzog und in den letzten

Tagen des Monats ebenfalls in einer andauernd südlichen Position angetroffen

wurde (s. Fig. 2). Wenn nun auch die polare Grenze des Nordostpassats in bezug

HP .

14» -

120 .

«r» ,

8«» .

September

Fi^r, 2.

Die Mquatorialt* <jireuxe «les >'onlOHt|Mii#«t<i im iiie^teoiber lüOt.

Bw la 16. 20. 9& ao.

_^

\

• 1 . .

fOr 25«, ffir 289 W-I«.

auf die niohtjahreszeitlichen Verschiebungen vcm der Wetterlage im Norden ab-
hängig ist und zwischen den von ihr hervorgerufenen oft großen und raschen
Schwankungen und denen der äquatorialen Passatgrenze ein regelmäßiger Zu-
sammenhang zunächst nicht zu erkennen ist, so wurde doch in diesem Falle nach
den synoptischen Wetterkarten, die für das Jahr 1907 auf der Deutschen See-

warte noch bearbeitet und vervollst find igt werden, festgestellt, daH die polare

Grenze in der letzten Dekade des September zwischen 20" und 30^ W-Lg. eben-
falls eine sehr südliche Lage einnahm. Dieselbe wird durch folgende In den
synoptischenWetterkarten eingetragenenWindangaben von Schiffen gekennzeichnet:

Am 22. September beobaehtet ein Scirler auf 2.5° N-Br. und 24«' W-I«. NW 2.

< 22. c « c « < 24° « . 21° «

< 25. < « « Dampfor • c < 20» « ßW 2.

« 2«. « « « « c 2iy> « . 24» « W 2.

« sa. m c « < « 27» . 200 WNW 2.

27. c m « 23° « « 28« « flau.

Über die in den Diagrammen in der Kalinenzone eingezeichneten Winde
und über alle aus den meteorologischen Tagebüchern gemachten Windauszüge
lassen sich folgende allgcmcino Bemerkungen anführen: In den Monaten Januar
bis Mai wurden nicht selten leichte bestftndige, östliche Winde und die Hallungen
meist aus vorwiegend östlichen Richtungen angetroffen, die es den Segelschiffen

ermöglichten, oft ohne erheblichen Aufenthalt den Kalmengürtel zu durchqueren.
Auch zeigten in diesen Monaten die Mallungen die Tendenz, an der Grenze des

Nordoetpassats mehr ans dem Nordostquadranten, im sfidliehen Teile der Kalmen-
zone aber mehr aus dem Südost- und auch Südwestquadranten vorzuwalten. Zur
Zeit des Südwestmonsuns, also in den Monaten Juni bis Oktober, erhielten auch
Mallungen aus westlicher Richtung die Oberhand, solche aus dem Nordost-
quadranten wurden in dieser Zeit südlich von 10 N-Br. wenig gefunden. Wind-
stillen, die bekanntli<'h das ganze Jahr über in der Kalmenzone auftreten, waren
in den Monsunmonaten am häufigsten in der Nähe der Südgrenze des Nordost-
passats. Im November und Dezember lagen die Verhiltnisse Bhnlich wie im
Jahresanfänge.

Das Diagramm für November zeigt in der zweiten Dekade Stillen, west-

liche Malluugen und leichte südwestliche Winde, die letzten Spuren des Südwest-
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monsuns; Ende des Monats erschienen Winde und Mallungen ans datlioher

Richtung, der Kalmengürtel Terschmilerto sich, so dafi von 15 Segelschiffen»

welche im Dezember 1907 die Äquaf orinlzone zwisohcn 24 ' und Hl^W-L;^. durch« —
segelten, fünf ohne j^licbe Störung von einem Passatgebiet in das andere ge* ,

langten, indem der Wind Ton Starke 3 bis 5 nach Beauforts Skala in Tier Fillen
auf 4^ N-Br. und in einem Falle auf 2.5 N-Br. durch Ost holte. Aber auch die "
übrigen Sof^'lfr hntt«-» sehr günstige Gelegenheit und größtenteils duroli n<"en

und mallende Winde aus östlichen Richtungen stets guten Fortgang, &o daß uU
ISngster Anfenthalt im Kalmengürtel der der beiden tief beladenen Vollsehlffe

»Elfrieda« und »Torpsichoro« zu betrachten ist. Ersteree Schiff befand sich auf

der Ausreise und erreiehte die Südgrenze des Nordostpassats nm 4. Dezember 10'' N
in 6.5^ N-Br. und 26.y W-Lg. und die Nordgrenze des Südobipassals am 7. De-

^
zember 4»y in 4.2<*N-Br. und 26.7^ W-Lg.; die Zwisobensone yon 2.3° Breite

wurde also in 2.4 Tagen zurückgelehnt. »Terpsiohore« verlor heimkehrend den

Südoetpassat in einer Regenböe am 6, Dezember um 7^ V in 3.2^ N-Br. und
29.6** W-Lg. und gelangte mit Hilfe von heftigen Gewitterböen aus östlichen

Richtungen, die zeitweise mit Stärke 8 einsetzten und den Verlust eines Bram-
se^'^^ls herbeifülirten, bis 6.5 N-Br. und 2!». »5 W-Lg., wo am 8. Dezember 12'.' mittn«iH

der Wind in einer steifen Böe nach Nordost holte. 3.3^ Breite wurde demnach
in 2.6 Tagen gutgemacht, in denen die extremen Wachdistansen 30 und 8 Sm be« ^

trugen (siehe Schluß dieser Arbeit). Diil5 fler Kalnien^^ürtel im Jahre 1907 im
Dezember die geringste Ausdehnung besaß, geht sclion aus dem errechneten

Monatsmittel der äquatorialen Fasäatgrenzen hervor; zur Veranschaulichung
denen und der geringen Sehwankungen der Paseatgrensen wurde das Diagramm
für 80^ W-Lg. entworfen ^ig. 3), dem 61 Beobachtungen sugrunde liegen.

l>er Kalmeufttiiel im l>exi'Ril»er 1W>; fUr ;I4I W-Lf.
nwMttiwr 6. la . 16k ». si.

> N-Br.

3

3

....

.... ....
Bei 40 Dampferreisen konnten neun Passatübergänge ermittelt werden, so

daß man folgende prozentische HftttÜgkeit derselben für den Monat Dezember
des Jahres 1907 erhält:

Für die Beobachtungen der Seglerreisen 33%,
« « « « Dampforeisen 237o>
« « « aller Reisen 25 "/o-

Nach.st Dezember hatte der Monat Januar die meisten Passatübergänge ZU
verzeichnen, die sieh hier folgendermalien verteilen:

Auf Seglerreisen 18**/„,

« Dampferreisen ir>'7„,

alle Reisen l-'^ "

,i

Was die Stärke der im Knlmengebiet notierten Böen anbetrifft, so betrug
dieselbe gewöhnlich 4 bis 6 der Beaufortskala, Stärke 7 wurde schon seltener er-
langt. (n>er die heftigsten Böen und deren Windrichtungen erteilen folgende
Auszüge aus den meteorolo<,'isohen Ta<rel>ücliern .Auskunft.

Das Schulschiff »Herzogin Sophie Charlotte« verzeichnete am 8. November
10« 45"4> N eine steife Regenbfie aus ONO, Stärke 7 bis 8 auf 7.6<* N-Br. und
24.S W-I,^'. Dampfer »Rugia« hatte am 7. Dezember von 1^ l)is 8'.' V strömenden
Regen und steife östliche Brise von Stärke 7 auf 'S.V N-Br. imd ;{().2 W-Lg. ganz
ähnliche Wetterverhältnisse wie der etwa:? östlicher stehende Segler »Terpsichore«,
auf d(>ssen Durchsegelung der Äqnatorialzone schon an einer Yorhergehenden
Stelle hingewiesen ist.
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Tnh. lh' IIF.

VolLsrliin "lcr|teifliort'«. l>un-liM'tfi'lini:.' «l<-r kalini'iixoM^

DiUom Zeit

1907
6. XII. a K

Milter-

narlit

XII. 4<f V

Mittag

!

MitUr
nacht

s. XII. U.« V

ti!^ V

Mittag

4fr N

N-Br. W-Lg.

Durch Hstron. Beob.
4° 41'Ni29«56'W

Durcli Ijooierfxha.
6° 32' NIM» 38'

W

Wind
Luft-

|druclc

SO 4 3

NNO a

ONO

I

' 7«1.2

'. 62.0

fi2.3

Bewöl-AVetter
ICUDg ' •

5

10
I

CO

c
«I

r 1

10 [C q r 1

1

ÜNÜ/ÜS08 3

080/0 4 «
I

r()i.i

02.0

qr

cq(o)

0-licfa 4/5 < 61.5

OSO 4/5 i
UUi>| 7 Ol|

OSO 4/5 1 61.2

1

Ö cqr 1

060 5/2 61.5

1

8 ' cq rl

OSO n o 7.v.l.!» <i i- 1

1

OSO 4,U Gl.l 9 urU

XO 2 6 . 61.01 0 qrlt

OXO/XO 6,'4
;

61.4 8 cqr

BeoMsikiingen

Hohe NO-Düniing.

IJÜ™!" sprang der Wind
in einer steifen K^nböe.
Stitkee nachNNO. Durch«
einandarfauifende _DQnung.

AiihnltcnderRegen. Starkes
Blii/in.

III.« ;{()min bis 21.» heftige a(i-

haheiulc ]M>en bis SJiirke S
mit wulkenbruchartigen
Hegen^üHsm.' Kreuz-firun-
»>.g«-l total /erriaaen. Nach
2'? ahflHueiul.

Auf fris(lK'nil,0-lich holende
Briae. Durcheinaoderiauf.

Dünung.

4fr steife BOe.

Heftige Gewitterböen 6 7.

Deq;l. ans OSO 7 B.

W'iiiil giinzlieh abflauend.
S< lianritjc I>uft. Blitzen übet
«icn ganzen Horizont.

Heftige Gewitterböen, St. 7.

ßiü 1 !>.• Gewitterböen, dann
holte <ler Wind in stdfcr

Regenbik- 7 nach NKnlosst.

Bis Hfr steife Hoen. Dann
nbkhirend und abflauend.

Setzten HratUÄi^cl.

* Bs bedeuten: e — cinadne Wolken, 1 = lUitzeu, o bedeckter Himmel, q — böig, r -

t — Donner. UröAere Stärken einer Encheinnng sind durch Striche unter den
Bachstaben bcaeidinet.

Bei der Bearbeitung des zur Verffi{ping stehenden Seglermatsriato wunien
interessante Boi.spiel(> ^n-fniidon, die zeigen, wie sehr Schiffe von geringerer Segel-

fähigkeit mit der Überwindung der abwechselnden Zustande im Kalmengürtel zu
kämpfen haben und oft gegen ihre Mitsegler, welche jeden leisen Zug auszunützen
imstande sind, im Nachteil stehen. Es sei lum Schlüsse auf das 'Segolhandbuch
für den Atlantischen Ozean- hingewiesen, welches in dieser Hinsicht die Kalnien-

zone als eine schwierige Wegestrecke für Segelschiffe auf der Heise vom Kanal
naoh Kap Horn bezeichnet.

Als eins dieser Beispiele sei hier aii^u-führt dos der eisernen Bark »Josefa«,

die sieh seit September 1905 auf Heise l)efaiul und im Monat Februar, in (icm

zahlreiche andere Segler in kurzer Zeit die Ac^uatorialzone durchquerten,

10.5 Tage dasn benötigte. Der genannten rQckkebrenden Bark flaute der Sfidost-

paaaat schon auf 3.5^S>6r. in 2B.8 W-Lg. am 20. Februar vormittags ab. An*
haltende Windstillen und leichte Brise aus dem Südost(iuadranten bewirkten

wenig Fortgang. Am 26. Februar 12^ mittags war der Schiffsort 0'^ Breite und
27.5** W-Lg., als die beiden efidlicher stehenden Viermaster »Pamir« und »Urania«
zur selben Zeit den Südostpassat, der bisher mit Stfirke 4 geweht hatte, verloren,

ersterer in 1.7 S-Hr. und 20.5^ W-Lg . h-tzteror in 1.4^ S-Br. und 27.7^ W-Lg.
Alle drei Schiffe trafen von jetzt an Windsullen und veränderliche, leichte Winde
aas dem Nordostquadranten und erfaßten gleicbaeitig am 3. Mira firfihmorgcns

den Nordoatpassat awischen 2.6^ und 3.0'' N-Br.
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Luft- und Wassertemperatur sowie relative Feuchtigkeit und Niederschläge

beobachtet auf einer Reise nach der Westküste Südamerikas und zurück

von Dr. Harry Meyer.
fiearfanti t v,>u Dr. W. BrPMMefc«.

(üimu Tafd e.)

Herr Dr. Harrj' Moyer hat als N;ivi{i:ationslehrer an Bord dos Schul-
schiffes des Norddeutsclien Lloj'd »Herzo^jin Cecilie«, Kapitän O. Walter, auf
einer Reise, die das Schiff in der zweiten Hälfte des Jahres 1909 vom Kanal
nach der südamerikanischen Westküste und suröok machte, mit großem F]eifi

Beobachtungen über die Luft- und Wassertem]ipr;itur, F(nichti<rkeit und Nieder-
schläge ausgeführt, deren Ergebnisse zusammengefaßt im folgenden näher erörtert
werden. Die Beobachtungen verdienen eine besondere Beachtung, da sämtliche
Temperatur- und Feuchtigkeitsbestiinnniiigen mittels eines von der Deutschen
Seewarto zur Verfügung gestellten Assmannschen Aspirations-Psyehrometers aus-

geführt worden sind. Gleichzeitig sind neben diesen Bestimmungen Ablesungen
an yersehiedenen festen Thermometer-AnfsteHungen an Deck erfolgt sowie auch
Bestimmungen der Oberflächontemperatur des Wassers. Jeden Morgen wurde
schließlich die Summe des in 24 Stunden ^^efallenen Niederschlags gemessen:
hierzu diente ein Hellmannscher Regenmesser, der in kardanischer Aufhängung
achtern an der Rding so befestigt war, daS kein Tropfwasser von Segeln usw.
hineingelangcn konnte. Die Beobachtungen sind nicht immer zu genau denselben
Zeiten angestellt worden und sind am Tage häufiger ausgeführt als in der Nacht;
auf der Ausreise wurde meist um 11 Uhr 45 Minuten abends und um 3 Uhr 45 Minuten
morgens beobachtet, während ersterer Termin auf der Heimreise fortfiel. Im
Durchschnitt ist in je 24 Stunden etwa an 8 Terminen beobachtet worden, so

daß im ganzen fnst 1000 Beobachtungen für jedes Element vorliegen. Für die

Zusammenfassung sind unter Angabe der Anzahl der Beobachtungstermine die

Mittelwerte für je 24 Standen gebildet vom Hittag des einen Tages bis sum
Mittag des folgenden. Die in der Tabelle I auf S. 65 bis 67 angegebenen Positionen

beziehen sich auf 12 Uhr uiittags des nebenstehenden Datums, die in derselben

Horizontalreihe stehenden Werte sind die Mittel der Beobachtungen des 24 Stunden
zurückliegenden Zeitraumes. Aufmerksam gemacht sei noch darauf, daB die Beob-
aolitungen für die Heimreise von der Westküste nach dem Kanal in umgekehrter
Richtung der Fahrt angeordnet sind (Kanal—Westküste), um sie leichter mit den
Beobachtungen der Ausreise vergleichen zu können. In der letzten Spalte ist

der vorherrschende Wind nach den von Dr. Meyer so bestimmten Terminen
ausgeführten Bfobachtungen znsuinmengcfaMt in Richtung und Stärke angegeben;
dor^ wo mehrere Beobachtungen angeführt sind, sind sie der zeitlichen Auf-
einanderfolge gemäß geordnet Die Lage der einzelnen Positionen f&r Aus- und
HeimreiBe ist aus Tafel 6 au ersehen.

I. Die Beobachtungen der Temperatur der Luft.

Bei den in der Tabelle II auf 8. 67 befindlidien Hittelwerten ist die mittlere

Lufttemperatur für je 24 Stunden nicht direkt angegeben, jedoch ist sie leicht su
erhalten aus den .\rigal)en der Wassertemperatur und der Differenz Wasser minus
Lufttemperatur; benutzt sind hierzu nur die Ablesungen am Aspirations-i'sychro-

meter. Die gleichzeitigen Ablesungen der Lufttemperatur in zwei anderen Auf-
stellungen zeigen meist so große Abwoichangen gegen die Aspirati<Nis-Psychro-

meter-Ablesungen, daß die Mittelwerte für die Mittagstunden in einigen (tebieten

um bis 2°, zeitweise über von der wahren Lufttemperatur abweichen. Die
Parallelablesungen wurden einerseits an einem Thermometer in kleinem Jalousie-

kästen gemacht, der sich an der Kappe zum Niedergang zur Offiziersniesse be-

fand (trut ventiliert), andererseits an einem gleichfalls im Jalousiekasten befestigten

Thermometer am Ötcuerkompaß ziemlich dicht über Deck (schlecht ventiliert).

Es seien einige Fälle zur Demonstrierung der Unterschiede zwischen den Yer-

sehiedenen Ablesungen hier angeführt.
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Tabelle I.

littelwerte ior WaMBrtenpentw, der IKflIernix W*>wr
FfVfUli^eft sowie Aas»1»e dm Miiilmnms der Ff'ti« litltrkflt, <1pr \io(]<>

richtuBgr and HUIrke (Je für ein btinal).

UMnin

1900

>>. VIII.

».

10.

11.

12.

13.

14.

ir>.

1«.

17.

IS.

IV.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30l

31.

1. IX.
2

ü!

4.

0.

i»!

».

10.

11.
•

12.

13.

14.

13.

K
K.

20l

21.

22

24.

20.

2S.

K.
2!».

29.

>».

1.
»

X.

.1.

N-Br.
i, 't, 'S.

0 = ö -S.5
J =-

Niid.r-

iln 24")

in

Vorbemcliender Wind
i s b «6 =

~
t" —

« [ti
intn

A. Aosrelse.

2' 3° 27' 3 1&.0 — 1.9 86 83 N 4
48 49 au 12 17.3 — 0.9 86 73 N 4. NW 1, NNW 4

NW 4. NNO 340 29 0 Hl 11 17.9 0.7 91 80 0.0

44 5(i
1 1
i 1 10 18.5 0.(j 8(3 84 N 3. N() 3

42 10 14 37 11 19.1 0.7 87 85 . NO 4, N 5

31» 31 15 11 20.1 0.3 89 84 O.l NW 5, 8S\V 2
11 1.1i*4 14 20.9 0.4 88 80 SSW 3. W 1

36 « 10 11 22.1 09 85 81 W 1, WNW 4
33 37 17 II 10 22.1 0.3 81 75 N 4
30 59 lö 9i|

'.» 22.4 0.5 73 N-NO 3/4
27 21 . i.f '.) 22.4 0.2 74 71 NO 5/0
2:j r.2 oo 1

1

10 23.1 0.3 83 79 0.0 NO 5/0

20 29 9J. 1

1

12 24.0 — 0.0 93 86 0.0 0 5, ÜSO 3
18 7 91^Xl} 91 11 25.1 0.5 93 88 OSO 4. NNO 3
in

r»

/
"il II 2(5.3 0.S 83 74 NNO .!/!. Stille, ONO 3/4

NNO 1212 :u (1^1 s 27.1 O.G 1 1 72
10 r.i (tT f 9 27.3 0.7 78 71 N 2, W 3

8 37 Oi AT 8 26.8 0.9 87 8U 5.4 W 3, SW 1, ÖW 5
6 28 22 19 9 26.2 1.1 87 82 45.6 8SW 6. B8W 4
5 54 20 «ri 10 26.2 0.6 81 78 S 4

4 58 17 6 20.1 0.3 i 7 0.0 s 1

4 3 19 6 2(;.2 0.5 81 78 0.3 s 1

2 55 22 99 9 26.1 O.ti 81 79 S 4;5, KS) 5
0 31 24 iJV 9 20.3 \% 75 71 »SU 5/6
8-Br.

262 50 91 9 25.4 0.5 79 76 0.0 80 .5/6

5 58 28 8 25.1 0.4 72 08 SO 5 (5

S 53 3t)
o- 10 2.5.0 1 .0 73 08 1.1 SO 5 0

12 :V2 jO 9 L'i.r. 1.1 7" 09 SO 0

16 02 34 1

1

11 8 23.2 1 0 73 68 . ßO—OÖÜ 5/6
21 41 m IMlo 9 lio 74 61 4.0 OSO-0 6
24 51 38 1 o n 21.9 0.3 70 «2 ONO 5-NNO 7

27 0 40 07^ f <) 21.2 l.G 85 70 30.1) N 7/s, S 3. SSO 0
211 :\ 42 1 I

** 1 10 20.1 •J 7-.1 70 (i2 2.0 S"^« ) 5

31 3 45 11 10 18.7 1.9 64 55 4.0 ?«0 1. 0 3

32 41 47 00 10 18.7 2.2 03 58 . <) ;!, so 2

.H4 33 49 lU
-
< 18.7 1.8 63 .56 „ _ UÖO 2—NNO 4

36 57 ' 51 8 17.3 0.!) 80 70 0.9 N—8W 4
.'{.s 54 29 11 9.S 0.3 84 80 SW 2, S 0, SSO ,5

Kl i;i 50 52 9 (5.li - 0.2 85 < 7 S.-^O 5, OSO 3, NO 3

IJ ir> 59 4
-

7.1 0.2 87 82 — .- NO 3

43 35 60 32 7 7.2 0.0 87 83 0.0 0 3, SO 2
45 54 02 42 9 7.« 0.3 92 88 - N 2—N 6
49 37 (54 11 i ().l 1.2 88 84 NNO 7. W 3, SW 5
jO 1« ('.5 0 < 5.4 11.4 85 84 SW 5/7

hl 6 (>K 14 7 5.4 0.4 79 73 0.1 SW 1. s :!

54 2 65 6 < 5.U 1.4 80 7Ö 02 ONO 4
,-)6 24 «7 42 8 5.4 0.3 82 77 ONO 4 NNW 2
57 8 73 7 < .'>.7 — 0.3 87 83 0.3 NO 2-NW 7

57 0 75 14 4 4.9 0.1 73 63 0.0 NW 9. W 0
."); 40 r-r-

1 t 16 ^ 4.S* — 0.2 72 71 0.0 W 3, NW 1. W 12
nc. 7 7(i 22 0 4.5« 0.0 W 11 W 5
.'i.i 23 78 12 1 .5.4

• 0.1 83 3.0 WSW (5-WNW 7

53 0 78 30 1 OJ 80 4Ji WNW 6/7
51 23 79 21 3 5.8» 84 83 0.2 NW-W 5
49 s 78 II 2 (i.7« 0.2 ? ? 0.2 WNW 5 6
4'.t 21 81) 49 0 7.0* 0.0 NW 0/7"

-IS 25 N) 33 5 6.9 - 0.0 82 71 N 6-WNW 2

je 4 Beobachtungen,
«chtungen

(Die Kolumne: Znhl der Beo!mchtnn;:cn ist hier mir für die Ucob-

dcr LufttempcTatur iiml Feuchtigkeit gütti^.;
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]>KtlIID

IWJU
8-Br. W-Lg.

•
«gl . O.

£ E
~ ZI

«
c.
—

X *^

= ^ 'S
•=

^ ?
(in 21 1

in

in III

VorhiTrschciuitT Witi'l

lüchtuiig uud c<tdrkc

4. X. 4.f)0 24' iüp 6 7.0 1.3 i t IH)

5. 40 .-»1 7lt :;s 8 9.7 1.5 74 1 )
>'<

ü. 38 2(J 79 9 8 12.5 1.8 70 53 0.. • >Ni > , >, < • _ «

7. H7 5 7 1 .'»9 8 13.2 2.3 0<> 57 0.1 \\ -N \\" 2 - - •
•

s. 35 4n 70 49 6 13.2 0.9 78 i'iK

9- 33 9 75 50 9 14.1 0.5 79 73 WNW 3. «80 4
10. 29 41 74 31 8 14,9 1.5 78 70 — .SO 5, SSW 3 .

11. 27 22 72 54 9 14.0 1.3 72 07 . SO 3
•

B. Ileimrebe.

1910 1 X-Br.

28. I. 46* 1<° V.r 9
_
125 1.0 72 Ol 0.0 \V 4. .'^W. }>0 3

i2. 10 20 <v\Aj Oi t 12.0 1.5 05 54 0.0 O 3. (>.<() 2

21. 44 r>5
Ol 4o 6 13.3 1.9 60 55 1.3 O.SO 2, ONU 4

20. 43 25 Ol 07 6 14.3 1.0 08 6.9 NO 4, 8W 5/6
19. 41 88 eo aO 7 16.0 0.2 77 67 — 8W 6, S 5
18. 38 51 1.' ()

Ii*/*
10.0 0.5 74 70 - SSO 0, O 0

17. IC. n
• j^

'

4 17.9 0.5 78 71 0.1 O ONO ü
16. :{i 28 •>t) •> S 19.2 0.1 82 78 — ONO 4, 8 2
15. 29 16 o<i id 8 20Ji 0.0 78 71 SO 4.5
14. 25 44 IW Ol31 9 Ol A

21.9 0.5 79 63 0.1 OSO 5, 0 6
13. 21 3 *JO 1 n 10 23.4 0.7 70 07 — O 6 7

12. 1() 1.') .{J .!4 10 24 .5 0.4 74 70 — 0 0, NO 5
11. 12 9 32 ;{ 9 1:0.

S

0.4 79 71 — NO 5 4

10. 8 .'»7 30 IS 9 2(>.3 0.5

1

83 1 bü NO 4/3
9. G 31 30 S 8

£%0 mm

26.7 0.8 82 ! 78 11.0 NO 5/4
8. 4 1 29 39 10 20.0 1.5 85 70 12.0 S 2/3, ONO 1, SO 2 .

7, 2 4 29 3 27.1 0.8 82 75 2.3 SO 2/3, 0 3/4
0 29 29 24 V 26.7 0.6 84 80 OSO 3, O 4
.S-Ur.

5. 2 G 2ü 37 8 1.1 86 74 9.2 0 4
4. 5 11 29 56 8 36.f> 0.3 70 72 Ol O 4/6
3. 0 8 31 1 K 0.5 74 71 0 5/6
2. i:i 9 32 K 0.5 79 09 4.7 0 5
1. lU 3.-i 32 ib 8 25.1 0.2, 75 70 0...V 0 5/4

1909 '

TH31. XII. l!i 34 *l ' 1 1 1

1

4

S 24.0 7<» 0.1 ONO 4
.w. 22 .')

o*i
10 24.1 0.0 79 0.0 NO 4.«

29. 24 43 olß <:0 H» 23.3 0.1 83 }l ONO 4
äS. 26 48 31 38 10 22.2 0.1 88 84 0.0 ONO 4

27. 29 19 iil 19 9 20.8 0.2 80 09 ONO 5,0
26. .32 48 .il 4 II) 21

M

1.1 02 55 - - ONO 4, Slillc, NW 1

25. :J4 1.'»
*l 1

51 () <> IK.O 1.0 .58 5( — NW 2, SW 3
24. 30 0 *i*>

.ij .18 9 l«).0 1.5 02 53 8W 4. W 7
23. 39 11= r —

u< 8 14.4 0.5 75 68 5.4 W 7, NW 8/5
22. 42

3?
41 14 9 12.0 o.s 88 81 2,8 N 6. SO .5. NW 4

21. 43 4o U 9 ln.7 0,3 .SO 70 — NNW 4. NNO !

20. 43 ÖS -Ji»
• » 9 1(1.0 0.1 t — GO - NNO 3, 0 2. SW 3

19. 44 40 4

1

1 i 9 10.9 O.S 02 1.3 SW 08, W 0
18. 47 30 Öl Ort. 8 9.8 0.3 84 n Ü.1 NW 3, NO 2, Stille

17, 49 19 Sl

;
6.9 1.0 S»5 82

—

SW 2. NW 2'4

In. 50 41 r.*i IS 6 0.5 1.1 80 78 0.0 W 1, N 7

15. ^ .'•>1 r»7 38 ({ 0.2 0.1 70 70 0.0 N 12. WSW 5
14. 54 20 •12 1() 5 (i.2 0.2 80 00 1.0 WSW 7, WNW 4
13. 56 3ti Ü7 42 7 0.1 0.0 80 82 Ü.2 SW 1, N 2, W 5
12. 56 28 71 55 6 6.1 - 0.2 84 80 0.4 WNW 5
11. .')! 19 77 .-(»

t 70 0.2 90 87 1.7 WNW 5, WSW 5
14) .>ö .51 S2 13 t 7.9 0..3 93 91 > w 4/0
9. 47 ..1 S3 ..0 9 (1.1 o,l 91 sl WNW 4, W .>/6

8. 41 II) 83 55 ä 11.9 0.2 84 07 WSW 4/5
7. 41 9 »t 44 A 13.8 0.6 85 75 0.8 SSW 3
G. 39 14 S.'» 4 14 7 O.S S2 70 0.1 SSW 3 5
."». 3(> 59 87 29 • 17.0 2.0 74 58 WSW 4. fcytille

4. 35 51 87 23 9 16.7 1.6 64 .54 SSO 2/5
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Datum

190»

iL 2cJ

J §ä
Iii

c

s ^ st

S £=
Ni. li.-r-

-i'liiwir

(in 2-1
')

in

mm

Vinlu rix lieiitier W'iiul •

Ukhtuiig und r^tärko

3 XIL 85^ 4' 7f 183 07 80 88 Ol 8W 4
2. 31 48 86 21 8 1S.6 <>..") 82 7."! S\V 2. SSO 4
1. 30 .-)2 8r> 8 1 S.2 0.7 76 .1

30. XI. Js :ii R2 1(5 t IS.l 1

" 78 70 Ol S 1. SSO .">

2». 26 34 79 43 8 18.0 1.1 73 65 so ä

8& 24 31 77 16 8 17.7 0.6 74 56 80 5, 8SW 2
27. 2:? 2r, 7»; 7 (') I7.r, 0.0 0.') .'7 Stille. 9SW 1/4

26. 2;j 23 71 27 4 17.1 1 :; r>s m 8 2/3

Tabollf II.

Vergleiebeade Temperatnrbeobaehtan^B in vembiedeaeu Tlii'rniouieteniBfNt«lliui(^n.

!

4* V
1
»V

1 »

12«y 4I»N 1 8frN ]2¥N
1 1

Wetter

15. VI II.
{

MSP N-Br. l

leo W-Lr. [

Aap. •Therm
Thenn, an ICi^pe . .

Therm, an Kodb)!. . .

20.8

21.0
21.0

21.0

26.fc0

24.20

2 I.e. 22.2 21.7 21.:)

22.3 24.0
,

22.3 2l..'>

22.1 < 24.5 ! 22.2
]

21.9 1
heiter W -.N 4 5

24. VIII.
(

11° N-Br.
i

260 W-I^g. [

Therm, an Kappe . .

Thenn, an Komp^ . .

26.0 2C.2

26.2 31.10
263 27.4

26.5 26.5 26.0 2r).(;

28.7 2a5 20.3 2.-).U

293 . 28.6
j

27.1 . 26.1

1
iiiorychs heiter.

> naohuiittags bc-

j deckt, W 3/2

4. IX.
f

12° S-Br. l Therm, an Kappe . .

Thenn, an Kompk . .

22.8

22.9

24.2

23.2

24.70
23.9

22.8 i 22i? 22.5 22.4

25.6Ö' 23J) 22.7 22.6

23.6 > 23^
j

22.7 22.8 1
heiter SO 6

23. IX. (

U7^ W.Lß. l

.\ap. Therm
TIktiii. an K;i|i|»l' . .

Therm, an Kump. . .

4.7 5J}
,

0.1 6.3 6.0 6.0

:».0
j

6.1 !).2 7 .-) (iJ) «5.1

5.2 ' 5.5 8.1 9.0 7.1 6.3

) we<-h8cinde Be-

j
wölkungNNW3.2

Die angeführten Beispiele, die sich beliebig vermehren ließen, zeigen
folgendes: Am größten sind die Abweiohungen bei dem im allgonioinen gut

ventilierten Thermometer an der Kappe zum Niedergang der Offiziersmesse, da
das TbermometergehSase hier hSnfig der direkten Bestrshlnng ausgesetst war.
Das ThormoTneter am Stenorkompaß scheint vornehmlich durch Strahlung YOm
erhitzten Deck gelitten zu haben, da es* in den Nachmittag- und Ahend.Htunden
häufig höhere Werte wie das erstere Thermonjeter aufweist. Beide Thermometer
zeige« nur geringe Abweichungen in den Nachtstanden; das got ventilierte

Thermometer zeigt liior im Maximum nur O.'.V mehr wie das Aspirations-Thermn-

meter. Bei Untersuchungen über regionale Unterschiede der Luft-
temperatur auf dem Meere erscheint es daher angebracht, die Abend-
oder Naohtbeobachtungen der Lufttemperatur au benatzen and hieran
eine Verbesserung für den täglichen Gang der Lufttemperatur anzubringen. Auch
kann man, wie es Koppen getan hat, die isothermen der Luft an diejenigen

des Wassers anschließen.

Zu am f ) HL- roichen Untersachongen über den täglichen Gang der Lnft-
temperatur auf dem Meere war das vorliegende Material nicht ausreichend genug,
besonders wenn man einerseits die bei Durchkreuzung des Atlantischen Ozeans
von Votd naoh Süd stark ändernde Breite bedenkt and die mannigfachen
Störungmi, denen der regelmäßige Gang durch Gewitterschauer, Änderung der
Windrichtung usw. unterliegt, in Betracht zieht. Die vorliegende Literatur führt

J. Hann im »Lehrbuch der Meteorologie« (1. Aufl., S. 60 bis 62) an; da jedoch die

ftrflheren Untersachungen auf Thermometerablesongen an festen Bordaafstellangen
beruhen, so ist za erwarten, dafi die tagliehe Amplitude zu gro0 gefanden warde.

') \'Ki. KrÜiuterunacn 9 trie 12 im Athu zum Si'i;elhun(lbueh für den AtlnntiHi-hen Oxean.
2. Aua. 1902.
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Für die Tropen betragen z. B, die von den verschiedensten Expeditionen erhaltenen

Mittelwerte der Amplitude L22biB trotzdem z. auf der »Vitiaz« -Expedition

schon künstliche Ventilation durch Rotation des Thermometergestells vor der Ab-

lesung angewandt worden ist. ') Ich habe in nachfolgender Tabelle die auf

Aspirations-Psychrometerablesungen beruhenden Temperaturbeobachtungen von

IL Meyer für die vierstündigen Termine vom 22. August bis L September zwischen
16^ N-Br. und 4

' S-Br. zusammengestellt. Während dieses Zeitraumes befand sieh

das Schiff in einem Gebiet ohne große regionale Änderungen der Temperatur.
Bemerkt sei, daß die Beobachtungen vom 2Ä- August fortgelassen wurden, da

hier durch starke Regengüsse (45.6 Millimeter!) die Temperatur in den Abend-
stunden um 2^ herabgesetzt worden war; die Differenz zwischen 0^ V und 12*N
macht den Einfluß der unperiodischen Änderungen erkennbar.

Tabelle III.

THirlleher Unnv der LnfttemiM'nitnr.-i

UVV 4».« V 12^« V 4<JN 12* X

•iL VIII. 2IlU gr>M 2M •2ti-2 21L2 gfi 1

211 ' 21U 2ifi 2ß2 21A 2ÜJi 2ßJi 2fiJ
21. c 2BA 9A\n 2&2 2fiü

2Ü, « 23Ji 2äÜ 2<m 2:>.: 202.
2L 2ä2 2äJi 2äü 'j.'i S 2üJi 2h.7
•>s. c 2hl •j.'t.fi 21lü 2(1.2 gnn
•»IL * 2iLG 2ü 2ü 2.'>4 2äJi i>r»

.30. g.'> 't s>r»9 gi'i'i 2.-i.f. 2.'i.tt 21x3.

25^ 2r..o 2h2 SüJ '>4 s

L IX. '24X 24J> ; 21Ü 2äil 20 2i2 24^

Mittel 2.'> .•{•2 26.:il 2r> S7 2.'^ :.'> 2.-. 4-,

Trotzdem auch bei diesen Beobachtungen der Einfluß der Breitenänderun^
auf die Temperatur nicht ganz ausgeschaltet ist, so erhalten wir doch nur eine

Amplitude von 0.66^^ gegenüber den älteren Bestimmungen von 1-2^ bis 1.7°. die

sich bei zweistündigen Terminen wohl höchstens um 7io ' vergrößern dürfte. Die

Amplitude nähert sich damit der Amplitude der Meeresoberflächentemperatur
(siehe später), was durchaus wahrscheinlich ist.

Während im allgemeinen außer vorübergehend bei Gewitterregen die Tem-
peratur der Luft allmählich sich ändert, sind zwei Fälle starker Temperaturänderung
von Dauer besonders zu erwähnen. Am L September in 26^ S-Br. lag die Luft-

temperatur ebenso wie an den vorhergehenden Tagen über 21^ und betrug um Mitter-

nacht noch 21.7", der Wind war von NO 5 im Laufe des Tages auf N 8 gewachsen. Von
2 bis lliV kam ein starkes (lewitter mit 3D mm Niederschlag zum Ausbruch, der Wind
drehte nach S und SSO JL Beim 4 Uhr-Termin vormittags ergab sich eine um 3'/^^

niedrigere Lufttemperatur (18.2 '), die bei stetigen SSO-Winden von Stärke~5/6
auch in den nächsten Tagen 18 4^ nicht wieder überschritt. Die Wassertemperatur
nahm bedeutend langsamer ab, so daß die Differenz Wasser minus Lufttemperatur
für das Etmal am iL So|)tember im Mittel 2JL betrug und die relative Feuchtigkeit
stark abnahm und zeitweise unter 70

"/o lag. Sehr ähnlich lagen die Verhältnisse
in der Nacht vom liL zum 21L Januar auf der Itückreise, Unter starkem Regen
drehte der Wind zwischen 12 Uhr initternaelits und H Uhr vormittags von SW ö

auf NO 5 und bewirkte einen Teinperaturrüekgang von lfi-7'^ auf 1 1 .V^ um 3.2 .

d<«r gleichfalls dauernd blieb; auch nahm wieder die Differenz Wasser minus
Lufttemperatur zu und die relative Feuchtigkeit ab.

Zeigen diese beiden Fälh? die Abhängigkeit der Lufttemperatur auf dem
Ozean in gemäßigten Breiten von der Windrichtung, so ergibt der folgende Fall

ein Beispiel für die Abhängigkeit der Lufttfmperatur von der Oberflächen-
tenjperatur des Meeres.

') Wil.ls |{({>i>rti>riimi f. Mittwulogi«», B«l. XVI, Nr. 3, S. 2.

1} Die Termine l*j V, M.i V nsw. sind niehl immer streng vom Ik<obaehter iniic^'haltea worden,
dl eh dürfte iVic» ohne wesenlliehe?i Kinflnll sein.
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la. IX. U, IX.

Iii N II? V
;

CA V Hb V 12!l V

Lufttemperatur 15 7 iU.l ZU Lö
15 7 104 02.

Wind SW 2J1 8 2/3 S Ü 8J^0 i SO 4/5 SO ISi

Zur näheren Erläuterung der eigenartigen Verhältnisse der Oberflächen-

temperaturen sei auf Figur ä und Seite äfi des >Segelhandbuches für den Atlan-

tiseben Ozean« (3. Aufl.) verwiesen; es ist hieraus ersichtlich, daß der Kurs des

Schiffes vom LIL zum LL September aus dem warmen Brasilien-Strom in den
kalten nordwärts setzenden Falkland-Strom führte. Überraschend ist der parallele

Gang der Wasser- und Lufttemperatur, die innerhalb 24 Stunden um 9.5 ab-

nimmt und, wie die Haupttabelle zeigt, auch weiter so niedrig bleibt.

n. Die Beobachtungen der Oberfi&chentemperatnr des Meeres.

Die höchsten Temperaturen der Meeresoljerfläche im Atlantischen Ozean
wurden auf der Ausreise im August mit 27.9'^ in 12^ N-Br. und auf der Heim-
reise im Januar mit 27,3^ in 2° und 3° N-Br. gemessen ;

Temperaturen über 27.0°

kamen auf der Ausreise zwischen 15° und 10 ' N-Br., auf der Heimreise zwischen
4° und 0° N-Br. zur Beobachtung, so daß sich eine jahreszeitliche Verschiebung
des Gebietes höchster Erwärmung von rund IQ Breitengraden ergibt. Die Einzol-

beobachtungen zeigen in diesen Gebieten höchster Erwärmung auf der Au.sreise

keine Besonderheiten, da die Wassertemperatur nicht unter 26° sinkt^ wohl aber
für die Heimreise. Ich gebe folgenden kleinen Auszug:

7./8. L 2 bis 40 N-Br., 29°

lU V 7M V !

8' - »f V 9301, V

Waisseitemiwratur . . .

Wind •

27.0 2u: 1 25J 21L2 1
Himmel i(i»t

0 2x3 N 1 ONO 2 ONO 1 NNO 2
1
>;an/. bedeckt

* In den Stunden vorher 80 2JL

Der große Temperaturunterschied zwischen der Abend- und der Morgen-
beobachtung, der erst allmählich sich ausgleicht, scheint mir hervorgerufen zu
»ein durch Auftrieb kalten Tiefenwasser.s, da, wie wir später sehen, die tägliche

Periode der Oberfläclientemperatur bedeutend geringer ist. Begünstigt wurde
der Auftrieb durch die leichten Winde, die von SO über O nach NO drehten,

auch ist hier vielleicht das unterseeische Plateau, auf dem der St. Pauls-Folsen

aufsitzt, von Einfluß. Die Lufttemperatur machte die anormale Schwankung nicht

mit, sondern bewegte sich zwischen 25-^ und 26 ', sank aber später zwischen 9'/^*?

und m V von 25 R ' auf 23 4" unter Drehung des Windes nach SSW. Diese Ab-
kühlung dürfte sich indessen durch Zufuhr von Luft, die in benachbarten Gebieten

durch Niederschläge stark abgekühlt worden ist, erklären lassen.

Sehr sprunghaft änderte sich die Wassertemperatur zwischen 29° und
80° S-Br. im Gebiet des Brasilien-Stromes. Hier wurden in den Nachmittagslunden

des a. September folgende Werte gemessen: liL2i (12'J), 2ÜJ^ (1 '/,'.'). 18.3 {2^j..k),

19.6° (6^>), 18.1° (81?), 1 75° (12')). Die atmo.'^phärischen Erscheinungen bieten

keine Erklärung, so daß man wohl auch auf Auftrieb von Tiefenwasser infolge

von Zerrungsvorgängen in der abkurvenden Strömung zurückgreifen muß.
Von regionalen Unterschieden sei, nachdem der krasse (Jbergang vom

Brasilien- zum Falkland-Strom schon im vorigen Abschnitt Erwähnung gefunden

hat, nur kurz auf die Differenz in den beobachteten Wassertemperaturen an der

"W^estküste Südamerikas hingewiesen. Wir finden hier auf der Ausreise im Oktober
durchweg Temperaturmittel unter 15

', selbst in den niedrigen Breiten unter
30° S-Br., indessen auf der Heimreise Ende November zwisciien 26^ und 33° S-Br.

die Wassertemporatiir über 18° dagegen zwischen 23 ' und 26° S-Br. unter 18°

beträgt. Die Unterschiede dürften in erster Linie auf den größeren Küstenabstand

bei der Heimreise zurückzuführen sein, indem auf der Ausreise, trotzdem auch
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hier der Küstenabstand nicht klein war, sich doch die Abkühlung durch Auftrieb

bemerkbar macht. Etwas Einfluß übt auch die vorgeschrittene Jahreszeit aus,

daß jedoch der Küstenabstand dominiert, zeigen die Beobachtungen der Ausreise

zwischen 23^ und 26^ S-Br. (unter 18^ in Küstennähe) und über 18^ zwischen
26° und 33^ S-Br. in Küstenferne.

Die tägliche Periode der Oberflächentemperatur ist schon mehrfach be-

handelt worden, es sei hier nur auf G. Schott') und O. Krümmel-) verwiesen.

Der störende Einfluß der Breitenänderung und der dadurch bedingten Änderung
der mittleren Wassertemperatur führt leicht zu unrichtigen Werten über das
Ausmaß der täglichen Amplitude. Um dies zu vermeiden, habe ich eine Auswahl unter
den zu betrachtenden P'ällen getroffen in der Art, daß ich nur solche Tage, an
denen die Differenz zwischen den beobachteten Temperaturen von 4^ morgens
und 125 abends desselben Tages kleiner als 2 bis 3 Zehntelgrad war, berück-
sichtigte; die Differenz zwischen \ und 12«j N zeigt den Einfluß der un-
periodischen Änderungen. Die so ausgewählten Tage sind in nachfolgender
Tabelle gesondert für die tropischen und für die höheren Breiten zusammen-
gestellt. (Bemerkt sei wieder, daß einzelne Beobachtungstermine um ^ bis

1 Stunde von den aufgeführten Zeiten abweichen.)

Tabfllc IV.

Tllffllchi- I'eriiwle der OberfliieheiitemiMTHt ur des Meeren (Tropen, .AtlMittiM-her Ozean).

Datum Breite Oh V
1

4»J V S»^ V ,
m V S li>b V

iL VIJI. IP N 21LI 2:0
'

i 22A 27.H '"H; 1;

2iL VII r. gfifS 2liü 21L1 2üi
2L VIII. (•»o"N 2äJi •*<;.<) 21L1 2fU 21L1 2ÜU
2ü vm. N 2{].u ätü gfi 1 2lLä 2ÜJ 202
2iL vrii 4'-^ N 2iL2 •2 .') 8 20 2IL2 2iLif 2IlU

L IX 30 S 2jJ 2r..() 2fS 2 2.'..t 2äJi 25il 2ri.i

2. IX. (V^ « •>'»()
1

1

2.-. 1 2üJi
i IX. 'M «»

'

'->1 s 24.8

.Mitlei '2!i HS •-'') Hl> 2^,71

Tabelle V.

TSj^Uche IVriodc der OlMTlltlclieBtcnipenitur des Meeres. (Höhere Breiten.)

I> :i t II in 1 ii.i
\- Ih y Sl' \'

12ii V t«j N 12Ö X

L VIII. 4;» ' N JUi IS 1) is 1 l.SO 12_L

LL VIII. :t(i \ L'i : ILli .'9.A •->•/! <

)

21.!t

Iii VIII. .'( l N Ji.') •'1 S '>> '>> ~ 00 1

LL VIII. :;r- N 22.

\

2'2 H 22A 99

H

21.8

LL IX. :n- t ihj. Is T !'> :; ULI ISS 18 1

LÜ. IX. 1-i
- 0 I-L ÜÜ

2(1 iX. :.o- i2 4.1) jj
IIIL XI. LLh 1 7 .") m IS j IS 1 17 S

JO. XI l'S- S ii^ ILÜ IS 1 TS? 1 : !t

L XII. :;i s IUI LLil IS :i isii IS. 7 iK.r> 18.2

Iii. Xll s iLL i±A üj. 112 Ü2 1; t>

lü. Nil. :»i s Üj Uli 112 tu 112

Miil.l 1'. II", N r'V l.'i.47i Ifi 1',' 1 i.US

Die au.s den »ausgewählten« Tagen erhaltenen Werte für die tägliche

Periode der Wassertemperatur einerseits für die äquatornahen Gebiete des
Atlantischen, andererseits für die höheren Breiten des Atlantischen und Stillen

Ozeans zeigen einen bemerkenswerten Parallelismus. Die Amplitude beträgt für

die ersterc Oruppe 0.42 . für die letztere 0.51°; bei beiden Gruppen ist die

') WisHciisebaftl, KrpibniKsi' einer Forsi-liiingsroisc zur See. »Pclenn. Mitt.«, Krg.-Heft IW. IhÜH
Handbuch der Ozeatiogruphie-. L Bd., 2. Aufl., :iü2.
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Änderung der Temperatur am geringsten zwischen 12*/ miltagd und 4>; nach-

mittegs fowie swisehen 124 nachts und A^t morgenft. Wenngleich die geringe
Anzahl der in Betracht «rozofronon T?onhachtunti:cn zu Bedenken AnlnR f/ibt, so

schien mir diese Auswahl doch vorteilhafter wie eine wahllose Zusammenfassung
Ton längeren Reihen, da hierbei stets die Ortsveränderung und damit zugleich

auch die Änderung der Temperatur selbst zu sehr die tägliche Periode der
Wassertemperntur beeinflußt. Die erhaltenen Werte stimmen im übrigen gut sn
den von Krümmel mitgeteilten Werten.^)

Eine Trennung der Beobachtungen in bezug auf Bewölkung und Wind-
stärke, wie sie Schott vorgenommen liat,^) war bei den vorliegenden Beob-
achtunpfon nicht an^än^itr, da, wie ein Blick in die Ilaupttabelle lehrt, schwache
Luftbowegung und Stille nur sehr selten zur Beobachtung gelangten. Die
höohstmi Wassertemperttnren wurdwi jedoch immer in Verbindung mit geringen
Windstärken beobacjitet; die Prüfung von Einzeltagen, an denen die Witterungs-
verhältnisse gleich waren (heiter mit schwacher bis mäßiger Luftbewegung am 2'^.,

24. und 27. August), ergaben Amplituden der Wässertemperatur von 1.5°, 0.8°

und 0.4% so daß ii^ndwelche sicheren Schlfisse nicht gezogen werden können,
jedoch erseheinen hiernach die von Schott ermittelten Zahlen f&r Windstille

oder gans flauen Luftzug etwas grofi.

TU. Die DilTereni Wasser- minus Lufttemperatur.

Die ziemlich reichhaltige Literatur über das Verhältnis der Obcrflächen-

tompsratar des Meeres xu der Lufttemperatur findet man sowohl im »Lehrbuch
der Meteorologie' von J. Hann wie auch im »Handbuch der Ozeanographie«
von O. Krümmel angeführt. Die aus Dr. Meyers Einzelbeobachtungen er-

mittelten Unterschiede (bei denen die Lufttemperaturbeobachtungen mittels

Aspirations-Psychrometer zugrunde gelegt wurden) sind ebenso wie die Beob-
achtunj^en der Wassertemperatur für jedes Etnial gemittelt in Tabelle T auf-

geführt. Ferner wurde versucht, den Unterschied Wasser- minu.s Lufttemperatur
auch graphisch zum Ausdruck zu bringen, indem in der beigefügten Tafel 6
die Größe des Untcisehiedes für die einzelnen Etmale des Reisewe<:es in ver-
schiedentT Stiirke des Kurses gegeben wurde. (Siehe hierzu die Erklärungen
in der Karte.) Aufmerksam gemacht sei noch darauf, daü entgegen früheren
Methoden nicht die Differenz Luft- minus Wasser-, sondern Wawer- minus Luft-

temperatur gebildet ist, um die Ausnahmezustände, dafi das Wasser kälter ist

wie die Luft, besonders hervorzuheben.
Betrachten wir zunächst dio, Gebiete, in denen der Mittelwert der Beob-

achtungen Wasser« minus Lufttemperatur während mehrerer Tage negativ ist,

wo also die Luft wärmer wie das Waaser gewesen ist. Die Karte zeigt uns, daß
dies im wesentlichen nur in den höheren Breiten des südlichen Atlantischen und
Stillen Ozeans der Fall ist, und zwar dort, wo kalte Meeresströmungen nach
Norden vordringen. Meist beträgt das Tageamittel der Differenz Wasser minus
Luft nur wenige Zehntel Grad, am größten ist der beobachtete negative Unter-
schied östlich der Falklands-Inseln mit — 1^.

Vorwiegend wurden positive Differenzen beobachtet. Im Nordatlantisehen
Ozean war das Heer in der Regel um 0 bis 1^ wärmer wie die Luft, höhere
Werte kamen namentlich im Gebiet der Brasilströmung und an der Westküste
Südamerikas vor. Die gröiUen Differenzen ndt über 2^ im Tagesmittel wurden
im Brasilstromgebiet südlich von Kap Frio beobachtet. Den Gegensatz hierzu

bildet das Gebiet des Falkland-StromM, wo querab von Bahia Bianca die Luft-
temperatur wahrend mehrerer Tiiire höher war wie die Meerestemperatur.

In seiner Darlegung der Beziehungen zwischen der Wasser- und Luft-

temperatur auf Grund der Schiffstagebücher erhält Köppcn^) als Mittelwert für

das Gebiet von 10^ S-Br. bis 20° N-Br. im Atlantischen Ozean fflr die Differenz

') Vgl. 1. c. 8. 38,1.

2) Vgl. 1. c. 8. II.

>) >Ann. d. Hydr, obw.« 1890, S. 449.
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Wasser minus Luft 0.2» bis O.S^. Sehott fand 1893 1) für das OeMet 28V,° N-Br.
bis 23^2^ S-Br. die Differenz = 0.75° indessen unsere Beobachtungen hierfSr
den Wert 0.64^^ ergaben, so dnß der mittlere Unterschied für die tropischen
Breiten des Atlantischen Ozeans auf Grund der besseren Bestimmungen der Luft-

temperatur sich ztt etwa O.V ergeben wflrde. Mittelwerte fOr die höheren Breiten
aus dieser einzelnen T^eise zu berechnen, hielt ich nicht für geboten, doch würden
die in den Tabellen gegebenen Zahlen gut im Verein mit späteren Beobachtungen
zusammengefaßt werden köanen. In den Einzelfällen ist das Verhältnis der
Wasser- zur Lufttemperatur häufig abhängig von der Windriehtunf^ die, vor^
nehmlich in höheren Breiten — wie schon erwähnt — , vielfach starke Änderungen
der Lufttemperatur bedingt. Ich führe nur ein Beispiel von der üelmreis»
nördlich von den Azoren an.

19./2a L

12» N »V 1»V 1 4kN

WaMotempenitur . . .

LiifttemjxTattir ...

Wind

U.7
14.9

- 0.2

BW 5

14.6

14.7
— 0.1

BW 5

13.8

11.5

2.3

NO

13il

ll.ö

2.3

NO 4/5

1

13.5

11.4

2.1

NO 4/5

Die Drehung dos Windes von SW auf NO bewirkt hier eine bedeutende
Herabsetzung der Lufttemperatur, indessen die Wassertemperatur nur geringe
Abnahme zeigt.

Was die tägliche Periode der Differenz Wasser- minus Lufttemperatur
anbetrifft, so ergab das von Dr. Meyer gesammelte Material, daf? nur in seltenen

Fällen die Lufttemperatur in den Mittagstunden höher war wie die Wasser-
temperatur, ausgenommen in den Gebieten, wo überhaupt die Lufttemperatur über
der Wassertemperatur lag. Im Durclischnitt war die Differenz Wasser- minus
Lufttemperatur auch in den Mittagstunden positiv.

rv. Die Beobachtungen der relativen Feuchtigkeit.

Aus den fast 1000 Einzelbeobaclitungen mittels des Aspirations-I^sychrometers
sind die Werte der relativen Feuchtigkeit berechnet worden und zu Mittelwerten
pro Etmal zusammengefaßt in der Tabelle I wiedergegeben. Da exalcte Beob-
achtungen der relativen Feuclitiij'keit selten sind, so gebe ich die Einzelbioh
achtungen der Tropenzone für je sechs Teitnine und getrennt für 23'/2^ N-Br.
bis 0° und 23'/o° 8-Br. bis 0° hier wieder.- Eine andere Zusammenfassung wäre
vielleicht in mancher Hinsicht vorzuziehen, doch hätte z.B. «ne Trennung nach
den einzelnen Windsystenien auch keine weiteren Vergleiche gestattet, da z. B. auf

der Ausreise das Schiff sich während mehrerer Tage im öüdwestmonsun befand,
auf der Heimreise dagegen der Obergang vom NO-Passat zum SO-Passat un-
mittelbar erfolgte, auch die Grenzen der Passate sehr staric schwankten. Die
Wiedergabe der Einzelheobachtungen der Troj)enz()ne gestattet außerdem auch
Vergleiche mit etwaigen sjiäteren Heohaditungen, die anders gruppiert siiul.

Wie aus der nachstehenden Tabelle VI sich ergibt, zeigt die relative Feuchtig-
keit fiber der Me^wolMrfläehe in den Tropen eine ausgesprochene tägliche Periode
mit einem Maximum in den Morgenstunden um 4^> und einem Minimum in den
Naclimittagsstunden um 4'.'; »lic .Ainiiiitudc beträ<i;t im Mittel aller 33 Beob-
achtungstuge In den einzelnen Gruppen fällt nicht immer das Minimum
auf 4^ N, sondern einmal auf 84 V und 44 N und einmal auf 124 V, lehnt sieh

damit also an die Lufttemperatur an, deren Maximum au> h häufig schon in die

Mittagstunden, zuweilen auch in die Vormittaustumien fällt. Die Amplitude der

einzelnen Gruppen ist sehr verschieden, sie schwankt zwischen 2.8 und 7.7

'i IVt. Miit.
, Krir.-Htft UHt. Is'.i:!. S. 107.

-) Der Ictxterc Wert i^t etwas zu groü, vgl. die Eiiizclbeubuchliiugt-u.
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Tabelle VI.

Tifilelier Gun^ der rt'lativoii Feiu-Iitiirkoit.

Datum
4% V

2.-?'

>

1 8<> V

'-Br. bi« 1)-.

, I2*t V 12^N

20. VIII. 9.-. m 04
1

1 t)4

1

94 97 96
21. . i»Ü U2 ftl 1 88 HS 83 84
22. . 84 84 83

i

" 7N 82 81
23. « 81 83 75

1
72 73 76 74

24. . 74 83 82
1

80 86 84
25. < m 85 1

S8 84 94 96
20. 84 82

1
82 79 81 84

27. H4 78 1 78 78 -1 77
2». « «7 77 77 1 78 78 78 81
29. < 81 8n 79 1 79 80 79 80
30. < 8i; so Ki 74 79 76
31. 71". 7«

1
7»;

1

7" 80 82

Mittel 84.0 81.6 Sl.S 82.6 82.9

0^ Br. bis 231/,-^ Ü-^r. (Avaiciae.)

1 TY 82 80 70

1

70
!

-
' 1

74 < 1

2. *
M
( ( 76 70 68 m 70

1
70

3. « 70 73 77 77 75 (» 72
->

77 71 72 70 09 71

5. « 418 7« 78 1
.s;j 81 75

o. * 75 1 72 1

i
61 1 88

1
72

1

74

Mittel 74..') 74.S 72.0 72.7 . 72.5 73.2

23Vt° S-Br. bis 0» Br. (Heinudse.)

30. XII. 79 80
1

' 77 SO
'

31. ^ ?J 74 75 74 7.S

1. I. 76 73 09 77

2. . 83 78 76 71 71
3. « 81 77 75 72 7.")

4 7S s-2 s7

.Milicl lS2.S)i|
,

7',». 1 rr.s 7.1.1

0» Br. bis 23»/«** N-Br. (Heimreise.)

0. i. 80 80 81
i 80

1

87m
<. « 92 79 ! 86 ' 86 t

8. < 88
,

82 90 S(5 83
9. . 90 83 78 ' 80 82

]o. 8» 83 85 > 83 82
11. « 75 74 76 77
12. • 76 70 7« 69 72
13. < 71 69 69 1 66 69

8i.4 79.0 < 78.4 80.0
1

Gcsiimtmittol (ä3> .,° N-Br. bis 23 H-Br.)

81.6. 78.4 77.5 70.6 78.7
1

(80.0)

Schott-) hat aus den IJoobaehtunj^en seiner Soj^olseliiffsrciscn den täg^-

lichen Gang der relativen Feuchtigkeit im indischen SO-Pas.sat untersucht und
die AmplHiide nur zu 8.7% gefunden, auch fiel hier das Maximum der relativen
Feiichtiy^kcit auf 8 Ulir vonnitta«;.'^. Die j^rößere Zalil der Beobachtungen von
Meyer und auch die i'hereinstiiniiumi: der eiiizehK'U Cii-nppeu unf<'r sieli sjireelien

dafür, daß in der Regel das Ma.xiniuni zwiticlien 12'.' und 4'.' V fallen dürfte, was

') Zu hoch.

1. c. 8. 120.
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in guter Übereinstimmung mit dein. Miiiiiiium der Tagestemperatur ist; weitere

Beobaebtiingeii über den tfifirlichen Gang der Feuchtigkeit auf dem Meere sind

aber nocli vonnoten. Über den jnhreszeitlicben Unterschied führt Schott aus»

daf? in den Winternionaten der Passat etwas trorkoner sein wird wie im Sommer,
denn im Winter webe er aus einer mehr östlichen Richtung wie im Sommer.
Deneelben jahreeseitUoben ünterscbied zeigen unsere Beobachtungen, denn wir

linden Är die nördliche Troponzone des Atlantischen Ozeans im Winter SO^oi
im Sommer 83%, desgleidien füi- «Ii.« südliche Zone 74% und 78"'o. Die Er-

klärung von Schott für die jahreszeitlichen Unterschiede gilt nur für den NO-
Passat, für die Tropenzone des südlichen Atlantiseben Ozeans müssen wir nach
einer andern suchen. Wir finden sie gleichfalls in den Win<lverhältnissen dieses

Gebiets. Im Südwinter mit «rerinj^or Feuchtigkeit haben wir hier (v^rl. die Haupt-
tabelle) vorwiegend frische Südostwinde, deren Luft einer stetigen Erwärmung
unterliegt, also trockener wird; im Südsomnier dagegen Ost- und Nordostwinde»
die aus warmen Gebieten kommen und deren Luft sich mehr und mehr sattigt.

Nicht ohne Einfluß auf die relative Feuchtigkeit ist das Verhfiltnis der

Wassertemperatur zur Lufttemperatur. Ich greife nur die extremen Fälle nach
der Haupttabelle heraus. In 22 FSllen war das Wasser kälter als die Luft <im
Mittelwert für das Kfnial), die relative Feuchtigkeit betrug im Mittel für diese

22 Etniale 86%. In 151 Füllen war das Wasser um 1 " oder mehr wärmer wie

die Luft, diesem entspricht eine relative Feuchtigkeit von 72%. In ersterem
Beispiel unterlag die Luft der Abkühlung an der kälteren Wasserfläche und die

relative Feucht iL'l^<'it war inf(il<:odessen hoch, im zweiten Beispiel trat das Um-
gekehrte ein. Deutlich zu verfolgen ist dies in Einzelfällen, so am 19. bis 21..Januar
und am 8. bis 12. September, wo die Lufttemperatur plötzlich abnahm, indessen

die Wasseroberfläche ihre Temperatur beibehielt. In beiden Fällen nahm die

Feuchtigkeit — nach einiger Zeit - stark ab und sank unter 70^;^^.

Das absolute Minimum der relativen Feuchtigkeit wurde auf der Ausreise
mit BS«/o in 9B^S-Bt. und 79° W-Lg. bei SO 2, auf der Heimreise gleichfalls mit

53% in 36° S-Br. und ,'53 W-Lg. bei WSW 6/7 beobachtet In mehreren Gebieten
lag die mittlere Feuchti^'keit oft tagelang unter 70%,, so vom 10. bis 12. IX. in

31° bis 35° S-Br. auf der Ausreise, ferner am 26. und 27. XL in 23° S-Br, vom
24. bis 2$. Xn. in 22^ bis S6<> S-Br. und am 21. und 22. 1 in 44^ bis 46<> N-Br. auf
det Heimreise.

Über die Niederschlagsmessungen ist von einer einzelnen Reise wenig zu

sagen, hier können nur lange Zeit fortgesetzte Messungen, wie sie neuerdings
Ton der Deutschen Seewarte angestrebt werden, zu Ergebnissen über den auf die

verschiedenen Ozeangebiete entfallenden Anteil führen. Die größte beobachtete
Niederschlagsmenge betrug 45.6 mm im SW-Monsun des tropischen Atlantischen
Ozeans. Von 231/2° N-Br. bis 0- Br. wurden auf der Ausreise 5.1 mm, auf der
Heimreise 16.1 mm gemessen.

Über eine neue einheitliche Methode zur nautischen und aeronautischen

Ortsbestimmung aus Gestirnsmessungen.
Von Dr. Alfred «rill, Frankfurt a. Main.

III. Tcil.^)

Die Theorie des Jnstruiiientes.

Die aus astronomischen Beobachtungen mit dem im ersten Teil beschriebenen
Instrument zur Auswertung von Gestirnsmessungeu gewonnene Sdiifüs- oder
Ballonpoeition weicht von dem wahren Ort mehr oder minder erheblich ab. IMe

1) Berechnet aus der QcRarotzahl der Bcobachtungcii (Hauottabclle).
>) TeUI and II sind in Ann. d. Hydr. usw. 1910, Sw «Uff. n. 674«. endiifinen.
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Uni^enanitifkeit der Bestimmung des Beobachtungsortes ist zum Teil auf die bei

der H('c)haclitu!i<: Itotrantronon Beobaclitun<^sfehler zurückzu führen. In der Theorie
des Instrumentes wird die Ungenauigkeit andererseits durch die Mängel des
Apparates begrfindet.

Die Genauigkeit einer Hohen- oder Azimutmessnng ist wegen der Schwierig-
keiten, die bei dor Aurfführunc: der Lk-obachtunfren an Rord eines Schiffes oder
in der Gondel eines Ballons zu überwinden sind, wesentlich geringer als die auf
dem Land erzielte; sie kann durch verbesserte Beobaclitungsinstramente nicht

wesentlich gesteigert werden. Die beiden zur Ortsbestimmung nötigen Messungen
können nicht zu gleicher Zeit angestellt werden; in der Zwischenzeit hat das
Schiff oder der Ballon seinen Ort geändert. Die aus den Beobachtungen ge-

fundene Position wird für Iceinen der beiden Beobaohtungsorte gelten. Werden
Höhe und Azimut eines (lestirns gemessen, so gehört das beobachtete magnetische
Azimut einer von der l^eobachtctcn verschiedenen Hcihe an. Mit der I?eob-

aclilungszeit als Argument werden aus den Tafeln so genau, als es die Tabulierung
zulfiBt, die Einstellungsgrößen des Instrumentes, Azimut und Hdhe des Gestirns
in der Kartenmitte, entnommen; ein Fehler in «Ict Pen])nc!itungszeit falsclit di(?

Einstellung des Instrumentes. Die Wahl einer mittleren Geslirnsposition für ein

oder mehrere Jahre als Unterlage für die Berechnung der Tafeln, sowie die

fehlerhafte Interpolation in den Tafeln hat gleichfalls einen Fehler in der Ein-
stellung dos Instrumentes zur Folge. Durch die Größe des Apparates und den
Maßstab der Karte sind der Genauigkeit der Zeichnung des Gradnetzes der Karte
und des Standliniensystems auf dem Pausleinwandstreifen, sowie der Genauigkeit
der Ablesung am Instrument enge Grenzen gezogen. Jede Standlinie ist in der
Lage, ))ei der sie durch die Kartenmitte geht, in iiiittolal»staii(lstreiier Azimutal-
projektion auf die Ebene der iCarte projiziert. Bei einer von der mittleren Lage
abwsiehenden Stellung der Standlinie zur Karte ändert sich die geometrische
0«stalt der Standlinie in der Projektion. Zu den Mängeln der technischen Aus-
führung des Instrumentes sind zu rechnen die exzentrische Lage der Kartenmitte
zum Drebungsmittelpunkt des drehbaren Kinges, sowie die fehlerhafte Montierung
des Standlinienstreifens, die darin besteht, daß die Symmetrielinie des Stand-
linienstreifens nicht durch die Kartenmitte geht, und daß die Nullstellung des
Streifens nicht der Nullablesung an der Azimutteilung des Instrumentes entspricht.

In analytischer Form ausgedrückt, wird der Fehler der Orstbestimmung
eine äußerst komplizierte Funktion aller bei der Beobachtung und bei der Aus-
iKrertung eingehenden Einzelfehler. Solange die Einzelfehler eine gewisse obere
angebbare Grenze nicht überschreiten, kann der aus den Einzelfehlern resultierende

Gesamtfehler der Ortsbestimmung als eine lineare Funktion der Einzelfehler be-

trachtet werden. Der Einfluß eines jeden Einzelfehlers auf die Bestimmung des
tinbekannten Ortes kann unabhängig von jedem anderen in Rechnung gezogen
werden.

Die Genauigkeit, mit der sich eine einzelne Orientierung aus astronomischen
Beobachtungen ergibt, hängt vor allem von der Stellung des beobachteten Gestirns

am Himmelsgewölbe ab. Werden die Höhen zweier Gestirno gemessen, so bildet

die Größe der Azimutdifferenz der (iestirne am Beobachtungsort ein Maß für die

Genauigkeit der Ortsbestimmung. Je größer die Abweichung der Azimutdiffereaz

on 90*^ ist, um so schlechter wird die Bestimmung sein. Wird mit Ah^ der in

Bogenminuten angegebene Fehler der gemessenen Höhe des ersten (^( sfirns be-

zeichnet (J h, positiv, wenn die gemessene Höhe zu klein ist, A hj negativ, wenn
sie zu groß ist), mit i hj der Fehler der Höhe des zweiten Gestirns und mit v
die Azimutdifferenz der Gestirne am Beobachtungsort, so weicht der wahre Ort
von dem aus den Beobachtungen gewonnenen um die Größe:

ooeec yThV^^'^t— 2 i h^'ä 1^ööäv"

ab; für V = 90 ' hat der Fehler seinen Mininialwert: yAh^^^Ah-..
Werden Höhe und .Azimut eines Gestii'ns geint'SS(Mi, so ist ilie absolute

Stellung des Gestirns am Himmelsgewölbe der maßgebende Faktor für die Größe
des aus den Beobaehtungsfehlem in Azimut und Höhe resultierenden Fehlers.
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Derselbe ist gleich der Resultante aus dem Fehler in der Höhe J Ii und aus dem
Bogenelenient Js auf der Standlinie, das der Änderung des magnetischen
Azimuts 91 auf der Standlinie um den Beobachtungsfehler i 91 entspricht, also

gleich
I Jh--h Jk-. Auf Grund der Rangeschen Hypothese/) daß die magnetische

Deklination nach Osten hin auf einen Lani^enunterschied von einem Orad um 0 .6

im algebraischen Sinne zunimmt, besteht zwisclien J s und J % folgende Beziehung:

f<iH <i ctw t — U.O «w A OOS b

h und A sinil die beobachtete Hohe und das zu dem beol)acliteten mai^netisclien

Azimut *ä gehörige astronomische Azimut, 6 und t sind die Deklination und der

Stundenwinkel des Gestirns zur Zeit der Beobachtung am Beohaehtangsort, dessen

geographische Breite gleich (p ist.

Auf dem Schiff oder im Ballon, wo der Standorf des Beobachters ständig

wechselt, ergeben sich aus den zu verschiedenen Zeiten gemessenen Höhen zweier

Gestirne die Standlinien ffir zwei verschiedene Beobachtungsorte. Es sei er der
Azimntunterschied zwischen der Bewegungsrichtung des Schiffes oder des Ballons

und der Richtung nach dem zuerst beobachteten (fcstirn, u die Oeseliwindigkeit

des Schiffes oder des Ballons in Bogenminuten für eine Zeitniinute, t, — t^ das

zwischen der ersten und der zweiten Beobachtung liegende Ztitinterrall; dann
ist der Schnittpunkt der Standlinien v<hi dem wahren Ort zur Zeit der ersten

Beobachtung auf der ersten Standlinie um: 0 (t> t,)cos(a v) cosec v entfernt

und von dem wahren Ort zur Zeit der zweiten Beobachtung auf der zweiten

Standlinie um : t> (t^ — t^ ) cos a cosec v. Für a =^ 90° bzw. a = 370° d. i. bei einer

Versegelung <les Schiffes oder <l<*s Ballons längs der ersten Standlinie werden die

entsprechenden Abstände d (t., — t,) und 0; füi- a !>() v bzw. « 270 -y v

d. i. bei einer Versegelung längs der zweiten Staudlinie sind die Abstände ü und
» (to — t,).

Werden die Höhe und das Azimut eines fiestirns gemessen, so gehören
beide BeobachtungsgrfWkm nicht nur zu zwei verschiedenen Standorten des Beob-
achters, sondern auch zu zwei verschiedenen Stellungen des (Jestirns. Der Ein-

fluB beider Fehler auf die Ortsbestimmung lifit sich auf ein geringes MaB
besclirfinkcn. wenn Höhen- und AzimutmessniiLr <les (Jestirns schnell liiutereinaufler

ausgeführt werden, und wenn die BeobaeJitungszeit l>ei Beobachtungen in der
Nahe des Meridians auf den Zeitmoment der Azinmtmessung, bei Beobachtungen
in der Nähe des Ostwestvertikals auf den Zeitmoment der Höhenmessung bezogen
wird. Wir«! zuerst die IIölic, dann das .\zimut des (lestirns gemessen und ist

die Beobachtungszeit auf den Zeitmoment der Azinmtmessung bezogen, so ist der
ffir die Höhe aus der zeitlichen Aufeinanderfolge der Messungen resultierende

Fehler: — löcosdsin p (t., — tj). Ist « der Azimutunterschied zwischen der Be-
wegtingsrichtung des Schiffes odei' des Ballons und dei' Ki<'litunir nacli dem (Jcstirn,

80 ist der Abstand des wahren Ortes zur Zeit der ersten Beobachtung von dem
scheinbaren, durch die Beobachtungen gegebenen Ort gleich o (t, — t^) sin a und
der Abstand des wahren Ortes zur Zeit der zweiten Beobachtung von dem >i li< in-

baren Ort gleich U (t^ - t,) cos «. Ist an<lcrerseifs zuerst das Azimut, dann die

Höhe des Gestirns gemessen und ist die Beobachtungszeit auf den Zeitmoment
der Höhenmessung bezogen, so ist der Fehler des astronomischen Azimuts gleich

'^'coKh
'

^i^" ^ parallaktische Winkel am Gestirn und tj— tj das

zwischen der Azimut- und Höhenmessung lieg(>ndc Zoitintervall. In diesem Falle
ist <icr .Vbstand des wahren Ortes zur Zeit der ersten Beobachtung von dem
scheinbaren Ort gleich o (t., t ) cos a niv! il<>r .\listand des wahren Ortes zur

Zeit der zweiten Beobachtung von dem sclieinbaren Ort gleich o (t» — t^) sin a.

Ist die Beobachtungsuhr unrichtig abgelesen oder ist der Stand der Uhr^>

') (.\ Knnge, Ober die OrtHboBtiiuroung im liallua. Nuc^cbtcu der Königl. Gk«eU«ob«ft der
WittienfichAften zu Uöttingen. IfKü), Heft 3.

') l>io Bt'stitiumiii;; <lcr riirkorn klioii Vh-I Ifckanii'i iu H^oliuclitmi^tiort — wenn der Ort (K"s

f^chifffS uder ilcs Uullttiis diiri-b lüf kartofirnidüttrhc (Jrii'ntiernug gcp'bt'ii i»l — gesUtltct ach mit IJe-

natsnng des loetnimentCH änlkivt einfach. Vür einen Fizutern wird mit der geoihert bekanotcn Vht-
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nicht genau bekannt, so beeinflußt ein Fehler in der Uhrzeit insofern die Be-
stimmung des Beobachtungsortes, als die zur Einstellung' des Instrumentes

dienenden Größen Azimut und Höhe des Gestirns in der Kartenmitte nicht mit

ihren richtigen Werten ans den Tafeln entnommen wwden. Die zu d«n Fehler iU
der Uhrzeit gehörigen Korrektionen in der H5he h und in dem Azimut A des
Gestirns in der Kartenmitle sind:

Aus den den Einstellungsgrößen Azimut und Höhe beigegebenen Differenz^«
tafeln, welche die Änderungen von Azimut und Höbe für eine Zeitminute geben,
läßt sich sofort ohne jedo Hochnun<_' ersehen, wie groß in einem speziellen Falle

die Fehler J Ii und _1 A für eine {zei,'eliene Uhrkorrektion sind.

Die zur Berechnung der Fixsterntafeln benutzten Daten Deklination und
Rektaszension eines Gestirns sind die mittleren Sternörter für einen Zeitraum
von einem oder von mehreren Jahren. Beobachtet werden die scheinbaren örter

der (lestirne, die auf die momentane Fundamentalebeno des Äquators und auf

den jeweiligen Anfangspunkt der Zählung der Kektaszensionen bezogen sind.

Für Sonne, Mond und Planeten bedingt eine ungenaue Interpolation in dem
Jahrbuche gleichfalls einen Fehler in der Rektaszension und der Deklination.

Die aus den Deklinations- und Rektaszensionsfehlern (J ö und A a) resultierenden

Korrektionen in den EinstellungsgröHen Azinuit und Höhe sind:

J h = cm p J «i 1.') CO» 6 sin p J a

. . sinn . . IdOM^owp .

OOSll COBÜ

Die Fehler in den Kinstellungselementen Azimut und Höhe eines Gestirns

in der Karteniiiitte lassen sich in erster Annäherung einem Beobachtungsfehler

in der Höhe gleichsetzen. Der Fehler in der Einstellung der Standlinie, die der

aus der Tafel entnommenen Höhe entspricht, geht in die Bestimmung des Beob-
achtungsortos geradeso ein wie ein Fehler in der gemessenen Höhe. Ein Fehler

im Azimut fälscht die azimutale Orientierung des Standlinienstreifens. In den
für die Praxis in Betracht kommenden Fällen wird die geometrische Gestalt der

Standlinie in der mittelabstandstreuen Azimutalpro]ektion Ton der geraden Lhiie,

die der Höhe h ^- 0 ' entspricht, nur weni^ abweiohen. Der Drehung des Stand-
linienstreifens um den Winkel JA entsj)rieht dann in erster Näherung eine gleiche

Drehung um den Schnittpunkt der Standlinie mit der Symmetrielinie des Streifens,

das ist in erster Annäherung eine Verschiebung paraUel der Symmetrielinie, die

einem Fehler J h f^leichkomnit. Es sei der Radius des Azimutteilkreises gleich R,

dem linearen Mali eines Grades der Azimutteilung sollen in dem Maßstab der
Karte i Bogenminuten entsprechen, der Abstand des Beobachtungsortes von der
Sjrmmetrielinie des Standlinienstrdfens sei gleich ^, wo q stets kleiner als R ist;

dann ist der dem Fehler A A entsprechende Fehler:

Ah = rh-^-JLAA.

Die im obigen angestellten Fehieruntersuchungen sind mehr allgemeiner

Natur, da rie für jede Standlinienmethode ihre Gültigkeit behalten; im zweiten

Teil, in der Praxis der Ortsbestimmung, ist eine rohe numerische Abschfitsung

korri'ktion «)ie St<?nizeit der Karttiitnitti' gciiiilKTt hotinimt; mit dieser wird uns der Tafel für einen

im ( »stwostvertikal bwbai-htftni Stcni das Azimut ilr-~ Sii-i iis in lU r Kartenmitfe «'iiinomincii inn! um
Instrument ein^resteUt. Ein Felder in der I hrzcil }pbt nur einen kleinen Fehler im Azimut. Die der

beobachteten Höbe entsprechende Standlitne wird über den Beobachtungsort gebracht. Zu der IlSlie,

die der über der KartenmiUc liegenden 8tandlinic entapricht, mrd aus aer Tafel die cugehöiige Stern-

zeit iiitcr|X)liert, deren Unterschied ge^'cn die abfrelescne Uhrzeit die Vhilcorrektion gibt. >Veicht die

•ieiuihrrt ati^euommene Uhrkorrektion v<in der bcn rhiK ti n stark ab, so wird eine z^vcifo Nähcnui^: mit

der in erwler Näherung bestimmten Uhrkorrcktion dun-hgeführt; in den meisten Fällen wird jedtu h die

erste Näbening genügen. Nach der Sonne, dem Mond und den Planeten wird die Uhrkorrcktion ganz

matiog bestimmt; um das Azimut aus der Tafel zu efllnduneHj müssen tarw Deklination und
IMrawsension des Gestirns für die näberungsweise bekannte Stenueit interiioliert iratdeo.
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des Einflusses der Fehler auf (ii«> Ortsbesf itnmung gegeben. Im folgenden sollen

nun dio der neuen Methode individuellen Fehler besprochen werden, die in der
Theorie d«t Iturtrammtes begrflndet sind.

In «'ine Zelluloid.sclieibe ist ein (Iradnetz in zenitaler mittelabstaiidstreuor

Azimutalprojektion nach einem vorgegebenen Maßstabe eingezeichnet. Der Mittel-

punkt der Karte, deren Durchmesser gleich b Breitengrade ist, liegt in der Breite

und in der Länge l^; Längen östlich von Greenwich werden negativ, Längen
westlich von nreenwieh positiv gezählt. Sind

(f
und 1 die äquatorialen Koordinaten

eines beliebigen Punktes auf der Erdkugel, d und a die Horizontalkoordinaten
des Punktes in der Karte, wo d die Distanz des Punktes von der Kartenmitte
und a das astronomische Azinmt des Punktes in der Kartenmitte ist, so bestehen
zwischen den .\(|uatoria] Koordinaten ^,1 und den Uorizontalkoordinaten d,a des
Punktes folgende lielationen:

cos (1 ~ s'm ^0 sin flp -j «•os rf„ cos «jr
oon H — Iq^

nn li sin a — cos y sin (1 l„)

ÜO d cos 11 = - cuH ff„ hin </ - j- sin cos <y i o> (I 1^).

Mit den darch die Gleichungen gegebenen Größen d und a wird das Grad-
netz in mittelabstandstreuer Azimutalprojektion geseichnet. Im Azimut a wird
von der Kartenmitto aus die Distanz d abgetragen; der Endpunkt ist der dem
Punkt {(f , 1) auf der Erdkugel zugeordnete Punkt in der Karte. Bei Variation

der Länge 1 werden für konstantes q> die Breitenkreise, bei Variation der Breite q>

fQr konstantes 1 die Meridiane erhalten. Der Genauigkeit der Zeichnung: <ler

Karte sind diird) die Größe des Apparates und durch den Mafistab der Karte
enge Grenzen gezogen.

I>arch die Projektion der Himmelskugel anf die Erdkugel vom Mittelpunkt

der Erde aus sind auf der Erdkugel Bezieluingen zwischen Erd- und Himniels-

orten gegeben. Sind t„ und O Stundenwinkel und Deklination eines Gestirns in

der Kartenmitte (Iq, ^q), wo = — a ist (^^ Sternzeit in der Kartenmitte und
a die Rektaszension des Gestirns) und sind Ag und bo Azimut und Höhe des

Gestirns in der Kartenmitte zu der Sternzeit so bestehen zwischen den
Äquatorialkoordinaten t,, und ö und den Horizontalkoordinaten Ag und h^, des

Gestirns in der Kartenmitte {\q, <f^) die folgenden Relationen:

mn h„ = sin y,, sin S 4- cos 7>„ et» S co«

«•OS b^sin ms i> -in

C06 CO« Ao — — tu» !-iu 6 -j- sin cos 6 sin

ho und A«, die Einstellungsgrößen des Instrumentes, übertragen sieh fehlerlos in
der mittelabstandstreuen Azimutalprojektion; nur die Eii^^ti llunirsfehler, deren
Mininiahverte durch ilic r.röRe des Instrumentes und durcli dt ii Malistab der

Karte bedingt sind, gehen als Fehlerquellen in die Bestimmung des Beobachtungs-
Ortes ein. In dem Brdort {\,(f) bestehen zu der gleichen St^rnseit zwischen
den Aquatorialkoordinaten t ^- t,, — (1— l^) und 6 und den Horizontalkoordinaten
h und A des Gestirns fol^'ende i>ezieliungen:

siti h — siu y sin 6 -j- co^ y cos 6 cos t

cos h 8i]i A es OOS Simi
i-M- ]\ ins A - cii-^

'/ -iti (5 -) ^in tf<
CO-* '! ciw i

.

Nach Einsetzen von i t,, — (1 - l^,) lautet die er>le der drei (ileichungen:

f*in h >in 9 >iji »5 ^ t tj < os (1 — 1^) eo« jcox t^ -]-cos
(f

sin d — l„) cos 6 sin t„.

Durch diese Gleichung ist die Standlinie, die der Höhe h entspricht, definiert;

durch Einführung rechtwinkliger Koordinaten wird dio Gleichung in eine für die

Rechnung becnienicre Form •.'(»bracht. Der Koordinatenursprunir des X, Y, Z-S^'Stems

liegt im Mittelpunkt der PIrde, deren Radius gleich der Einheit angenommen ist;

die X, Y-Ebene fällt mit dem Erdäquator zusammen. Die X-Achse liegt in dem
Meridian der Kartenmitte, die Y-Adisc in dem Mci-idiaii 90 westlich von Green-
wich; die Z-Achse ist nach dem Nordpol <,r('ricliti>t. In dem Y, Z-Systeiu sind

die rechtwinkligen Koordinaten der Kartenmitto (loiV^o)«

SB cosf^oJ y<> =*Mn^
und die Koordinaten des Punktes (1,9>):

X = oo8 9>ro«((l— y = cosytuntl— lo): 2 = «Uiy.
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EntspTMdieiid sind:

ii — cos 6 OOS t,i; 1) — cos '5 sin t,,; c ^ sin (5

die Koordinaten des (iestirns zu der Stornzeit ^q. Nach Einführung von
a, b, c; X, y, z in die Gleichung der Stundiinie erhält man die Gleichung einer
Ebcoie In d«r analytischen Form:

a X i
hy -]-vr. — nn h as 0.

Die Richtunjjskosinus der Normalen zur Ebene sind: n =^ oosfJcosf,^;

b = cos ö sin t^; c = sin 6; der Abstand der Ebene vom Koordiuatenui'sprung ist

gleich sin h. FQr einen konstanten Wert von h ist diese Gleichung: 2a einem
fixen Zeitmoment die Gleichung einer Ebene, die in ihrem Schnitt mit der Erd-
kugel die Standlinie h des Gestirns gibt. Den Werten von h zwischen 0 ' und 90*^

für ein Gestirn entsprechen auf der Erdkugel zu einer festen Zeit als Stand-
liniMi dne Reihe von Parallelkreisen mit dem Mittelpunkt:

as=co8j«w^; bacoR^HOto: okmu^.
Die Standlinie h = 0^ ist ein größter Kreis, dessen Pol der Mittelpunkt der Stand-
linienkreise ist; die Standlinie h 90 ' fällt mit dem Mittelpunkt selbst zusammen.

Jede Standlinie auf der Erdkugel ist in dem mittleren typischen Verlauf,

bei dem sie durch die Kartenmitto geht, in raittelabstandstreuer Asimutal-
projektioii :iuf einen e])('neii Sfieifen, der in der Ebene der Karte liegend an-

C^enommeu wird und dessen Breite gleich dem Durchmesser der Karte ist,

gezeichnet. Der Abstand der Standlinien in der Symmetrielinie ist gemäß der
Mittelabstandstreue der Projektion gleich dem Abstand auf der KugeL Geht die
Standlinie ni( lit durch die Kartenniitte, so projiziert sie sich in einer anderen
geometrischen Gestalt auf den Streifen. Die Größe der Verzerrung der neuen
Kurvengestalt der Standlinie gegenüber der mittleren Gestalt zu bestimmen, ist

das Ziel der folgenden Untersuchungen. Wegen der Zenitalitat der Projektion
sind die Verzerrungen auf konzentrischen Kreisen um die Kartenniitte die gleiehen ;

die Verzerrung ist unabhängig vom Azimut. Es ist keine Beschränkung der
Allgemeinheit, wenn die Azimntstellung der Symmetrielinie des Streifens als

konstant betrachtet wird.

Bei Aufstellung der Oleieimng der Standlinien in der inittelabstandstreuen

Azimutalprojektion ist auf eine geeignete Wahl des Koordinatensystems Rücksicht
zu nehmen. Der Koordinatenursprung fSllt in die Kartenmitte, in der die X, Y^
Bbene die Erdkugel berührt. Die X, Y-Ebene ist also Projektionsebene für die

Karte und den Standlinienstreifen. Die Z-Achse ist nach dem Mittelpunkt der
Krde gerichtet. Die X, Z-Ebene ist der Vertikalkreis, in dem das Gestirn steht

und dessen Projektion die Symmetrielinie ist. Die Y, Z-Ebene bildet mit dem
Vertikalkreis des Gestirns die Azimutdifforenz -\- 90\ Die Standlinie h, die durch
die Kartenmitte geht, ist gegeben durch den Schnitt der £bene:

— .\ cos h+ z sin h = 0
mit der Kugel:

Aus der Verbindimg der beiden Gleichungen resultiert die (Ileiehung der
Standlinie h in der orthographischen Projektion auf die X, Y-Ebene;

\ \ sin 2 h ' ros h
'

Bezeichnet man mit w„ den Winkel, den ein beliebiger Vertikalkreis durch
die Kartenmitte mit dem Vertikalkreis des Gestirns bildet, das ist in der Ebene
der Azimutunterschied zwischen der dem ersten Vertikalkreis entsprechenden
Azimutrichtung und der Richtung nach dem Gestirn, und mit (j„ I n Hogen im
^röl'fen Kreis von der Kartenmitte zupi Schnittpunkt des Vertikalkreises mit der

Standlinie h, so ist die Gleichung der Standlinie h in der mittclabstandstrcuen
Asimutalprojektion in einer Gleichung der Form enthalten:

Aus der Verbindung der Gleichungen:

r i8in2h i+Lo8h) =<^J y = «tR^»; J5 = xctKh: c«ao-l-z
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resultiert die Gleiohung:

welehe die mittelabstandetreue Asimatalprojektion der Standlinie h auf den Stand»

linienstreifen gibt. Für jede Höhe h wordon die Abstände a,,. die zu ver-

aohiedenen Werten w„ geliören, bestimmt; durch die so erhaltenen Punkte (ffy, Wj)

wird die Standlinie gelegt. Der Abstand der einzelnen Standlinien voneinander

ist gleich der Höhendifferenz im Hafiatab der Karte. Nur soweit die Projektion

drr Rtandlinien auf den Streifen von der Breite des Kartendurcliniessors fällt,

kommen die Standiinien für die Zeichnung in Betracht. Zu beiden Seiten der

Senkrechten auf der Symmctrielinie im Mittelpunkt der Standlinienkreise wird

die Abbildung der Standlinien spiegelbildlich gleich angenommen.
Geht die Standlinie h Jh dtirrli die Kartenmitt^ SO ist die Standlinie

h

bestimmt durch den Schnitt d«'r Kbcne:

— X «ros (h -]- J h) z eil» — J h) ->,- 1"'» ~ "^i" [ J h)j = U

und der Kugel:

In der orthographischen Projektion auf die X, Y-Ebene ist die Gleichung

der Standlinie h:

\ täo (h+ i h) ioe h 7 Vom
^

Bezeichnet man mit w den Winkel, den ein beliebiger Vertikalkreis durch

die Kartenmitte mit dem Vertikalkreis des Gestirns bildet, und mit a den Ab-

stand des Schnittpunktes des Vertikalkreises mit- der Standlinie h von der Karten-

mitten gemessen im größten Kreis» so Ist die Gleichung der Standlinie in der mittd-

abetandstreu«! Asimutalprojektion in einer Gleichung der Form enthalten:

(f IT ih. Jh. w).

Aus der Verbindung der Gleichungen:

resultiert die Gleichung der Standlinie h, die von der Kartenmitte um Jh entfernt iet:

cosff =
,
— ^— • (sin h sin (h -r J h) -t-

<y»(hH ih)oo»wy eoi*Ji- co8-\h -f Jh)sin- w|.

Durch Vergleich der durch diese Gleichung; gegebenen Projektion der Stand-

linie h, die nicht durch die Kartenmitto geht, mit der der gleichen Höhe h ent-

sprechenden Standlinie, die durch die Knrtenmittc geht, gewinnt man ein ürtdl

über den Fehler, der aus der einheitli« hcn zeichnerischen Projektion resultiert

Die zeichnerische Gi-ölle u^, kann ^TÖlier als der Halbmesser der Karte sein; die

Große a, die nur bei der Febleruntersuchung eine KoUe spielt, variiert zwischen
0^ und dem Wert des Halbmessers der Karte. Die Größe ih kann positiv oder

negativ sein, je nachdem ilie Standlinie h vom Mittelpunkt der Standlinienkreise

aus rreselien jenseits dei- Mitte der Karte oder zwischen dem Mittelpunkt der

Standlinienkreisu und der Karlenmitte liegt. Wird mit (ih)' die Distanz zweier

Punkte der o-o-Standlinie und der der gleichen Höhe entsprechenden «r-Standlinie

bezeichnet, die als Schnittpunkte einer Parallelen zui Symmetrielinie mit den

Standlinien gegeben sind, so ist der Unterschied der Gröl5e ( J h)' gegen den

Abstand der Standiinien in der Symmetri^linie J h der Fehler der einheitlichen

Projektion der Standlinien:
J» h ^ (J h)' — i h.

Der Fehler ist in dieser Definition direkt wie ein Fehler in der beiiba< hteten

Höhe gedeutet; von der Veränderliclikeii der Krünunung der Standiinien bei

der Projektion kann in erster Näherung abgesehen werden. Die Ghröfie (Jb)'

ist gleich aoCOSWo— acosw.
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Um für einen unter dem Positionswinkel w liegenden Punkt der Stand-
linie h, die von dt^r Kartenmitte den Abstand J h hat, den Fehler zu be-

stimmen, berechnet man zunäciist aus der Gleichung:

cMa = - .- — ^- - .-(flinh8ii)(h4-^b)-|-
co8Sw(l+tg»wianMl»+ 4h))^

CO0 (h+ J h) cos w ) cöä>&— c(M^(& ^Td h) üüi* w)

die Distanz a, wobei zu beachten ist, daß a kleiner, höchstens gleich dem Halb-
messer der Karte ist. Zu dem Punkt {a, w) auf der a-Standlinie wird der au-

gehörige Punkt (a^, Wq) auf der ao-Standlinie durch die Gleichungen:

. , 1 «'OS- h

bestimmt. Damit ist dann (J h)' und J- h gegeben.

Der Fehler i^h ist eine Fonktion der Größen h, ih, w; der Maximalwert
von J-h ist durch die Auflöeung der drei Gleichungen:

bestimmt, wobei noch die Bedingung zu berücksichtigen ist, daß a kleiner,

höchstens gleich dem Halbmesser der Karte ist.

Die Bedingungsgleichungen für das Maxiraum der Verxerrung A-h sind

sehr kompliziert f^^ebnut. Durch induktive Betrachtung kann man dem {zestcekten

Ziel in bequemerer Weise nahekommen. Die aQ-Standlinie, die der Höhe h = O'^

ente^in-icht, ist eine gerade Linie, die senkrecht zur Symmetrielinie steht. Aus
Symmetriegründen sind für zwei an der a^'^tandlinic gespiegelte Punkte der
ff-Standlinien, die zu zwei dem absoluten Betra<,'e nach gleichen Werten J h ge-

hören, die Verzerrungen die gleichen, nur von entgegengesetztem Vorzeichen.

Die GrdBe (^h)' ist für die Punkte des Randkreises der Karte streng gleich— bcosw. Jh weicht um den Fehler J-h von (J h)' ab. Die Standlinie h = 0'^

ist typisch für die in der Praxis vorkommenden Standlinicn, da die den mittleren

Höhen entsprechenden Standlinien in der Projektion nur schwach gekrünmit
sind. Bei den Standlinicn, die einer von Null Terschiedenen Höhe entsprechen,
tritt insofern eine TJnsymmetrie ein, als zu zwei an der Senkrechten zur Symmetrie-
linie in der Kartenniitte ^jespiefjfelton l'uiiktfMi der Karte ungleiche Werte Jh ge-

^ehören; dabei ist der negative Wort von J h absolut genommen kleiner als der
positive. Diese Unqrmmetrie nimmt mit wachsender H^e au. Die maximale Ver-
schiebung J h eines Punktes der fr

,
Standlinie nach dem entsprechenden Punkt

der a-Standlinie ist für die Standlinie h — 90^^— b, wo b der Halbmesser der
Karte ist, in erster Annälierung für alle Positionswinkel w konstant gleich b;

von der Verzerrung der Standlinien bei der verschiedenartigen Projektion ist

hierbei abgesehen. Den Standlinien, die den Höhen h = 90- — b l)is h —- 90^

entsprechen, gehören die gi'ößten Verzerrungen an. Die Endpunkte dieser Kurven,
di0 sich von Halbkreisen nur wenig unterscheiden, liegen nahezu auf den unter
den Positionswinkeln w„ = j;;

45"^ gegen die Symnietrielinie geneigten Geraden.
Die maximalen Verschiebungen J h finden für die Endpunkte der Kurven statt

und sind in roher Annäherung gleich b sin w — b cos w, wo das positive Vor-

zeichen von bain w für positives w gilt, das negative TOTx^ohen für negatives w;
derPositionswinkelw ist für jede Standlinie, die einer Höhe zwischen h= 90^—b und

h = 90° entspricht, durch die Gleichung sin w » +—g— bestimmt (für positives

Wo ist w ein positiver stumpfer Winkel, für negatives w«, ist w ein negativer
stumpfer Winkel).

Für die Standlinie h = 0"^ ist der Fehler A- h numerisch bestimmt; für

die Standlinien, die von Null verschiedenen Höhen entsprechen, sind die für die

Berechnung bestimmten Formeln gegeben.
Die r;, -Standlinie ist für h 0 eine gerade Linie, die senkrecht zur

Symnietrielinie steht. Der Positionswinkel Wq ist konstant gleich + 90°, beziehuugs-
weise gleich — 90°; die Distanx variiert iwiaclien den Werten CP bis b. Die
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<ion runktcn (a„, + 90 ') auf der fTii-Standlinie entsprechenden runkto auf d<'r

fj-Slandlinie, die auf dem Handkreis der Karte liej,'en, haben die Distanz b und

die Positionswinkel w, die gegeben sind durch die (Jleichung: sin w = + ^" I
das

positive Zeichen gilt für Wg = + 90 , da» negative für = — 90 . w hat zwei

Werte, die siob in 180*^ ergfinzen und die den an der ff^-SUindlinie gespiegeltoi

Punkten dee Randkrelscs der Karte angehören. Die Orö8e (ih)' iet gleieh —b oosw;
ib beetimmt sieb aus der Qleicbung:

coab SS • , ;• \ . , CO« ihcwwll — co8?Jh«in«V
CM'W -|- IUI* «r MO' d h '

die nacb Potenzen von sin A h geordnet eine Qleicbung 2. Grades in sin- A b ergibt

:

MI»« i h+ Mn3 J h " , „
, . u • , =0.

1 — Mii^ b Mir « l- sm-bsiii-w

Zwei Wurzeln der Gleichung sind reell und haben entgegengesetztes Vorzeichen:

Hin' b poiß w
flin'lisin-w

die beiden andwen Wurzeln:
-in J h i ctiT w

I
• 1

sind rein imaginär. Die Differenz (Jh)' — Jh gibt den Fehler J h. In dem
folgenden Schema sind für die Punkte (w^ = + 90^; = O«', 1^ 2°, 99, 4° 5^
CP, 7", 7''.5) dfM' Standh'iiic bei cineni KartcndurchiiKvspr von l'» Breitengraden

die den zugehörigen Punkten des Kandkreises der Karte entsprechenden Größen
w, ih, (ih)', i-h zusammengestellt:

h = 0°; b »= 7»^; =
9p 0° P 20 ! 4-

W löO'.O 172.3 \:,{\ A 147^.8

Jh TO 30* <r'J' 7" LT,' i'm; 7 i:v :)L»".s <; .72' 4S".r, r,- 21' W.:>
(J hV 7« 30* 0".0 73 25' Ö8".a 7=" W 42"ji 0= 02' 2ri".Ü 6" 20* 39".4

A»h ±0".0 — 2".7 — 10".5 -22".« — 37".l

Oo 50 6' 7'' 70,5

w i:n .2 r_'i;-.!> iiF.o !ki

Jh ].')".s 4^ :K>' .V.C'.I 2° 42' 21".S n'

(Jh/ ö»* 3.V 24".(} 40 sc 0".Ü 2° 41' ,S3";< ü- O' i> .n

J-li — .')1".2 — .W.4 — 48"..i 4 «r.U

Soll der Positionswinkel w bestimmt werden, für den die Verzerrung J- 1 hn n
^ j**

Ii

größten Wert annimmt, so ist: = 0 zu bilden. Der Positionswinkel w, für

den das Maximum von i'-'b eintritt, ist dann (bireh die Gleichung:

, I
' b -t- »'in l> b

Bin w =s l - •
, . ,

.

f b sin- b

g^eben; die maximale Verzerrung i'h ist danach gleich (ih)' — ih, wo
(i h)' = — b cos w und

. I -in- 1) f.K- w , .

«n 4 h =^ ,
, , ist.

Für die Kartendnrchmesser 2b =s 6% 8°, 10 \ 12% 14°, 16°, 16% 18 ,
20°

sind die Größen w, ih, (ih)', i-h, welche maximalen Werten von i^h ent-
sprechen, zusammengestellt

:

12.")-.2 Ij:. .2

;i- 2S' i".r» 4- 2' 48".r»

:t- 27' 31"^ 43 2' 0".2
_:j0".5 — 48".4

12.-.'. I

.". 17' Jl

.'i- 44' .>Ü '.'.>

— 2' 21".«
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h ;( 4"
\v 12.-1.2 12.". 2 12:. .2

J Ii 1 4:t' :,A".i 2 ' IS' :m".!> W l.V'.S
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Für eine Standlini^ die einer von Null verBoliiedenen Höhe entsprieht, be-

stimmt sieh die zu dem Positionewinicel Wg g^örige Distanz üq aus der Gleichung:

Der Poeitionswinkel des dem Punkte {c^, w«) zugeordneten Punktes (b, w) auf

dem Randkreis der Karte ist durch die Gleichung sin w = .^^^ gegeben. Da-

mit wird die Grüüo (ih)' gleich Co cos — boosw. Jh bestimmt sich durch
Aoflösung der Gleichung:

oMbss.-- ..V.,
,

, . ls^nllMnOi+ill)+
CO« (h -{- ^ w ]' coe* h — co«^ (h+ J h) »in- w )

<iiü güol'Uuet nacli Totenzen von sia (h + J Ii) eine (ileichung vierten Grades in

•ia (h + i h) ergibt:

«ui< (h -4- 4 h)— V . ,—^.-.T rfii»{h+ Jh)4- - - —^

—

.-^-s-sü Mn*(h4-4h)
' 1— «in-irrin*b ' ' 1 — am» w «n* b ^ *

'

2 wn h CO» bete- w
,

cte* w (ccw' w «in^ b— «ia'k)

1— sin»waui-b ^ ' 1— mui- w sia» b *

Von den vier Wurzeln dieser Gleichung mfissen zwei reell und zwei imaginär
sein. Mit den (irößen J h und (J h)' ist dann auch <1< r Felder J- h bestimmt.

Die unrichtige Einsteilung und Ablesung am Instrument gibt einen Fehler
m der Höhe (Jh) und im Azimut (iA); durch die Größe des Instrumentes und
durch den Maßstab der Karte ist die höchst erreichbare Genauigkeit bestininit.

Die rein instrumentellen Fehler, die exzenlrischo Lage der Kartonmitte zum
Drehungsmittelpunkt des Ringes und die unrichtige Montierung des Standlinien-
streifens, lassen sich bei exakter Ausführung des Instrumentes fast ganz ver-
meiden. Wenn mit R der Halbmesser dos inneren Rin<jes, mit e der Abstand
der Kartenmitte vom Drehungsmittelpunkt des Ringes bezeichnet wird, so ist der
ans dem Exzentrizitätsfehler e resultierende Einstellungsfehler im Azimut, aus-
gedrfickt in Teilen eines Grades, bei der Azimuteinstellung A:

JA — 57^ -g »in (A — Ay)

.

Der Winkel A„ ciitspricht der .\blesung am Azimutkreis, für die J.\ 0
ist. Der Exzentrizitätsfehler wird eliminiert durch die Einstellung an zwei ein-

ander gegenüberstehenden Marken derart, daß das Mittel der Ablesungen die

wahre Einstellung' f^ibt. Der Fehler in der Montierung des Standlinionsti t ift ii-

beruht einmal darauf, dalt der Niill:tl)lesnntr am Aziiniitki-eis nicht die Null-

stellung der Karte zu dem Standlinienstreifen entspricht, das ist also gleichfalls

ein Fehler im Azimut. Andererseits wird die Symmetrielinie des Streifens nicht
durch die Kartenmitte gehen. Dieser Fehler geht praktisch wegen der für

mittlere Höhen bestehenden schwachen Krümmunj.,' der Standlinien ganz un-
merklich in die Ortsbestimmung ein; für die Staiidlinie h — 0' ist der Fehler
^'lei< h Null, weil die Standlinie in sich verschoben wird. Die Fehler in den Ein-
?tellungselementen des Instrnnipntes lassen sich, wie SChon eingangs erwähnt,
einem Fehler in der beobachteten Höhe gleich setzen.
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Das Koreanische Meteorologische Observatorium.

Sturm- und Wettersignale an der koreanischen KUsteJ)

illicr/ii Tut«'! 7 )

Die von der japanischen Hegit.>rung bei Heginn des russisch -japanischen

Krieges im März 1904 ins Leben gerufenen nieteornlogischcn Einrichtungen m
Korea und der Mandsehurei sollten /.uiiäclist nur militärischen Zwecken der

Armee und Marine dienen und waren daher alle an der Küste errichtet. (Chemulpo
[CheniurupoJ, Fusan, Wunsan, Mokpu, Sungchin und Yongampu.)

Am 1. April 1906 wurden die koreanlsohen meteoroU^ischen Stationen tod

<len niandsehuriselien <:etrennt. Letztere wurden dem (Jeneral-Gouverneur von

Kwangtun;.' unterstellt, während die ersferon um die Stationen Seoul, Taiko und

I'yong-yanjr vermehrt und der < ieneral-Kesidontur zu Korea, mit ChemuI|>o als

Zentraianstalt zugeteilt wurden.
T)ui-c!i eine Kaiscrl. japanisrlic ViTd-iInunj: vom 1. April 1907 wurde «He

Organisation für die koreanischen meteorologischen Einrichtungen festgelegt und

der Oberaufsieht des Ministers fOr Landwirtschaft, Handel und Industrie unter-

stellt. Das Personal des Observatoriums ') besteht ans 1 Direktor, 3 Meteorologen,

21 Assistenten, 2 Sekretären. Der Wirkuii<,'skr('is sowie die dienstliche Tätigkeit
' dieses Personals ist durch die gleiche Veroninung geregelt.

Das Meteorologische ZentraloheerTatorium, auf einem fiber 10 Hektar
großen (irundstücke, befindet sich auf dem Ilü^'el Mepoguche zu Chemulpo in

29' N-Br. und 126 32' O-Lg. v. (Jr. 70 m über dem Meere. Seine Tätigkeit datiert

vom 10. April 1904. Als Aufgaben sind ihm gestellt: Beobachtung der nieteoro-

logi.schen und seismischen Ersehoinungeo, Wettervorhersage. Sturmwarnungen,
Erörterung und VeröffentlichniiL^ der gemachten Beobachtungen und Zeit-

meltlungen. Es besteht aus einer Beobachtuugs-, einer Untersuchungs- und einer

Sekretariatsabteilung. Ihm unterstehen die folgenden Nel>enstellen

:

Ort N-Br. O-Lg.
Hübe
üb. d.

Meere

lie^iiin

Tiiii^r-

keit

tJrl X-Br. 0-L«.

i

H..li.'

üb, .1

Be^DB
aeiner

'ITitig-

keii

Fnsan ...

.Sx)nl ....
Pvong-rang

.

r> 7' 12:1 :.'

37^ :u' i2(i :>s'

39^ 1' I20 41'

IT) III

.! in

:51i III

30 IQ

'.». l.llXtl

in 4.1!K*I

1. in, l<»o7

i./J.ltf07

Taiko ....
Mokpo . . .

^

Songehin . .

Yongaupo .

3.-.^ 12s^30'

31 r 12t) 20'

40- Ur 12!» 11'

39-^ 56' 1 1240 22'

1

30 m
28 ni

1 III

t> lU

7./1.1907
2.-)..3.1 »IM

13.'.').H*ü

1./5.19W

Jede dieser Netienstellen sendet Wetterdepeschen, monatliche und jährliche

meteorologische Ergebnisse, Sturm- und Qewitterberiehte usw. an das Zentral*
Observatorium.

Aulierdem liilden Militür-Krankeuhüuser, Leuchttürme und noch einige

andere Orte Agenturen, welche Monatsberichte erstatten.
Das Zentralob.servatorium, wie auch die Nebenstellen sind mit einem

modernen, erstklassigen Itistrumentarium ausgerüstet. Beobachtet wird in

Chemulpo und auf den Nebenstellen Fusan und Wonsan sechsmal täglich unil

zwar um 1 ^ 5' ,'', V und um 1»/«*, ßVa*. SVa* N nach Korea-Normalaeit
(Zeit des 127.5 ' Meridians ( ) v. (Jr.). .\lle übrigen Nebenstellen beobachten nur
dreimal täglich, nämlich um 5'/^'/ V, l^^^^ und Q'/a*

Das Stationsnetz des Observat(niums hat sich seit dem April 1904 all-

mählich so erweitert, daß zur Zeit auBer den dreimal tägÜehen Wetterdepeschen
der koreanischen und mandschurischen Stationen auch um 0»? V jn5>ani.-;cher

Zeit (Zeit des 135. Meridians O v. Gr.) die Sammeldepesche der 38 japanischen
Stationen tmd außerdem täglich zweimal oder dreimal die Wetterdepesohen aus

'» Nach »hciciUiti<.il4iiKiirs ol the Kureaii Mctwiolüicical Oiwcr^atorv* Vol. l.

*) und mdü drr NrbciiDtelk'ii.
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Tientinnf Tsingtau, Chefoo, Zikawei, Shanghai, Gutzlafi, .Nunking, Hongchow,
Hankow, Shashi, Fooebow, Amoy, Hongkong und Manila eingehen.

Die Depcsclien aus Korea und der Mandschurei gehen sofort nach Ein-
treffen als Samnieldepesche an die Nebenstationen um dort als Material für die

(trtlidi« Wetterprognose Terwendet ni werden. Das Znsammeiietelleii der Wetter-
defMschen erfolgt ganz ähnlieh irie bei uns auch gebrauchlich.

Zur Wettervorhersage werden auf doni Zentralobservatorium, wie auch
auf den Nebeustatiunen die Wetterdepeschen sofort in der üblichen Weise in die

Wetterkarten eingetragen und zur Aufstellung der drtliehen Prognose, die von
öV,.'? V bis zur «gleichen Stunde des folgenden Tages gilt, verwendet. Die Prognose
wird alsbald den Behörden, Zeitungen sowie vielen Instituten mitgeteilt und dem
Publikum N durch Flaggensignale bekannt gegeben (vgl. Taf. 7).

Kür Stiirmwarniiniren ist Korea in 9 Bezirke eingeteilt, und zwar in: Osten,
Westen, Süden, Norden, Nordosten, Nordwesten, Südosten, Südwesten und Zentruni.

Droht einem dieser Bezirke stürmisches Wetter, so wird er sofort vom Zentral-

obmnratoriuni gewarnt und dann dort das entsprechende Sturmsignal gezeigt.

Auch äan ungewarnten Nebenstellen geht die gleiche Sturmwarnung zu, damit
sie auf der Hut sind.

Außer diesen lokalen Öturnisignalen werden an nachstehenden Orten an
besimderen Signalmasten noch Sturmsignale mit 6 Signalen gezeigt, wdohe Beob-
•ehtungszeit, Lage, Zugriehtung und (Je.seliwindigkeit einer Depression angeben,
die sich an irgendeinem Orte im fernen Osten gebildet hat.')

< 'heniulpo .

Orumi-Iiiid
FuMn . . .

WoouD . .

Chinampo .

Molcpo . . .

SonjTfhin . .

Yon>r!ini|xi .

:t7

:{•)

:{9'

2'.»'

6'

sr

38° 44'

340 47'

40^ IG'

120° 37'

12»; :$.')'

i2i>- :}'

127=' 20'

12i*3 18'

11'

1 j I
22'

21.S m
l.-t.S

13.1 .

lO.U «

9.1 «

6.4 <

12.7

.laiiiiui'

.luijiiai

•Vpnl

Oktober
Januar
Juni
.laiuinr

M:ii

1900
v.m

190G
1906
i!>or.

Zeitmeldnngen. Vom 1. April lüOtt ab gilt für Korea die Zeit des Meridians
127° W Ost von Greenwich als NcH^alzeit Um 12* mittags wird die Z^t vom
Chemulpo- Zentralobservatorium aus telegrapliisch an alle Verkehrs- und Ver-
waltungsbehörden, Postämter usw. des ganzen Landes gegeben. Ein vom Hofe
des Observatoriums aus abgegebener Kanoncuschuli gibt ebenfalls die Mittagszeit
•n. Die Zatbestimmungen fflhrt das Obswvatorium durch Sonnenbeobachtungw
mit dem Sextanten aus. J. Beicht.

Nikolajewsk.

Xarfi FrnL'ilK'jr<ii Nr lT:;.") <!»••. Kupt. <" II i n r iclisc n . I). Kllcn Itii kiiiciv . vniu .Tiiiii I'.W>: Nr. ;!'i27

da» Ka|.t. .\. I,..Iir. tii;t'l. I). Kiaii.-ii < . vom nktnlu-r 1903; Nr. IlltS ik-s Kapt. \V. K

n

-- im 1 a h 1

.

vom .Iiili U)(jtj; iinoh liiiom Bericht im inetcoroiogisthcn Tn^rcbuch des Kapt II. Pape,
Willi Uukniers^, vom .Juni 11)' »7. Krgitnzt nach deutschen und cngliiwlien (^Hillen Hrit. Adin-

Kit. Xr. 2405, The Kuril Islands: Nr. 2:ts8. Soa of Okhotok: Nr. :t341, (iult uf '£maty, Southern
*«et; Nr. 3^0, Oulf of Tartarr, Northern Sht-et: Nr. 2«W0, Stmit of Tartur>^ aral the Entrancc of
ike .\lD1ir River; Nr. Hil. River .\imir froni the KnlniiH-c U< 'rclimirnik l'oint

; .Vf. 8fi2. Kivnr .\mur
fruiii IVliiiurrak l'oiiit ii> (iraiid Duke Alixaiwli r L^IuihI«,

Nikolajewsk liegt anv linl<en Ufer des Flus.ses Amur, etwa 26 Sm oberhalb
Miner MAndung. Der Hafen ist von etwa Ende Mai bis Ende Oktober für die
Mnffahrt offen, in der übrigen Jahreszeit sind der Fluß und scino ZuLränge
durch Eis geschlossen. Schiffe mit weniger als 4.:J m Tiefgang können bei Hoch-
vaiser durch das südliche Fahrwasser (South Channel) einlaufen, Schiffe mit

>) Vgl. Ann. a. Ujrdr. luw. igOH, Hl 7.

Digitized by Google



86 Aniukn dar H^drognphie und Maritimeo Ifoteorolo^ Februar 1911.

gröUerom Tiefgang müssen vom Norden her durch das nördliche oder Newelski-

Fabrwasser einsteuern. Die geographische Lage der Kathedrale der Stadt ist

nach der Brit. Adm-Krt. Nr. 862 53^ 8' N-Br. uikI I U) 43' O-Lg. Die MifiweisUDg

für das Jahr 1910 beträgt 8.5*^ W, die jährliche Änderung -j- 2'.

Allgenielnes. Der Amur- Fluß oder Sachalin Ula entsteht durch die

Vereinigung des Argun- Flusses mit dem Schilka- Flusse bei dem russischoi

Dorfe Ust-Strjelka auf 53 30' N-Br. und 121= 28' O-Lg. am Noidende des

Chiugangebirges. Der Fluß bildet im östlichen Lauf bis oberhalb Albasin,

dann in nach 080 gerichteter Strecke bis zur Bnreja•Mündung, und nnn nit

einer großen südlichen Biegung den Grenzfluß der Mandschurei, wobei er bis so

47 ' 48' N-Br. hinabkomnit. Von liior aus fließt er in einer jähen Wendung wieder

in nördlicher Richtung und nimmt vom Süden her die Flüsse Sungari und Usuri

auf. Er mündet späteir unterhalb Nikolajewsk zwisehoi den Hnken Pronge und

Tabakh in den Golf von Amur. Die Länge des Stromlaufes mit EinadünB des

Argun beträgt 4478 km.
Die Zugänge zum Amur bildet der zwischen dem Festlande und der

Insel Sachalin hindurchffihrende Tartaren-Sund, dessen südlicher Teil Tartarea-

Golf und -Straße, der nördliche Golf von Amur genannt wird. Für vom Süden,

vom Japanischen Meer kommende Schiffe kommt die Tartaren -Straße und der

Amur-Golf, für vom Norden durch das Ochotskische Meer kommende, der Sachalin-

Golf und der Golf von Amur in Betracht. Die Tartaren-Straße ist die Fort*

Setzung des Tartaren-Golfes und zugleich das Bindeglied zw^ischen letzterem und

dein Aimir-Golf. Die an und für sich nicht sehr breite Straßp wird immer

enger, ju mehr sie sich dem Anmr-Golfe näliert, wo sie zwischen Kap Lazareva

nnd Kap Pc^bi nur etwa 4 Sm breit ist. An beiden Seiten der Strafie erstreckoi

sich von den K&Sten Bänke, die das Falirwasser sehr einengen. Der nördlich

von der Straße gelegene Amur-Golf ist in N—S-Richtung 70 Sm lang, seine

größte Breite beträgt 25 Sm. Diese ganze große Fläche wird fast vollständig

von Sand- und Scblickbänken ausgefüllt, so daß nur sehr enge Fahrwasser für

die Scliiffahrt übrig bleiben. Es sind dies das enge Sachalin-Fahrwasser und

die beiden Fahrwasser nach dem Amur-Flusse, Ersteres führt von der Tartaren-

Strafie aus sunichst an der Westseite des Golfes entlang, biegt darauf nach N
und NNO, und führt dann mehr in der Nähe der Westküste der Insel Sachalin

qner durcli den Golf von Amur l)i8 in den Golf von Sachalin. Das südliche Fahr-

wasser (Southern Channel), das auf etwa 34' N-Br. von diesem abzweigt,

führt nach dem Amur-Flusse. Das nördliche oder Newelski-Fahrwasser ffibrt

vom Golf von Sachalin aus an der Westseite des Anuir-Golfes nach dem Amur-
Fluß. Der Sachalin-Golf bildet den südlichsten Teil des Ochotskisolieii Meeres

und seine NO-Grenze ist beim Kap MarjaiUf das Nordeude der Insel Sachalin.

Laadnarken. Die Küste von der Gastries-Bucht bis Nikolajewsk ist im all-

gemeinen hoch, steil abfallend und dicht bewaldet. Kap Ekaterina und NevelskagO^

eben südlich von 52" N-Br. gelegen, sind steile, a)»st hfissige und dicht bewaldete

Huken, von denen die erstere einen weißen Küslenabhang zeigt. Weiter hördlicb,

etwa 8 Sm westnordwestlich von Kap Lazareva, befindet sich ein auffilliger

sandiger Bergrutsch. Etwa 13 Sm westlieli von der Pronge-IIuk an der ^^lul-

Seite der Amur-Mündunir erhebt sieh der 990 ni hoho Berg Markram, und 12 Sm
südöstlich von diesem der 4:3U m hohe Berg Dschaorö, die beide beim Einsteuern

in das südliche Fahrwasser als Landmarken in Betracht kommen. Die gegenübtf*

liegende Westküste der Insel Sachalin ist sandig und niedrig; sie kann von

Seliiffen, die das gewölinliehe, an der Westseite des Golfes von Amur entlang-

führi'ude südliche Fahrwasser benutzen, kaum gesellen werden. Eine Ausnahrae

hiervon bildet der 643 m hohe Berg Enguich, der etwa 18Sm ostnorddstlich vom
Kn)! Pogobi liegt und eine t^ute Landmarke bildet. F.heii südlich VOn die861B

Kap befindet sich auch ein benierkenswurter samliun'r Erdrutsch.

Für von Norden her den Golf von Amur ansteuernde Schiffe dient Kap

Elizabeth, der nördlichste Ausläufer der Insel Sachalin, als Landmarke. Das

Kaj) ist eine hohe Felsenmasse und bildet den Abschluß einer Gebirgskette. Be-

merkenswert erscheint das Kap durch eine Reihe bober Felsenspitzen, auf denen
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weder Bauimvuohs noch sonst irgendwelche Vegetation zu bemerken ist. Vom
Norden aus gescheu erscheint das Kap wie zwei zerklüftete Iluken, von denen
die westliehe aiu lauter Felaenspitsen besteht. Etwa 18 Sm westlich von Kap
Elizabeth liegt das etwas niedri<;ere Kap Mary, das aus einer Hügelkette von
ungefähr gleicher Höh«' endet. Das Kap fällt allmählich nach See zu ah, wo
es mit einem jähen Abhang abschlielit, von dem aus sich ein Riff auf beträcht-

liehe EntfernuDg nach See zu erstrecken scheint Die Nordwestküste der Insel

Sachalin ist zerklüftet und meist überall von gelblicher Farbe. Berge und Täler
wechseln miteinander ab. Weiter nach Südsüdwest zu wird die Küste aber wieder
niedrig und sandig, und man sieht nur hier und da einige für sich alleinstehende,

abM* malerische Sandhfigel. Zam Ansteuern der Nord-Reede im südlichen Teil

des Sachalin-Golfes dienen der Ber^^ Meiishikova auf dem gleichnamifjen Kap
südlich von der Langr-Insel, die 21 m hohe weiße Bake auf dem Südende dieser

liitiel, sowie die nördlich davon auf 53^ 26.7' N-lir. und 141 24.3' 0-Lg. ausgelegte

Olockentonne als Landmarken.
Die Fahrrinne über die Barre sowie die Fahrwasser, die vom Norden und

vom Süden nach dem Amur-Flusse führen, wie auch das Sachalin- Fahrwasser,

sind durch Baken und Tonnen gekennzeichnet, von denen die letzteren jedoch
nur im Sommer ausliegen, wenn die Fahrwasser frei von Eis sind.

An-Hteueninff. Nach Nikolajewsk bestimmte Schiffe, die vom Süden kommend
zum Ansteuern den Tartaren-Golf benutzen, müssen zunächst die Castries-Bucht

in der Tartaren*StraBe anlaufen, um dort einen Lotsen für Nikolajewsk an Bord
XU nehmen. Von hier aus führen die in der Karte eingeselchneten Kurse bis

zum Kap Pof^obi an der Südeinfalut zum Oolf von Amur, wobei die im Fahr-
wasser ausgelegten Tonnen als Leitmarken dienen. Man bleibt hierbei östlich

on der Fox- ^er Glascnapa-Bank und der südlich davon gelegenen 4.1 m-Stelle.

Man sollte in angemessenem Abstände die Bänke und Untiefen passieren, die an
beiden Seiten des Fahrwassers der Küste vorgelagert sind. Dio Baken, die an
der östlichen Kante der Untiefe nördlich vom Kap Newelskoi (Nevelskago) und
am Rande des flachen Wassers vor dem Kap MuraTeva stehen, bleiben an B-B. •

Sind jedoeh infolge von Nebel oder unsiohtigwi Wetter die Landmarken des
Fahrwassers nicht zu sehen, so muß man ankern und warten, bis es wieder klar

geworden ist. Die Wassertiefe im Fahrwasser beträgt fast überall 9,1 m und
mehr, nur an einigen Stellen findet man 8.2 bis 6.4 m Tiefe. Diese Wassertiefen
sind aber für Schiffe genügend, die von hiw ans den Hafen von Nikolajewdc
anlaufen oder die durch das Sachalin-Fahrwasser nach Norden steuern wollen,

da sie das nach dem Amur führende südliche Fahrwasser nur mit weniger als

4.8 m Tiefgang passieren können, und im Sachalin-Fahrwasser an manchen Stellen
auch nur 4.9 m Wassertiefe vorhanden ist. Die Betonnung des Fahrwassers
zwischen der Castries-Bucht und dem Kap PoL'obi bestand während der Schiff-

fahrtszeit 1908 nach Angaben der N. L S. vom Jahre 1908 aus weißen Tonnen,
die in der Mitte des Fahrwassers ausgelegt waren; nach der Brit. Adm-Krt.
Nr. 2650 sind die Tonnen karriert.

Ist man in der Nähe des Kaps Pogobi angelangt und sieht die nördlich
vom Kap Lazareva gelegene Ogbi-lnsel frei vor sich liegen, so halte man mit
nordwestzuwestlichem Kurse auf die bei der Insel ausgelegten Tonnen zu. Segel-
schiffe müssen hierbei auf der Hut sein, daß sie bei Flutstrom nicht in das Fahr-
wasser hineingesetzt werden, das ö.stlich von der grollen Bank enthing führt, die

nördlich vom Kap Lazareva liegt. Von der Nähe dieser Tonnen führt das Fahr-
wasser im weiteren Verlaufe zwischen der Spierentonne auf dem Steerte, der sich
von dem Südende der Oirbi-Insel ostwärts erstreckt, und der roten Tonne an
der Südseite der U m-Slelle östlich von der Insel hindurch. Hiernach steuere man
etwa rw. 822® (mw. NNW ^gW)- Kurs 2 Sm weit, passiere nördlich von den beiden
weißen Stangenbaken, die am Rande des Flachs an der Südseite des Fahrwassers
stehen, und halte dann mit rw. :?01 ' (niw. NW\'oW)-Kurs (nach der Karte rw. :?03"

(mw. NW74W) auf die Tonne zu, die ostnordöstlich von der Chakmut-Insel im
Fahrwasser liegt. Hat man die Tonne erreicht, so bringe man die beiden
weißen, pyramidenförmigen, auf dem Festlande südsfidöstlich von der Insel
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Chakmut stehenden Baken in rw. 198" (mw. SSW \W)- Peilung achteraus in

Linie und steuere mit entgegengesetztem Kurse nach der rot und weiß senkrecht

gestreiften Tonne, die etwa querab von der Pilganiif-InBel liegt. Die rot imd

weiße Stangenbake, die ungefähr H' ., Sni siidlich vom Ostende dieser Insel steht,

bleibt hierbei an B-B. Von letzterer Tonne führt nach der Karte der rw. 359

(mw. K ;g(J)-Kurs nach der Tonne Nr. 1 an der Südeinfabrt des Sachalin-Fahr-

wasserSi wo dann Schiffe entweder in das nach der Amur-Mfindnng führende südliofa«

Fahrwasser einbiegen, oder im Sachalin-Fahrwasser weiter nach Norden steuern.

Sachalin-Fahrwasser. Dieses Fahrwasser wird von den vom Süden

kommenden Sohitfen b«iutzt, die 4.3 m oder größeren Tiefgang haben, infolge-

dessen das südliehe Fahrwasser nicht benutzen können, sondern durch das

Newelski -Fahrwasser in den Amur einlaufen müssen. Die ^^eringste Tiefe ini

Sachalin-Fahrwasser beträgt 4.9 m (16'); es ist jedoch sehr eng und Schiffe

kommen in ihm, obwohl es betonnt ist, hSufig auf Grund. Die Betimnung d«
Sachalin-Fahrwassers besteht nach Angaben <ler N. f. S. vom Jahre 1910 bjoa

24 Tonnen, die mit den Nummern 1 bi.s 24 V>ezeichnet sind. Die Tonnen mit un-

geraden Nummern sind senkrecht schwarz-rot gestrichen und tragen schwarze

Stangen mit rot*schwanen Flaggen, die Tminen mit geraden Nummern sind

wagerecht schwarz-rot und haben keine Stangen. Die Tonne 24 trigt außerdem
einen pyramidenförmigen Aufbau mit Olocke.

Vom Süden kommende Schiffe steuern die Tonne 1 au und navigieren von

hier aus nach den Tonnen. Die Sehiffe mflseen sieh möglichst auf der Yer
bindungslinie der Tonnen halten, zwischen denen sie fahren. Bei 6V2 ni Auges-

höhe ist eine Tonne von der andern gut sichtbar, stellenweise sind sogar swd
Tonnen voraus zu sehen.

Naehstehend werden die Lagen der Tonnen im Jahre 1909 angegeben.
Da beim Auslegen der Detonnung im Frühjahr nebliges Wetter vorherrschte, so

können die Lagen der Tonnen später Abweichungen aufweisen. Die angegebenen
mißweisenden Kurse von Tonne zu Tonne werden sich jedoch nur wenig ändern

und zum Aufsuchen der folgenden Tonnen nfltxlich sein.

Tonne

Xr.

Tiefe Loge noch, der nusiscJieu

Karte 568
Mw. Eon Abstand in Sm

>henden Tonnem
1
üaseheD N-Br. von der vorhergi

1 6.1 52" 32.4'
V

14IO 2S.4'

1

2 1.9 - :l
30.2' 28.4' 3.9

Ü.» :!9.r j 27.8' N 3.0
4 6.r I2..V 2S.0' N ^ . ü 3.5

<;.i 44.r»' 28.4' NzOV,0 2.0 -

<) 7.:{ 4 47..T
1

2!).4' XXÖ
1

2.6
7 7.0 4'- 49.7' 82.4' NO 1 3.1

8 8.2 \ '
,

."»2.3' 3->.3' NO .1.1

9 9.1 .")
.-.:i,7' 1 :{s.9' ONO 2.6

Ii» 11 <; :>."),.; as.s' N(^ ' 3O l.r>

11 12 53^ 0.2'
1

37.Ö' NVgO ' 4.0
12 in < 3.2' 1

t

SO.T 3.2
Ii! IS 10 :).i>' M.V N/W ' \V

,
3.2

II U..') .s lÜ.t)'
i

NNO J) 4.9
ir> 'j.i ];;.«;

1

40.7' NzO " .0 3.0

lU 20 Ii |j.4' 45.7' ONO',0 1 3.5
17 18 10 IH.3' 1 40.0' 1.0

IK 18 ir. M3f
1

4:. : N V *

»

0.9
Iii '22 12 20.0'

1

\.\A' N/.W W ' 3.3

20 1

1

21.0' 1 ,31t.:.' NW ,\V 2.S

21 7.0 23.3' 1

3r>.4' NW«;,W
;

3.0
22 9.1 24.4' 32.5' 2.0
•2:\ 9.1 1

.'1 24.7' 1 27.8' \\ N\\' ' ., w :

:5.o

21 13.5
~

1 2t i, 7' 24.:v NW ,\ 2.'.'

AuÜenfahrwasser. Vom Süden kommende Schiffe, die ihres Tiefganges

halber zum Einlauten nach dem Amur das Newdski-Fahrwassw benutzen mfissNi,

tun besser, durch die La Perouse-Straße und östlich von Saehalin entlang zn
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fahren, statt das enge Sachalin-FalirwnsBor an der Innenseite der Inf^ol zu l)e-

niitzen. Es ist jedoch beim Entlangfahren an den Küsten der Insel Sachalin
gruüe Vorsicht geboten, da die ChrenEen der Insel in der Karte nur bis zu einem
gewissen Grade genau niedergelegt sind. Segelschiffe müssen aucli iK-iin Umfahren
des Nordendes von Sachalin in gutem Abstände vom Kap Elizabctli und Kap
Mary bleiben, um den stark nacii Osten setzenden Strom zu meiden, namentlich
da der auf See frisch webende Wind unter Land gewöhnlioh leicht nnd rer-

anderlieh ist. Nach dem Passieren des Kap Mary steuere man mit südsüdwest-

licheni Kurse den Sachalin-Golf hinunter. Koninit der Berg Menshikova auf dem
gleichnamigen Kap in Sicht, der bei klarem Wetter schon aus großer Entfernung
zu erkennen ist, so. bringe man denselben in rw. 180^ (mw. S^/^W)- Peilung nnd
steuere auf dieser sfldwSrts, um die Glockentonne Nr. 24 aufzusuchen, die als

nördliche Ansteuerungstonne sowohl des Sachalin- wie auch des Newelski-Fahr-

wassers dient. Nach dem Passieren dieser Tonne muß man rw. 151° bis 152°

(mw. SaO^gO bis &zO*f^O) steuern. Auf diesem Kurse erreicht man nach etwa
2 Sm gelaufener Distanz eine auf 6.4 m (3'/,2 Saschen) liegende kleine rot-schwarze
Tonne. Ungefähr 2 Sni rw. 155" (mw. SzO'/jO) von dieser Tonne liegt auf 7 m
(d^/g Saschen) eine große rot-schwarze Tonne mit Stange und Balltoppzeichen;

diese beseichnet den Ort, wo Schiffe, die ihres Tiefganges halber nicht über die

Barre und nach Nikolajewsk gelangen können, zum Leiohtorn ankern und Hoch-
wasser abwarten, Schiffe, die auf der Nord-I\eede ankern wollen, behalten den
rw. 180^ (mw. S74W)-Kurs so lange bei, bis die beiden etwa 8 Sm südlich vom
Kap Ck>lovacheva auf der Insel Sachalin stehenden Voskhovo- (Okhotsk) -Baken
in rw. 125*^ (mw. SO Y8 0)-Peilung kommen und steuern dann auf dieser Peilung

nach einem Ankerplatz auf der Reede. Der rw. 180° (raw. S*/^W)-Kur8 führt

westlich frei von der Bank, die die Nordseite der Nord-Reede bildet. (Siehe auch
Anko^latz auf der Nord-Reede.)

Vorsieht. Es wird hiermit auf die in der Brit. Adm-Krt. Nr. 2650 gemachte
Bemerkung aufmerksam gemacht. Dieselbe lautet: 'Diese Küsten sind sehr
mangelhaft vermessen und teilweise fäst unbekannt Diese Karte ist daher mit
grofier Vorsicht zu gebrauchen.«

Kapt. W. Rosendahl kam beim Kap Lazareva mit seinem Schiff an einer

Stelle fest, wo nach der Karte 11 bis 14 m (6 bis 8 Faden) Wasser sein sollten.

Leuchtfeuer sind auf dem Amur und in seinen Zugängen nicht vorhanden.
Über die Befeuerung des Tartaren-Sundes siehe »Leuchtfeuer aller Meere« 1911,

Heft VIII, Tit. XI Nr. 2(;51 bis 2666.

Lotsen. Zur Führung der Schiffe im Fahrwasser der Amur-Mündung ist

privater Lotsendienst eröffnet worden. Lotsenstatiouen befinden sich in Niko-
lajewsk, in der Castries-Bucht und auf Langr-Eiland. Alle Lotsen des Dienstes
sind mit besonderen Lotsenbüchern versehen, die die Unterschrift des Gehilfen

des Direktors der Leuchtfeuer und Lotsen des Stillen Ozeans und einen Amts-
Stempel tragen. Personen, die solche Bücher nicht besitzen, haben kein Recht,

Sehifife zu lot.sen.

Kapt. H. Pape mußte in der Castries-Bucht den Lotsen für den Amur
mit dem Schiffsboote von der Station holen.

Schleppdampfer sind in Nikolajewsk vorhanden, aber nicht au jeder Zeit

SU haben.
Quarantäne. Ärztlicher Besuch muß abgewartet werden, ehe mau mit dem

Lande verkehren darf. Oesundheitspaß wird stets verlangt.

ZollbehandhiBg ist gut. Es empfiehlt sich, die Beamten gut aufzunehmen
und zti bewirten. An Schiffspapieren werden Manifest, Meßbrief, Musterrolle

und Proviantliste verlangt.

Ankerplats auf der Nord-Reede. Kord-Reede heifit der Teil des Sachalin-

Golfes südlich von der Bank, die nordwestlich vom Kap (Jolovai lii va liegt.

Sebiffe finden hier etwa 6 Sm westlich von diesem Knj) Ankcrphitzc auf 7.:j bis

14.6 m Wasser. Geschützter ist der Ankerplatz vor dem Dorfe Tamlevo, das
etwa 4 8m sfidlich vom Kap Golovacheva liegt. Die Wasaertiefe auf der Reede
beträgt im allgemeinen etwa 9.1 m. Sie ist aber vielfach Änderungen unterworfen,

A...d.HMr.»w,,.i..Hftn. 3
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da das Eis, das im Winter die Reede auffüllt, wenn es im Frühling allmählich

schmilzt, Schlick, Lehm und dergleichen absondert, wodurch schon Bänke ent-

standen sind, auf denen nur 6.9 m Wasser stehen; tiefergehende Schiffe müssen

diesen Umstand beim Aufsuchen eines Ankerplatzes berücksichtigen.

Hignalstationeu befinden sich auf der Dschaorö- und der Prongö-lluk am
südlichen Fahrwasser zum Amui'-Flusse, sowie auf der Tschnirrach-Huk am
Flusse etwa unterhalb Nikohijew.sk. Die beiden erstgenannten Stationen haben

Fernsprechverbindung mit Nikolajewsk. Ebenfalls befindet sich eine SignalstatioD

am nördlichen Fahrwasser auf Laugr-Eiland.
Geseften. In Nikolafewsk tritt nur ein Hochwasser in 24 Stunden auf.

Der Tidenhub beträgt 0.:^ bis 0.5 m; doch sind auch schon 0.8 m Iieobachtet

worden. Die Hafenzeit für Kap Nevelskago und Lazarova in <ler Tartaren-

Strafie ist etwa 0^ 30"'i'^, doch für letzteres Kap verzieht sie sich bis zu 24 ; dies

hSngt wahrscheinlich von dem jeweiligen Winde ab.

Auf der ganzen Strecke zwischen der Castries-Blicht und der Dschaorö-
link in der südlichen Durchfahrt (South Channel) treten zwei Tiden in 24 Stunden

auf. Zwischen dem Kap Nevelskago und Muraveva ist die Morgentide höber

als die Nachttide. Beide behalten aber ihren höchsten Wasserstand bis eine

Stunde nach Hochwasser bei, um dann rai)ide zu fallen. Der Tidenhub ist mit

1.8 m Höhe beobachtet worden, or wird aber bei Springtide wahrscheinlich mehr
betragen; bei Kap Lazareva hat man schon 2.7 m festgestellt. In der Nähe

der Khagemif'Insel beträgt der Tidenhub nur noch 1.2 m und swischoi der

Dschaorö- und der Pronge-Huk 0.5 m bei südlichen und O.R V)is 0.9 ni bei

nördlichen Winden. Die Höhe der (lO/eiton wird aber im Sommer stark durch

Oberwasser des Amur-Flusses beeinlluiii, dessen Strom mit 1 Sm Geschwindigkeit

nach Süden setzt und sich noch in der N8he der KhagemiMnseln bemerkbar
macht, wodurch bei Fhitstrom Sfromkabbclinvj: in deren Um<r<'1>uiiL'- vcrursai^ht

wird. Im Golf von Amur findet man die höclisten Gezeiten im Frühling, wenn
der Schnee schmilzt, und im Herbst nach anhaltenden frischen nördlichen Winden.

Jedoch üben auch, wie schon erwähnt, die im Sommer häufig vorkommenden
Überschwemmungen des .\inur wesentliehen EinfluU auf den Stand der Gezeiten

aus. In der Tartaren-Straüe steigt das Wasser bei nördlichen Winden und

fällt bei südlichen.

Die (lezeitonströme laufen in der Tartaren-Straße und im Golf von Amor
in der Richtung des Haupt fahrwassers, wenn sie nicht durch Bänke oder andere

Fahrwasser abgelenkt werden; der Flutstrom setzt norilwärts, der Ebbstrom süd-

wärts. Die Geschwindigkeit der Geseitenströme beträgt bei der Gastries^Buebt

2 Sm in der Stunde; sie nimmt in der Nähe der Engen der Tartaren-StraBe bis

zu 3 und l Sm in der Stundt; zu und erreicht beim Kaj» Lazareva mitunter 5 Sm
in der Stunde. >iördlich von den Engen nimmt die Geschwindigkeit wieder etwas

ab und beträgt bei den Khagemif-Inseln etwa 2 bis 3 Sm in der Stunde.
Nach einer Bemerkung im Fragebogen des Kapt. C, Hinrichsen müßte

in der UnigelnuiLr »Icr Dschaorö-Huk (h»r Flulsti-om nneh Süden setzen, denn er

schreibt: »Man luuü von der Dschaorö Huk abfahren, ehe der Strom kentert,

also bevor der Strom von Süden kommt, weil alsdann das Wasser schnell fällt,

hauptsrichlich bei Nordost wind. Ich habe dies 1 Tage lang beobachtet.

«

Am südlichen Kiid(> des Sac h a Ii n - Fa h r w a sser s, auf etwa 52' 35'N-Br.,

treten in 24 Stunden zwei Hochwasser auf. Der Flutstrom setzt nordwärts von

der Zeit des Meridiandurchganges des Mondes bis 6 Stunden nachher, der Ebb-

strnm darauf ebenfalls G Stunden lang. Beide setzten im allgemeinen in der

Richtung des Fahrwassers und erreiclien etwa 2 Sm Geschwindigkeit in der

Stunde. Am nördlichen Ende des Fahrwassers und auf der Nord-Reede tritt nur

ein Hochwasser auf In 24 Stunden. Der Flutstrom setzt von 6 Stunden vor dem
Meridiandurehgang des Mondes bis zum Meridiandurchgang aus dem ( )cholskisclien

Meer mit 1 Sm Geschwindigkeit in der Stunde südwärts, und der Eintritt des

Hochwassers erfolgt während dieser Zeit. Von einer Stunde nach dem Ifetidisn*

durchgang bis 18 Stunden nachher setzt der Ebbstrom mit :> und manchmal
mit noch größerer Geschwindigkeit in nördlicher und nordwestlicher Richtung nscb
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dem Oohotskisehen Heer, wobei der Waaaerspiegel sieh bei gutem Wetter swischen
der 15. und 18. Stunde um etwa Ü.l ni hebt. Dui'ch den Strom des Amur-Flusses
wird der Ebbstrom verstärkt. Der Tidenlml) Ix-frä^'t etwa l.o m; es sind jedoch
bis zu 3 m beobachtet worden, je nach den Windverhältnisäen und der Wasser-
safiihr ans dem Amur-Flusse.

Qezeiteiisi^^iiale werden von den Semaphorstationen auf der Dsohaorö-
und der Prongö-Iiuk, sowie auf Lanj^^r-Eiland j^ezeigt.

Barre. (Querab von Langr-Eiland und etwa Sin si'idlicli von der Glocken-
tonne Nr. 2i befindet .sich eine Barre. Der Anfang der Barre ist durch zwei
Paar Riehtbaken auf Langr-Eiland bezeichnet. Am Nordende der Barre liegt

an der linken Seite dos Fahrwassers (von X kommend) auf 4.6 m (15') Tiefe

eine kleine weiße, an der rechten Seite auf gleicher Tiefe eine kleine rote Tonne;
am Südende der Barre liegt an der linken Seite des Fahrwassers auf 4.0 m (13')

Wasser eine weiße, an der reehten Seite auf gleicher Tiefe eine rote FaBtonne
mit Stange und Flagge.

Wasserstandssignale. Von der Romaphorstation auf Langr-Eiland
werden am Topp des Signalmastes folgende Signale gezeigt, um den jeweiligen

Wasserstand auf der Barre anzuseigen:

8 i g n a 1 bedcutung

lüiie rote Flagge, Uarunl«r ein sc-hwurzer 13all . . .

Kill Kchwar/er Bali, darunter dne tote Flngisr . . .

Zwei schwarzo Hüll**

« « dunuilcr ein s< h\\a!/.er Uull .....
« c darunter eine mt* Flagge and ein Ball

< « daninter «in Ball und eine rote Flagge

:{,» m (IT) Wasser
III (12') »

4.U in (!:{') €

4.3 m (14'» «

4.6 in ()»') «

4.9 m fir/) «

"1.2 rn (1 T'i «

."1 f) in ( \ «

.'.S lu (11)') «

Ö.1 m (20') €

M m (21') .

Bruchteile eines Fußes werden durch Signale an der östlichen liahenock

gegeben« Es bedeutet:

eine rote Flagge .... 0.08 m (V4'),

ein schwarzer Ball . . . 0.15 m ('/j'),

zwei rote Klaggen .... 0.23 m i^ji').

Ein roter Kegel mit der Spitze nach oben an der westlichen Rahenock
bedeutet, daß das Wasser fällt; ein roter Kegel mit der Spitze nach unten, daß
das Wasser steigt Wird kein Signal an der westlichen Rahenock gezeigt, so

ist Stau Wasser.

Wind, Wetter, Klima. Au der ganzen Küste von Wladiwostok bis zur
Amur-Mündung herrschen wihrend des Sommers südöstliche Seewinde, wihrend
des Winters Landwinde, die in Nikolaj« w sk vorwiegend aus nordwestlicher und
westlicher Ri<'htung konnnen, vor. Der Frühling sehlielit sieh mehr dem Sommer,
der Herbst mehr dem Winter an, doch haben im März noch die nördlichen
Winde bedeutendes Obergewicht. Im Golf von Amur wehen die sommerlichen
Winde in der Mitte des Tages als frische Brise und nehmen gegen Al)end an
Stärke ab. Letzteres ist auch bei den lu rbstliehen Nordwestwinden der Fall.

Es kommen jedoch im Herbst auch Nordostwinde vor, die mehrere Stunden frisch

wehen und Hegen und trübes Wetter mit sich führen. In der ersten Hälfte des
Jahres findet man im Golf ziemlich viel Nebel, der von der Tartaren-Straße
kommt und in schneller Weise durch das Sachalin-Fahrvvas.ser fliegt. Auf dem
nach jNikolajewsk führenden Fahrwasser ist derselbe aber kaum wahrzunehmen;
er macht sich nur durch Wolkenansammlung auf den Hügeln bemerkbar. Immer-
hin trifft man auch hier zeitweise so diesiges Wetter, daß man, wenn man im
Fahrwasser oberhalb der ProTi<ji'-Huk nach einer Leitmarke nnviLMert, diese schon
eher aus Sicht verliert, als bis man die nächstfolgende in Sicht bekommt.
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Über die Witterun^'svL'rhaltni.sso in Xikolajt wsk jxibt fol ^n'n dt! Tabelle Auf-

Schluß, die aus Beobachtungen von 5 Jahren zu.samniengestellt ist:

Monftt
Mittlerer

Luftdruck

Mtt$l6(e

Lufttemperatur
Niedcriichlag Vorhemchfiidt:

Winde
mm •/oO. nun

758.7 -24.3

i

lO.Ki 1 W
700.0 -20.2 7.37 W

Mirz 7.".S.4 -13.4 15.00 W
"^7.2 - 4.1 31.76
7h'}A 4- H.2 29.21 o
IbTiA h 12.7 31.24 so

Juü Ih.'iJi -17.1 26.67 , SO
August 756,4 -1A.9 23.11 80
Be^ember .... 757.9 - 10.5 Tl.HS O und W
Oktober 7.')7.2 - i.:{ 11.22 W
November .... 75(;.l» _- 11.0 :u.2<» W
Desembor .... 757.9 -22.2 15.00 w

Stürme sind sehr selten; es wurde während der 5 Jahre nur ein einziger

aufgezeichnet. Im Dezember, Januar und Februar herrschen die stärksten

Winde, im August, September und Okiober treten die meisten Windstilleu ein.

Dio relative Feuchtigkeit schwankt im Sommer zwischen 81 und 88<>/o, im

Winter soll sie grnß<'r sein. Nebel treti-n liäufi^if bei südöstlichen Winden auf.

Kapt. W. Rosendahl hatte einlaufend Ende Juni 19Uti flaue Winde, aus-

lanfend anfangs Jnli Sturm aus SO. Naeh seinen Angaben weht hier der Wind
bei stürmischem Wetter meistens aus S oder SO.

Der Gesundheitszustand in Nikolajewsk war während der Anwesenheil

der eingangs angeführten Schiffe gut und es kamen keine klimatischen Krank-

heiten an Bord vor.
Eis. In der La Perouse-Straße südlich von der Insel Sachalin ist das

Fahrwasser während des ganzen Winters offen infolge der hohen Wasser-

temperatur der Japan-See; man findet in derselben nur während 2 bis 2^j^ Monate
Treibeis. An der Ostküste von Sachalin trifft man aber sogar im Sommer noch
Paekei.s, das vom Ochotskischen Meer länj^s der Kü.ste treibt. Es ist schon vor-

gekommen, daii Eis, das sich an den vorspringenden linken dieser Küste auf-

gehäuft hatt^ noch im Monat Jnli vorhanden war. Der Tartaren-Gk>lf und die

gleichnamige Straße sind nordlich von der Verbindungslinie Castries-Bucht—^Dui

im Winter durchschnittlich vier Monate durch Eis geschlossen. Die Verbindun«:

des Festlandes nördlich vom Kap Lazareva mit der gegenüberliegenden Insel

Sachalin wird dann Aber das Eis mit Hundeeohlitten bewerlcstelligt Als

frühester Termin, an dem sich in der Tartaren-Straße Eis bildete, wird nach

16 jährigen Beobachtungen der 5. November, als spätester Termini an dem das

Eis yendiwand, der 22. Mai angegeben. Im Jahre 1889/90 war die StraBe

75 Tage^ im Jahre 1890 91 85 Tage zugefroren. Auch der Amur- und der

Sachalin-Oolf sind bis liiiiauf /nin Dorfe Kol auf 5:? 39' N-Br. von etwa Mitte

November bis Mai gefroren. Jedoch bricht das Eis auf dieser Breite im all-

gemeinen einen Monat früher auf, als in der Tartaren-Strafie, da das Ochotskisehe
Meer nicht «gefriert. Die Amur-Mündung ist gewöhnlich anfan^'S November
durch Eis geschlossen; etwa Ende Mai ist sie wieder offen. Das Eis bricht

gewöhnlich auf bei starkem Oberwas.ser des Stromes. Im Jahre 1894 war der

Fluß vom 16. Juni bis zum 22. Oktober für die Schiffahrt offen.

EinsteueruBg. Das südliche Fahrwasser (South Channel), das, wie

schon erwähnt, nur von Schiffen mit weniger als 4.3 m Tiefgang benutzt werden
kann, ist eng; an versohiedenen Stellen f^en die Bänke unter Wasser steil ab,

so daß man beim Befahren dieses Fahrwassers die durch die an Land auf-

gestellten Rieht baken vi>r«j'eschriebenen Kurse mit j^roßer Genauigkeit innehalten

muß. Zur besseren Orientierung sind fast überall Tonnen an den Stellen aus-

gelegt, wo der Kurs auf das nächste Paar Richtbaken geändert wwden muß;
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auch ist das Fahrwamer zwischen der Liael Ujmzyut und der ProngdoHuk an
der Mundunji dos Amur durch Tonnen und S'tnngenbaken gekoniizciehnet. Die
geringsten Tiefen im «üdlielien Fahrwasser .sind auf der Strecke von der
Dschaorö- bis zur Prongo-Iluk. Um diese zu befahren, müssen annähernd 4.3 ni

tief gehende Schiffe immer Hochwasser abwarten. Die Schiffe »Ellen lUelnners«
und »Mara Kolb« hatten l)ei der Dschaorö-Iluk bis 7A\ 4.1 bzw. 4.2 ni (13' 7"

bzw. 13' 8") geleichtert, um diese Strecke mit Hochwasser befahren zu können.
Nadi Bemerkung des Kapt. C. Hinrichsen muß man hierbei von der Dschaorö-
Huk abfahren, ehe dor Strom kentert, d. h. ehe er vom Süden kommt, weil

nachher flas Wasser schnell fallt, namentlich bei Nordost wiii<]. (Siehe auch
Gezeitenstiünie.) Das Fahrwasser ist unbedingt Lotsenfahrwasser, und ohne die

Hilfe eines solchen nicht su befahren. Da wegen der VerSttdarliehkeit desselben
die Tonnen meistens alle Jahre verlegt werden, so ist auf deren genaue Lag^
wio sie die Karten ancreben, nicht mit Sicliorlioit zu rechnen, und von einer

eingehenden Beschreibung muß aus diesem Grunde Abstand genommen werden.
Newelski'Fahrwasser. Dieses Fahrwasser wird von Sehiffen mit 4.8 m

Tiefgang und mehr som Einsteuern nach diMii Amur benutzt. Das Fahrwasser
von der Barre bis zum Kap Bolschoi T.sciiadbach war im Jnlire 1910 durch
21) Tonnen bezeichnet, die von der Barre beginnend die Nummern 1 bis 29
führen. Sämtliche Tonnen sind rot und schwarz gestrichen; die Tonnen 1, 3, 6,

7 und sind kleine Tonnen ohne Toppseichen, alle übrigen sind Faßtonnen mit
Stangen und rot-schwarzen Flaggen. Wenn man auch samtliche Tonnen an
beiden Seiten passieren kann, so sind doch die nachstehenden Tonnen mit
Kficksiebt darauf daB sie wegen der Enge des Fahrwassers der Bank an einer
Seite des Fahrwassers niilier liegen, von den Schiffen, die aus dem Ochots-
kischen Meere kommen, an folgenden Seiten zu la.s.sen: Tonne 3 westlich,

4 bis 6 östlich, 7 westlich, 8 bis 13 östlich, IC bis 18 westlich, 20 westlich,

21 bis 23 östlich, 25 und 2$ ndrdlieh.
Die Navigierung erfolgt ausschliel'lich nach den Tonnen; es sind ge-

wöhnlich zwei bis vier Tonnen voraus gut sichtbar. Oberhalb Kap Bolschoi-

Tschadbach führen die in den Karten eingezeichneten Kurse nach dem Anker-
platz vor Nikolajewsk, doch gilt auch hier, was für das südliche Fahrwasser
gesagt ist.

Ankerplatz bei der Dschaorö-Huk. Bei dieser Huk ankerten die eingangs
angeführten Dampfer, um einen Teil ihrer Ladung zu löschen, da ihr Tiefgang
es nicht erlaubte, das Fahrwasser nördlich von dieser Huk zu befahren. Die
Ladunir wird hier mit eigenem Schiffsgeschirr in 400 bis ßOO Tons fassende

Leichterfahrzeuge gelöscht. Kapt. C. Hinrichsen vom Dampfer »Ellen Rickmers«
mußte für jeden Leichter 300 Rubel per Tag bezahlen. Es wurde hierbei die
Zeit l)erochnet von Abgang des Leichters von Nikolajewsk bis zur Rückkehr
dessell)eii nach der Stadt, einerlei ob gearbeitet wurde oder nicht. »Ellen

Rickmers« ankerte hier 6 Tage, da die Verbindung von hier mit Nikolajewsk
erst am 1. Juni hergestellt werden konnte.

Ankerplatz im Hirfen. Im Sommer können Schiffe vor der Stadt auf etwa
14.6 m Wasser ankern. Der Ankerplatz ist aber unbequem, wenn frische Winde
gegen den Strom wehen, der hier mit l^/, bis 3 Sm Geschwindigkeit in der
Stunde setzt Im Winter können größere Schiffe hier nicht ankern, sondern
müssen in Paloo Palbo, einem langen Kriek 30 Sm stromaufwärts überwintern;
kleine Küstenfahrer ankern zu dieser Zeit in dem kleinen Hafen innerhalb der

Kuegda-IIuk. Für löschende und ladende Schiffe empfiehlt es sich, so nahe wie
möglich bei dieser Huk zu ankern zur Erleichterung des Leiehtervorkebrs, der
in dem Hafen innerhalb der Iluk stattfindet. »Ellen Rickmers« ankerte auf
Ilm Wasser über Schlickgrund, von wo die Kathedrale der Stadt rw. 346°

(mw. N'/^W) peilte. >Mara Kolb« ankerte südlich von der Stadt auf 2U m
Waaser.

Hafenanlagen. Kaianlagen waren im Jahre 1906 noch nicht vorhanden;
jedoch waren am Lande verschiedene Lagerhäuser errichtet. Löschen und
Laden geschieht auf der Reede mittels Leichter und eigenem Schiffsgeschirr.
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Frische Winde verzögern die Beförderun;,' der Schiffe, da bei solchen manchmal
die Arbeit ganz eingestellt werden muß. Ks ist beabsichtigt, auf dem Amur-
Flusse umfangreiche Baggerarbeiten und eine Verbesserung der Losch- und
Lndc;,'(il(><:onlieiton durch/uführcn. Boot sin ii<lnntrsst<»lle. Schiffsboote worden
zum Verkehr mit dem Lande nur wenig benutzt. Sie landen bei den Lager-
sohuppen.

Hafenordouti;;. Nach Kapt. W. Rosendahl mtiß immer, auch bei stür-

mischem Wetter, die Flagge von Sonnenaufgang bis Sonnenontergang wehen.
Dockanla|;en sind nicht vorhanden.
Hafeannkostea. Kapt. W. Rosendahl hatte folgende Unkosten:

Stauerlohn für 2500 Tons Rubel 1500
Leichtern von 160 Tons bei der Dschaorö-Huk .... « 1225
Hafennbgahen (20 Kopeken per R-T. netto) « 344
Post, Lotsen usw « 225

Die Stadt Nikolajewsk war in früheren Jahren von ziemliolior Bedeutuni.'.

Späterhin geriet sie aber mehr in Verfall, um erst in neuerer Zeit wieder in

den Vordei^frund zu treten. Die russische Regierung ^eht sich nftmlich seit

di iii Verluste von Port Arthur und Dalny veranlaßt, die Wasserwege des Amur-
beckens nach Möglichkeit zu verbessern, um neben der Sibirischen Bahn d<Mi

einzigen noch vorhandenen Zugang zu Ostdibirien, insbesondere zur Aniur-

provinz, vom Stillen Ozean aus, offen zu halten. Die stfindige Einwohnerzabi
von Nikolajewsk betrÜL-t etwa 400 Köpfe; sie erfährt aber großen Zuwachs im

Sommer, wenn Arbeiter zum Kütlösclu n der Schiffe nach der Stadt kommen.
Das gebräuchliche (ield ist der Itubel 2 Mk. IG Pfg.

Daaipferiiaien. Deutsche Dampfer suchen den Hafen gel^fentlich auf;

Verkehr mit dem Amur durch Damjifer anderer Nationalität wird betrieben.

Telegrajjhisclie Verbindung mit dem europäischen und asiatischen Tele-

graphennetz ist vorhanden.
Wasserwege ins Hinterland bilden der Amur und sein Nebenfluß

Snngari. OlxTlialb Nikolajewsk ist das Flulibeü des Amur, dessen Eisdecke

etwa zwischen dem 12. und 15, Mai aufbricht, häufigen Änderungen unterworfen,

so daß Schiffe, obwohl das Fahrwasser gut betonnt ist, leicht auf Grund
kommen. Der Strom läuft hier mit 1 bis 3 Sm Geschwindigkeit in der Stunde,

bei Oberwasser iKtcli stärker.

Die Wassertiefe des Amur-l- lus-seij ist in der Karte nur bis zu dem etwa

90 8m oberhalb Nikolajewsk gelegenen Orte St Tebakh angegeben, bis wohin

sie zwischen 5.5 und 22 m im Fahrwasser betrftgt. Von diesem Orte wendet

»ich der Fluß in einer fast reclitwinkliijen Biep:uni: und verläuft südwärts hh
nach Sofiisk, >\'vlcher Ort etwa 15ü üin von Nikolajewsk und ^5 Sm von der

Gastries-Bucht entfwnt liegt. Mit Hilfe des östlich von Sofiisk gelegenen Sees

Kyzi ist es möglich, bis auf 10 Sm Entfernung auf dem Wasserwege nach der

Castries-Bu< ht heran zu kommen. Schiffe können auch ohne grolU« Schwierigkeit

bis zu der etwa 5UÜ Sm oberhalb Nikolajewsk am rechten Ufer des Amur ge-

legenen Stadt KhabaroYsk gelangen, die der Sitz des Generalgouyerneurs nnd
Station der Trans-SibiHseben Eisenbahn ist. Von hier ab an wird der Flui?

seichter und es können nur FahrzeuL^e bis 1.5 m Tiefgang zu der etwa 609 Ssü

stromaufwärts gelegenen Stadt Blagowechtschensk gelangen. Mit demselben Tiel-

gang können sie jedoch auch den noch weitere 544 Sm stromaufwirts gelegenen

Ort Pokrovska erreichen, außer in den Monaten Juni und Juli, wenn der

Wa.s.serstand im Flusse nii-drig ist. Zwiseh»'n letzterem Orte und dem 248 Sm
weiter oberhalb gelegenen Orte Strotensk Ijcträgt bei niedrigem Wasserstande

die Tiefe im Flusse nur noch 0.6 m.
Naeh einem ZeituuL-^sbericht vom Mai 1906 ist man bemüht, di«» Wasser-

wege ins Hinterland zu verbe^siM ii, um die großen Mineralschätze der Aniur-

region weiter aufzu.schließen. Zalilreiche Vermessungen sind auf dem Amur
gemacht und Karten aufgenonunm worden. Vorltufige Vermessungen haben an

den Seen Oriel, Olia und Khalka» etwa 26 Sm oberhalb Nikolajewsk, statt-
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gefanden. Diese Seen sind als Winterquartiere für Scliiffe auscrschen, die auf

dem Amur und Snngari Handel treiben. Letsterer FluO ist von Cliarbin bis

zur Mfindun^ kartotrmphiert. Es ist <,'(»plant, in <rrnlk»ren) Umfang» Ba^'jz:<^run<z(Mi

vorzunehmen, um das Fahrwasser zu verbessern und eine Anzahl gefährlicher
Sandbänke zu entfernen. Neue Ladeplätze sollen angelegt, die Zahl der Eisen-
bahnverbindungen vermehrt und die der Flußinspektoren erhöht werden. Eine
bedeutende Ladung Maschinen für T?n;j^<j('rarbeiten uiul für Eer^'baii wurde
bereits vor dem russisch -japanischen Ki'iege lierausgesaudt, dann in Schanghai
angehalten; diese sind spSter nach ihrem Bestimmungsort weitergegangen.

Die Flunschiffahrt wurde bislang' hauptsächlich von den Schiffen der
Amur Stcam Navigation Conipany betrieben.

Sehiffsausrii.s(nug. Frischer Proviant ist zu iiabeu. Es ist aber alles

mit Ausnahme von Fischen teuer. Trinkwasser wird dem Flusse entnommen.
Es soll gut .sein. Kapt. A. Lohrengel deckte seinen Bedarf aus dem Flusse bei
der Prongo-Huk. Er lie(5 jedoch das Wasser erst 24 Stunden stehen, ehe er es

in die Wassertanks füllen lieH.

Auskunft für den Schiffsverkehr. Agenten des Qerroanischen Lloj'd

und deutscher Dampfergesellsohaften sind vorhanden, ein städtisches Kranken-
haus ist am Orte.

Kleinere Mitteilungen.

1. CMtrlM-Bocht. Nach Fragebogen Nr. 1163 von S.M.S. »Hertha«»
Komdt. F-Knjit. von Usedom, vom August 1899. Ergänzt nach englischen
(Quellen. Brit. Adm-Krt. Nr. 3340, Üulf of Tartary, Northern Sheot, Nr. 316,
Castries Bay.

Die Oa.stries-Bncht liegt in der Luftlinie reichlich 100 Sm sfldlich von
Nikolajewsk. Sie wird von nacli dem Amur bestimmten Scliiffen angelaufen,

teils um einen Lotsen an Bord zu nehmen, teils um zu leichtern, wenn sie mit
Ihrem Tiefgang nicht nach dem Amur hinauffahren können. Die Bucht ist für

die Si hiffahi t offen von April bis Mitte November oder bis Dezember, während
der übrigen .lahreszeit ist sie dui-cli Eis gescldosseii. In ilii-ein innersten Teil

liegt die russische Niederlassung Alexandrovski. Die geographische Lage des
Leuchtfeuers auf dem felsigen Kap Kloster Kamp an der Südseite der Einfahrt
zur Bucht ist 51' 20' N Br. und 140» 63' 0-Lg. Die Mißweisung für das Jahr 1910
beträgt 8^^ W, die jährlii hc Änderung ' 2'.

Landmarken. Vom Kap Syurkum oder Denl, das auf etwa öO^ G' N-Br.
li^t und durch eine 12.8 m hohe Bake gekennzeichnet wird, erstreckt sich die
Küste bis zur Castries-Bucht hinauf in nördlicher Richtung. Auf ihr erheben
sich 21 und 25 Sm nördlich vom Kap die auffälligen I'erge Topazovaya und
Screbranaya bis zu 825 und 4öO m Höhe, während noch weiter nach ^'orden,

auf 50» 56' N>Br., der Berg Alasu zu 420 m Höhe ansteigt. Das Vorland etwa
5 Sm nordlich von der auf etwa 51° 18' N-Br. gelegenen Bucht Mosolova er-

scheint, wenn man es aus südlicher oder nördlielu-i- Richtung sieht, wie eine

Felsensäule. Dahinter befindet sieh ein rundlicher Hügel, von wo das Land
nach Westen allmShiich ansteigt. Eine sehr &;ute Landmarke bildet der Leucht-
turm auf Kloster Karnj), der bei klarem Wetter leicht auszumachen ist; bei

Nacht soll dessen Feuer 2;i Sin weit zu sehen sein. Auch die weiße Seal -Klippe
östlich von Kloster Kamp i.st gut au.szumachen und .sieht aus einiger Entfernung
gesehen aus wie ein Schiff unter Segel. Zum Einlaufen in die Bucht dienen
'lie Vteidtn pyramidenförmigen Baken auf Kap Klikowa (Klikoff) am Nordufer
der Somon-Bucht (Somon.sk Bay), bei Nacht deren Feuer als Riclitinarken.

An- und EinsteuerunK. Die Küste an der Westseite des Tartaren-Golfs ist

zwischen Kap Nikolajewsk (St. Nikolaya-FIuk) auf 48*^ 68' N-Br. und der Castries-
Rucht steil unter Wasser abfallend und ItiMct für .^«•hifre, die in angemessenem
Abstände davon entlang laufen, keine Gefahren; mau findet in 2 Sm Abstand

Digitized by Google



96 Annalen der Hydrographie und Hariiimen Meieoruiogie, Februar lUll.

von ihr an den meisten Stellen 27 bis 37 m Wasser. Ist man in der Nähe von
Kap Kloster Kamp angekommen, so umfahre man dasselbe in etwa 1 Sm Al)<tand,

um die davor liegende Seal-Klippe zu meiden, die sich mit unter Wasser
liegenden Klippen etwa ^j^ Sm weit ausdehnt. Nachher bringe man die beiden
pyraniidenförmif,'en Baken auf Kap Klikowa in rw. 287- (mw. NWzW''\jW)-
Poilunfjf in Linie, steuero auf dieser Peilunj,' in die Ikicht ein und ankere dem
Tiefyang des iSehiffes entsprechend. Dieser Kurs führt zwischen der 3.7 m unter

Wasser liegenden Wostok«Bank und dem Riff^ das sich von der Üstriscbni-Insd
3'/, Khl<:. weit nacli Norden ersfreekt, hindurch, und südlich von der Observa-
torium-Insel entlan«^ nach der Alcxandrovski-Reede. Die Wostok-Bank ist durch
eine rot und weiß wagerecht gestreifte Tonne gekennzeichnet, die östlich von
ihr auf etwa 13 m Wasser liegt; manchmal sind auch rund um ihr Spierentonn^
ausgelegt. Auf dns Vorhandensein der Tonnen darf tiiiiii sieh jedoch nicht ver-

lassen. Schwere Brandung steht auf der Bank gelegentlich hei sonst schlichtem

Wasser, jedoch wird sie durch nichts weiter kenntlich gemacht. Der Ausläufer des

Riffes nördlich von der Üstrischni-Insel ist durch 2 Spierentonnen mit Topp-
zeichen ^gekennzeichnet. Kleine Fahrzeuge können auch dureli die Kozakevitoh-

StraHe einlaufen, die zwischen der Observatorium- und der nördlich davon
gelegenen Basalt-Insel nach der Alexandrovski-Reede führt

Leuchtfeuer. Siehe »Leuchtfeuer aller Meere« 1911, Heft Vm, Tit. XI,

Nr. 2651 bis 2663.

Lotsenwesen. Castries-Bucht ist Lotsonstation für den Anmr-Flull. Ob
Lotsen abkommen, um Schiffe in die Bucht zu lotsen, ist nicht bekannt Deren
Hilfe dürfte hierfür auch entbehrlich sein.

Zell. Schiffe müssen in Wladiwostok einklarieren.

(iezeiteu. Die Hafenzeit für die Castries-Bucht ist 10^ 3(H", die Uoch-
wasserhöhe betrSgt bei Springtide 2.6 m, bei Nipptide 1.7 ro.

Wind, Wetter, Klima. Im Sommer herrschen südöstliche Winde vor, und
dichter Nebel ist eine liäufige Erscheinung. Das best«' Wetter in der Zeit, wn

die Buciit für die Schiffahrt offen ist, findet man im Oktober, in weichem
Monat der Wind gewöhnlich vom Westen weht. Das Klima soll unsutrig"
lieh sein.

Ankerplatz in der Bucht. Die zwischen den Einfahrtshuken Ruikova

(St Catherine) und Castri etwa 3 Sm breite Bucht erstreckt sich 4 öm weit ins

Land hinein bis xu den trocken liegenden SandbSnken der Somon-Bucht Sie

bietet bei ablandigen Winden gute Ankerplätze für Schiffe jeder Oröße. Bei

ostlichen Winden jedoch, gegen die der grölUe Teil der Bucht offen liegt, steht

manchmal hohe See in die Bucht hinein. Scliiffe mit nicht allzugroßera Tief-

gang finden dann Schutz hinter den in der Bucht gelegenen Inseln, namentlich
westlich von dci- Observatorium-Insel, wo- Schiffe mit nicht mehr als 3.7 m Tief-

gang dicht unter Land ankern können. Gegen östliche Winde ungeschützten
Ankerplatz auf etwa 9 m Wasser findet man südlich von der Observatorium*
Insel, das Ostende derselben rw. 862° (mw. N) peilend. Beim Ankern ist das

initer.seeische Telegrni)henkabel zu meiden, dessen Lage in der Karte durch ^e
gestrichelte Linie gekonnzeichnet ist.

HatMianln);en. Auf der Observatorium -Insel ist eine 40 m lange, mit

Schienengloisen für den Kolilentransport beleL'te Ladebrücke vorhanden.
Die rus^i^(•lll> \ie(h'rlassun{r .Mexandrovski am innersten Teile der Bucht

besteht aus hölzernen Häusern, die zum Teil von Soldaten bewohnt sind.

Danpferverbindnng besteht im Sommer mit Nikolajewsk; im Winter wird
der Verkehr mit diesem Orte durch Scliliften aufrecht erhalten, Telej^ra phcn-
kabel. Ein unterseeisches Tele<;raplienkaliel führt von der Telegraphenstation

aus nördlich von der Basalt-Insel und Woslok-Bank entlang und in südöstlicher

Richtung nach Arkaivo auf der Insel Sachalin. Seine Richtung ist südöstlich

von der Basalt-Insel durch Spierentonnen gekennzeichnet. Über Land ist die

Bucht an das chinesische und euroiiäische Teleij-rapliennetz angeschlossen.

Schiffsausrüstung. Bunker kohlen. Von der Kegierung wird ein kleines

Lager Sachalin-Kohlen auf der Observatorium-Insel gehalten. Im Jahre 1899
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geschah die Cbernahme aus zwei etwa 20 Tons fassenden i'rähmen. Frischer
Proviant ist nur in geringen Mengen zu haben. Das lebende Vieh g^drt der
Regierun«;. Die Preise sind hoch. Laclise und andere Fische^ sowie Hols und
Trinkwasser sind /u bokojinnen.

2. Port CÄsar (Colombia). Nncli lit i iclit des Knpt. R. B. Hdhlfold,
D. »Schaumburg , vum August 1910. Ergänzt aus deutschen, englischen und
amerikanischen Quellen. Br. Adm-Krt. Nr. 396, Cape la Vela to Chagrea; Nr. 2417,
Plan: rolumbia Ray.

Port Cesar ist ein im Entstehen begriffener Hafen im innersten Teile des

Golfs von Darien in Colombia. Die geographische Lage ist nach Angabe des

Kapt. Hohlfeld etwa 8° 3' N Dr. und Tß"" 43' W-Lg. Die Mifiweisung f&r das
Jahr 1910 betragt 4.6° O, die jährliche Abnahme 2'.

Der <M>lf von Darien erstreckt sieh von seiner Mündung, die zwischen
Punta de Caribana im Osten und Kap Tiburon im Westen 29 Sni weit ist, vom
Karaibiaehen Meer aus in sfidlieher Richtung 46 Sm weit ins Land. Er verengt
sich allmählich bis zu 4 Sm Breite bei Turbo Point, wo der innere Teil,

Columbia-Rai genannt, beginnt, die sieh in siidlicher Richtung noch etwa 13 Sm
weiter ausdeimt und in O—W-Uiciitung fast 10 Sm breit ist.

Das Land an der Ostseite des Ctolfes ist, mit wenigen Ausnahmen, fiberall

sehr niedrig und eben. Der an der Mündung etwas innerhalb Punta de Caribana
liegende Cerr^ Aguilo bildet die einzige Erhebung in weitem Umkreise und
daher eine gute Landmarke für die Ansteuerung. Dieser Berg ist von nuiüiger

Höhe und bei klarem Wetter aus 25 Sm Abstand davon sn erkennen. Punta
Arenas ist das Ende einer selir weit vorspringenden niedrigen Hall»inse], die

unter Wasser stell abfällt. Die Halbinsel umschließt durch eine schmale Nehrung
die Aguila- Lagune. In der Umgegend von Punta Uraba gibt es einige kleine

Hügel. An der Westseite ist das Land im äußern Teile sehr hoch, in der Mitte
von mäßiger Höhe und im ganzen innern Teile ebenfalls niedi-ig.

Die im äußern Teil in der Mitte etwa 55 bis GO m betragende Wassertiefe

nimmt nach innen wie auch nach den Seiten hin allmShlich ab. In der Mitte der
Einfahrt zur Columbia-Bai beträgt sie etwa 20 m, in der Bai selber 20 bis 30 m,
doch liegen unmittelbar vor den Ufern überall mehr oder weniger breite Bänke
mit flacliem Wasser.

An- und Einsteueroiig. Kapitän llohlfeld schreibt hierzu: »Die Ein-

Steuerung in den Golf von Darien bietet unter Benutzung der vorhandenen
markanten Landmarken, Kap Til)uron im Westen, Cerro Aguila und Punta de

Caribana im Osten, und der weiter aufwärts liegenden Insel Muerto.s, keine

Schwierigkeiten. Die durch das Lot ermittelten Wasöerliefen stimmten mit den
in den Karten angegebenen überein. Beim Einlaufen konnten dagegen Turbo
Point und Observation Island iiiclit zeitig ausgemacht werden, erst als wir

ungefähr quer davon waren, war ein sicheres Erkennen möglich. Nach Passieren
der Insel Muertos konnten wir Port Cesar bereits ausmachen. Während des Ein-
fahrens trafen wir einen nördlich mit 1^/, Sm Geschwindigkeit setzenden
Strom an.«

Ort, Reede und sonstige Verhältnisse. Hierüber lieriehtet Kapitän llohl-
feld folgendes: »Port Cesar besteht zur Zeit nur aus einer Hütte, einem Well-

blechschuppen und einw Landungsbrficke. Die Hamburg•Colomblanisohe
Bananengesellschaft hat von der Regierung eine, Sm von der Küste gelegene,

Fläche von 5000 ha Land erhalten zur Anpflanzung von Bananen. Zwischen
diesem zur Anpflanzung geeigneten Lande und der Küste befinden sich Sümpfe
und dichter Urwald. Um zwischen jenem Lande und der Kfiste eine Verbindung
herzustellen, war es unbedingt erforderlich, eine Bahn zu l)auen. Der Bau
dieser schmalspurigen Bahn ist bereits in Angriff genommen und es waren etwa
1000 m durch die Sümpfe fertig gestellt Dampfer Schaumburg« brachte weiteres

Eiaenbahnmaterial nach Port Cäsar.
Vorläufig befindet sich nur eine 70 m lange Landungsbrücke am Orte,

die von dem Leiter der Gesellschaft erbaut worden ist. Auf der Brücke
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befinden sich Gleise für schmalspurige Wagen nnd einige dazu gehörige

Plattformwagen.
Tu Tort Cesar waren 3 Dfutsclic als Aii'_'»'sf<'llt«' th'V Oesellschaft. sowie

6U bis 71) aus Cartagena eingeführte Arbeiter. Dan Klima ist sclilecht; tagsüber

lierrscht große Hitze, von 6 bis 8Vs^ abmids regnet es regelmäßig, dann kühlt

e^ sehr ab, gegen 10^ kommt kühle Landbrise durch. Es herrscht hier infolge

des Klinias bo.sondors Malariafieber; in der Arht'itcrbaraoko la;zen meistens

6 bis 10 Kranke. An Bord war der Gesundheitszustand dagegen gut.

Die genannte Gesellschaft beabsichtigt, von hier Bananen nach Hambni^
auszuführen in der Art, wie es die United Frnit Co. von Zentralamerilca nach
Nordamerika maolit.'

Kid ZoUbeaiiiter ist am Orte anwesend. Die Einklurierung wurde jedoch

schon in Cartagena besorgt, und daher waren am Orte keinerlei Unkosten ztt

zahlen. Verlangt wurden die Schiffspapiere, Gesundheitspafi und Manifest

Ankcrplutz. Vom Ankerplatz peilte Port Cesar rw. 94°, etwa t Sm ent-

fernt, die Insol Muortos rw. ;?2:i und Varnrniando-Huk rw. 184'. Dii- Was.-it'rtiefe

betrug hier ü Faden (t).l in), der Urund bestand aus weichem Schlamm. Bei

südlichen Winden war das Wasser auf dieser Reede fast frisch; jedenfalls hätte

es zur Not als Kesselwasser dienen können.
Löschen geschieht mittels Schuten, von denen 2 von je 50 Tons Trag-

fähigkeit vorhanden waren. Die Kosten und das Kisiko der Beförderung durch
die Schuten trug die Bananengesellschaft.

Der Verk(<ln- mit dem Lande wird mit den eigenen Booten aufrecht

erhalten, die an der Landungsbrüeke anlegen.

3. Ton Daressalam über Diego Snarez nach Kapstadt. Nach Berieht

S. M. S. »Sperber«, Komdt. K-Kapt. Schmidt, vom ai. Oktober lyiO.

Am 1. Oktober 1910 7* V verließ S. M. S. »Sperber« Daressalnm, um Diego
Suarez anzulaufen. Nöidlielu' bis westliche Strömungen, schwei-o See von vorn
nnd der sein- frisch wehende SO Tassat liemmten die Falirt des Schiffes, so daH
es mit einem Tage Verspätung in den Hafen einlief. .\m 6. Oktober 11', ^tfV

kamen die nördlichen Berge von Madagaskar recht voraus in Sicht. Unter dem
Schutze des Landes wurde Kap Amber angesteuert, uui 4' N gerundet und
dann auf südöstlichen Kursen weiter iresieuert, bis die Hafenfener von DicL'i»

Suarez in Sicht kamen. In die gut befeuerte Bucht bei Nacht einzulaufen, bot

keine Schwierigkeit, so daß S. M. S. »Sperber« um 10 '/^t? N in Port Ni^vre ankern
konnte in doi- Peilung: Nosy-Langoro-Fenor rw. 36" (mw. NOV^N), Antsirana-
Feuer rw. 12i> (inw. SO).

Aiu 11. Oktober 4»> 58'"i" N verlieh S. M. S. »Sperber« Diego Suarez und
rundete um 84 N Kap Amber. Bis zum nächsten Morgen 84 wurde rw. 270°*Knrs
;:estt'uert imd dann <ler Kurs auf rw. 2:10'^ geändert, um südlich vom (Jevser-

Kiffe (C.eyser-Bank) zu passiert-n. Line um 40'"i" N auf 12 24.5' S-Br. und
46*^ 45.5' O-Lg. vorgenommene L»)lung ergab 17 Faden (31 m) Wassertiefe nnt

feinem dunkelgrauen Sandgrund. Diese Lotung ISßt auf einen Zusammenhang
zwischen dem (leyser-Biffi' und den bis zu ^5') Sm östlirh davon liegenden, in

den Karten angegebenen 21, 2:J und 16 Faden {'AH, 42 und 29 m)-Stellen schließen.

Um 44 N befand sich das Schiff in kabbeliger See. Gleichzeitig sprang der Wind
von SO nach SW um. Die zu dieser Zeit auf W 25.3' S-Br. und 46^ 44.8' O-Lg.
vorgenommene Lotung erg:ib bei 80 Faib n (I IP» m) Tiefe keinen (^rini l. Es wurde
bis 7^/4^ N nach Süden abgehalten und dann der rw. 235^-Kurs gesteuert.

Am 20. Oktober 14 25».*" V kam das Feuer von Natal Blttff in Sieht, und
um 71; 20'"!" V machte* das Schiff an der Boje im Hafen von Durban fest Wlhrend
des Einlaufens stand si liwere Si'e ans Osten.

Am 22. Oktober öV N wurde Durban verlaö.sen und am 26. Oktober 2',2^N'

das Schiff in Kapstadt am Ländeplatz I festgemacht.
Die TJeise logtc S. M. S. »S|»erber mit Marschgeschwindigkeit zurück und

nützte die Segel :ins, sohaM seitliche!' (nlci- acliterlielicr Wind die Fahrt be-

schleunigen konnte. Ks wurde ein mittlerer .Vbstand von 50 Sm von der Küste
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tz

21

20

11

eingehalten, um den St^om ganz ausnützen zu können. Die entsprechenden Er*
Wartungen bestätifiten sich. Man fand bis zum Mittaj; des 23. Oktober bei

leichtem, nordöstbchcin bis ostliclioni Wind eine Versetznn«r von 36 Sni nach ÖW,
während des folgenden Etmals bei mäßigem bis steifem äO-Wind eine Versetzung
Ton 78 Sm nach SWzW, am 26. Oktober bei leichtem, südöstlichem bis südlichem
Wind 36 Sin nach WzS und nin 20. Oktober bei leichtem, südlichem bis stürmischem
OSO-Wind eine Wrsrtzung von 29 Sni nach WNW.

4. Bchwankongeu in der Höhe der Troposphäre. In dem Aufsatz des
Herrn Obolenskij wird auf S. 29 dieses Jahrgangs der charakteristische, zuerst
von Teissoronc de Bort b(Miierkte

Unterschied in der Höhe der Tropo-
sphäre inGebieten hohen und niedrigen
Luftdrucks erwähnt. Die untere Grenze
der Stratospliärc oder der oberen iso-

thermen Kegion, oder auch, wie man
oft sagt, die obere Inversion, liegt in

Iloolulruckgebieten weit höher, ^s in

Cyklonen.
Bei den Aufstiegen in diesem

August war die Wetterlage, wie auch
Ho'r Obolenskij angibt, nicht sehr
au8gei)rri«ft. Extreme Vcrhältnis^sc da-

gegen boten der 1. April und 1. Ok-
tober 1908, für welche die Veröffent-

lichungen der Internationalen Kom-
mission uns eine Übersicht gestatten,

die sich freilich leider fast nur auf
das mittlere Europa beschränkt. Be-
sonders zu bedauern ist es, dafi Skan-
dinavien fehlt.

In Hamburg w ar, wie das neben-
stehende Temperatur-Diagramm der
beiden Tage zeigt (vertikal: Seehöhe
in km, horizontal: Toniporatur in °r.),

der Unterschied aulJerordentlich groß.

Aber auch die übrigen Stationen be-
.statigon dessen Angaben, wenn sie

auch am 1. April, ihrer größeren Ent-
fernung vom barometrischen Minimum
entsprechend, die obere Inversion
nicht ganz so niedrig zeigen. An
diesem Tage erstreckte sich ein Ge-
biet niedrigen Luftdrucks, dessen Zen-
trum mit 736 mm im Norwegischen
Mt'crc lag, südostwarts nach dem
Adriatischen Meere. Isobaren 760 mm
verliefen auf der einen Seite über
Paria, auf der andern über Petcrs-

burtr. Dagegen war am 1. OktofxT
ganz Zentraleuropa von einem Gebiet
hohenLuftdrucks eingenommen, dessen
Zt ntrum mit 774 mm Druck etwa in

ScIiUsien lag; die Isobare 760 v<M'lief

jenseits der Britischen Inseln und über
Obristiansund nach Esthland. Dabei war im Hochdruckgebiet die Luftbewegung
so gering, daß der Ballon, trotzdem er 22350 m hoch gestiegen ist, nur (1 km
vom Aufstiegsort in Hamburg .soll»st niederging, und das Meteorotrranim am
Abend des Aufstiegstages bereits einer Anzahl Mitglieder der gerade in Hamburg
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ZU ihrer 25jährigen Stiftungsfeier versammelteii Deatachmi Heteorologisehen
Gesellschaft vorfrelept worden konnte.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle Orte, von denen an
diesen beiden Tagen Angaben ans mehr als 9 km Höhe gewonnen wurden. Da
am 1. Oktober an mehreren derselben der Übergang zur Stratosphäre kein pldtx-

lieher war, sondern die Temperatur naoh dem Aufhören des starken Falles noch
eine gewisse Strecke langsam abnahm, so sind in diesen Fällen zwei Höhenzuhlen
angefBhrt.

1. .\|>iil l".»()s.

Maorbester
|

Trappe«
i

1

Stnflbuix ^Ujunburgj Lindeoben;

i

Favia

Lut'tdrurk im M. N
Temperatar ain Boden . . .

« in n km Hiihe

Grenze der Truj>ospluire, km

:w
;

8
r>i

10.3*

,

i

1

761
1

h 1

— 44

11.5,

1

7.58

4
46

> 9.7

702
1

4
'

. - - 47
;

' 6.7

!

'

754 1

4 '

- 47
;

7.5 1

•

7.^4

13
- 5(>

> 10.0

* Am 3. April in Manehoter Bcycinn der oberen Invcnkm schon in 7.1 km.

L Oittober 1908.

Fjrton Hill 1 Ditcbam Faric

1

1

IVappea
|

Uecle StnOnmvK
j

ZGrkh

Luftdruck im M.N 71»
20

— 5<

14.2

14.2

Temperatur am HcmIcii . . .

c in \) km Höhe
« in 12 km «

Grenze der Troposphäre, km
Tlefate Temperativ, km . .

L't»

- .Sit

— (i2

12.0

12.0

12 IS 17

3« ,
— 38 - 38

- 63 - 63 — 59
12.5 > 12.0 123
13.1- —

1
15.1

12
- 37

>*ia4

Paria MOnchen
, ;

Wien ^iKfaino

Luftdnick im ^^. X. .

Temperatur am IVxIcn . . .

« in II km ll<ihe

« in 12 km <

Grenze der Troposphlre, km
Tiebte Temperatur, km . .

771 1 :m
12 15

- 31 — 41
- 56 !

—
(13) iOJHI

löJj • 10.8?

1

770 772 773
9 12 11

— 33 1 — 40 1 - 38
— 54 1 1 — 60

13.31 > 10.0, 13.1

133 1 — 13.1

768
8

— ^ts

— 54
11.6
12.6

Das vorstehende Diafiranim zeif,'t an den Znstandskurven der Temperatur
in Haniburg für diese beiden Tage deien Gegensatz .sehr auffallend. Eine aus-

geprigte Grenze ist hier am 1. Oktober erst in IS^/^ km Höhe xu erkennen, das
Narhlassen des vertikalen Teniperatur<j;radienten bei t twa Kl km ist nur sehr

allmählich. Am 1, April aber hörte die Temperatnrabnahme in 6,7 km Höhe
plötzlich auf. Du bis jetzt nur wenige Aufstiege aus dem inneren Gebiet einer

barometrischen Depression bekannt geworden sind, dQrften auch die beigefügten
analo^roii Zustandskui-vcn vom ^. und 4. November 1910 Interesse finden, da Ham-
bui'g den tiefen barometrischen Mininui, die an diesen Tagen den Nordwesten
Europas heimsuchten, am nächsten la</. Der Luftdruck im M. N. betrug hier um
8<f V am 2. 735 mm, am 3, 742 mm und am 4. 740 mm. Die Grenze der Tro|>o-

.'«phäro laji am 2. Nov. 7 7 km, am 3. Nov. M.2 km, am 4. Nov. 7.4 km ühei- dem
Meere, die niedrigste Temperatur am letzteren Tage allerdings weit höher, bei

mindestens 17.6 km. Die Temperatnrkorve vom 2. ist fortgelassen, sie fiel fast

mit der vom M. zusammen und reichte nur bis 8.8 km.
Zur Orient iernni^ ist noch die (aus<je;Ldioliene) mittlere Zustandskurve vom

8. bis 13. August l^iO hinzugefügt (vgl. Januarheft, S. 2ö), die ungefähr die nor-

malen Verhältnisse vorführt, W. Koppen.
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6. Außergewöhnlich hohe Luft- und Wawertemperaturen im Roten
BCeer und im PwraiMlien QtokL Mach Beobachtungen des Dampfers »Cheruskia«,
Kapt Kreye.

Der nach pereischen HSfen bestimmte Dampfer der Hamburg-Amerika
Linie *

" 1 1 r t uskia«, Kapt. O. Kreye, beobachtete im Juli und August 1909 un-
«remein liulie Temperaturon im Roten Moor und im Persischen Golf. Nach dem
meteorulugiüchen Tagebuch dieses Dampfers stieg schon bald nach Verlassen der
Reede von Snes, am 18. JuH 1909, bei erst starken, später abflauenden Winden
aus NW die Temperatur der Luft über 30° C, während die des Oberflachen-
wassers normal sich zwischen 26 und 29 ' hielt. Noch vor Erreichen der Mitte

des Koten Meeres wurden am 19. Juli 7V V im Schatten bereits 39° in der Sonne
44.6*' gemessen, und die Temperatur der Luft sank ron jetzt an auch des Nachts
nicht mehr unter 30°, während die Oberflächentemperaturen nur in den Mittags-
und frühen Nachmittairsstunden 30 und 31^ üherschiit ten. Tm Hafen von Port
Sudan, wo der Dampfer während des 20. und 21. Juli vor Anker lag, scliwankte
am Tage die Temperatur der Luft swischen 86 und 89.5° im Schatten und
zwischen 45 und 50.5"^ in der Sonne, wahrend sie in der Nacht nicht unter
kam. In dem nun folgenden und als heißesten Teile des Koten Meeres bekannten
Abschnitt zwischen etwa 16^ und 14° N-Br., der am 23. Juli passiert war, variierte

die Lufttemperatur im Schatten bei meist flauen umlaufenden Winden zwischen
37° und 30° in der Weise, daß sie allmählich sank, je mehr man sich den Abu-
Ail-Inseln näherte. Die Oberflächentemperatur des Meerwassers hielt sich in

dieser Gegend zwischen 31° und 32.6° und zeigte hinsichtlich der Abnahme den-
selben Verlauf wie die Lufttempwatur. Sudlich vom 14. Breitengrade sanken
dann beide Temi)eraturen nach und nach wieder auf 28 herunter. Die zum
Vergleich herangezogenen und auf langjährigen Beobachtungsreihen basierenden
Mittelwerte der Temperatur') ergeben im Juli für die genannte (hegend nahe
der Mitte des Roten Meeres für die Lufttemperatur = 30.2", für die des Ober-
flächenwassers = 29.1 Für die heißeste Ge^rend, zwischen 16 ' N-Br. und Abu-
Aii-lnselu, sind die entsprechenden Mittelwerte für die Lufttemperatur 32.3° und
fQr die des Oberflichenwassers 81.1° bis 81.4° in der Nfthe von Hodeida. Für
die Reede von Port Sudan, einen Hafen jfingeren Datums, liegen noch keine
längeren Beobaehtungsreihen Tor, die zu einem Vergleich dienen könnten.

Im weiteren Verlauf der Reise nach dem Persischen Golf stiegen beide
Temperaturen erst nach Verlassen von Mascat wieder, und zwar sehr schnell
über 30^, und überschritten in der Straße von Hormus bei flauen, veränderlichen
Winden bereits 33^^. Kurz vor dem Hafen von Bender-Abbas stieg am 2. August
um 4V N bei leichtem, südlichem Winde die Temperatur der Luft im Schatten auf
85°, die des Obwflächenwassers auf 83.9°, und es wurden noch um 9t N für erstere
soijfar 36^, für letztere 33.5'^ festgestellt. Auf der Reede dieses Hafens, wo der
Dampfer bis zum 4. Aug^ust lag, betru<^ die (lurch.schnittliche Ta<festi'nii)eratur im
Schatten 42°, in der Sonne 52 , und während der Nacht sank sie im Mittel nur bis 36 .

Dabei trat schon hier am Anfang des Golfes nach Bericht des Kapitäns und der
Offiziere in den zeitigen Abendstunden bis etwa gepen 8"? V ein äußerst starker

Tau auf, und die Luft war selbst am Tage derartig von Feuchtigkeit durchsättigt,

daS sich bei allen an Bord eine den Körper und das Gemüt sehr erschlaffende
Wirkung geltend machte. Ein Aufenthalt in den Kabinen während der Nacht-
stunden war ausgeschlossen, und so kampierte die gair/r" Besatzung nachts an
Deck, um hier buchstäblich vom Tau durchnäßt zu werden, was aber nach Aus-
sage der Offiziere dem Aufenthalt in den Kammern immerhin noch vorzuziehen
war und auch merkwürdigerweise keinen schädigenden EinfluB auf die Gesund-
heit hatte.

Auf der Fahrt von Bender-Abbas nach Lingah wurden bei leichtem Nordost-
bis Ostwinde Lufttemperaturen von 86°, OberflSchentemperaturen von 33° bis
34-' gemessen, und es zeigten sich auch hier währeiul der I'ahrt unter der Küste
dieselben Erscheinungen, nämlich nachts starker, alles durchdringender Tau, tags

1) BCetoorulogic-al OnrtB of fho Red Sn, London. Metoorological Officio li)95.
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eine iiiUTträfrliclu' schwüh», feuchte uml alles orsclilaffeiule Hitze, die jegliche

Verdunstung hinderte. Nach Angabe des in Lingah ansässigen Agenten der
Hamburg-Amerika Linie war dieser Sk)mmer der heißeste im Golf seit einem Zeit-

raum von neun Jahren, und die feuchte Hitzi> hatte so nachteilig auf die Enlis
eingewirkt, daß die Abfaiirt der in den iioifhäien liegenden Dampfor ver-

zögert wurde.
Zwischen Lingah und der auf der arabischen Seite liegenden Bahrein-Insel,

also auf der Fahrt quer über den hier seine größte Breite erreichenden Göll,

am 7. und 8. August, wur<len hei flauem umlaufenden, oft Hordwestlichem Winde
immer noch Lufttemperaturen bis zu 84 im Schatten und Oberflächeutemperaturen
zwischen 33.5^ und 34^ gemessen. Der Feuchtigkeitsgebalt der Luft am Tage war
anscheinend unverändert gehlieben, so daß selbst in den heißesten Mittagsstunden
die brennende Sonne nicht den durchdringenden Tau zu verdrängen vermochte.
Dazu war die Luft bei klarem, blauem Himmel so stark mit Sand erfüllt, daß
die Sichtigkeit ungemein beeintrSehtigt wurde.

Auf der Fahrt zwischen Bahrein und Buschehr, quer über den Golf, am
10. August, stieg die Hitze zeitweise wieder auf .S8 , während die Wassertempera-
tureu jetzt mit der Annäherung an die Flußmündung keine Steigerung mehr
erfuhren. Der Wind war jetzt, wenn auch noch leicht, doch ausgesprochen
aus nordöstlicher Richtung, ohne daß indessen eine Änderung in den Feuchtig-

keitsverhSltnissen der Luft eintrat. Angaben über die Witterungsverhältnisse
auf Buschehr Reede sind leider nicht in dem sonst mit großem Eifer geführten
Tagebuch verzeichnet, doch dürften sie den in den sQdlioheren HSfen angetroffenen
Verhält niss(»n entsproclien liahen.

Dies läßt sich annehmen auch nach den Erfahrungen des lange Zeit in

Bnschehr ansässigen Generalkonsuls der Niederlande, Baron R. C. Kenn de Hoeger-
woerd, der über das Klima der Qolfhäfen und s|)e/.iell Buschehrs infolge seiner

langjähriuen Beobachtungen zu folgendem Urteil gelangt'): ». . . . Von Mai bis

November sollte niemand diese Küste anders als im Falle der Notwendigkeit
besuchen. Das Maximum der Sonnentemperatur zu Buschehr und am Persischen
Golf überhaupt erreicht 40° Diese außerordentliche Hitze wäre noch zu ertragen,

wenn die Luft trocken wäre; aber die Feuchtigkeit d(>r Luft macht sie erdrückend,
und es ist kein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Tau ist sehr stark und
die vom feuchten Boden aufsteigenden D&nste gestalten sich zuzeiten zu einem
mehr oder weniger dichten Nebel. Die einzige Erleichterung bringt nur irgend-
eine Störung des atmospliäri.schcn Gleichgewichts, die einen Luftzug aus nörd-
lichen Gegenden herbeiführt. . . .«

Zwischen Buschehr und dem Schatt el Arab schwankte die Lufttempwatur
bei einem Schamal von Stärke 5 bis 7 (nach Beaufort) im Schatten zwischen
39 und 42'\ auch braclite der außerordentlich heilte Wind sehr viel feinen Sand
mit sich, so daß zeitweise die Küste aus Sicht kam und man keine lÜO m weit
zu sehen vermochte. Die große Feuchtigkeit der Luft scheint indessen auf dieser
Fahrtstrecke altgenoninien zu haben, wenigstens finden sich keine diesbezüglichen
Vermerke mehr im Journale.

Während der Liegezeit der -('heruskia<^ auf dem Flusse, erst in Muham-
mera, später in Basra, vom 13. bis 21. August, betrug die Lufttemperatur im
Schatten um S'' V durchschnittlich 2;") bis 30'^, in der Mittagsstunde 40^ bis 42'

und sie blieb dann so bis kurz vor Sonnenuntergang. Bei einem Versuche die
Temperatur in der Sonne in Ermanglung eines Schwarzkugelthermometers mit
neuen, bis GO geteilten, gewöhnlichen Thermometern festzustellen, platzten zwei
dersellx'ii, (las heißt, das Quecksilber stieg so hoch, daß es die dünne Glasrölir«>

sprengte, so daß für die weiteren Messungen nur noch ein Instrument verfügbar
war. Während der Nacht kflhite die Luft nur langsam etwas ab, tdlhrend es

stark taute; Tags über waren Sandstürme bei stets heiterem Himmel häufig.

Di»' aulier<n'dentlich hohen Tagesteiniteraturen wurden hier aber in den Fluß-

häfen nicht so schwer empfunden wie im Golfe bis einschließlich Buscher selbst,

') Annalen der Hydroi^phie usw. 1889, 8.

Digitized by Google



Kldncre Mitteilnngen. 103

i\n Ft'uoliti^'ktMt fehlte und bei der troekenen Hitze eine schnellere Verdunstung
eiutruten kuniitü.

Diese Beobachtungen über das Auftreten ganz außergewöhnlich trockener
Hitze im Müiuluiigsgebiote des Euphrat und Tigris einerseits und starker
Feuchti'j^kt'if der Luft zwischen der Straße von Hornius und Busolielir ander-

seits im Muuat Juli und August decken sicli übrigens noch mit den Erfahrungen
anderer Schiffe, die sich in den Sommermonaten in den betreffenden Gebieten
aufhielten, wenn auch für das Jahr 1909 hinsichtlich der Stärke beider Phänomene
vielleieht ein Ausnahmezustand waltete; wenij^stens enthalten keine der daraufhin
zum Vergleich herangezogenen meteorologischen Tagebücher anderer Schiffe

Klagen über einen solchen hohen Betrag von Luftfeuchtigkeit in den Tages-
stunden. So finden sicli im Journal dos Dampfers 'Savora«, der im Jahre 1908
etwa in denselben Au.L^usttai^en die Häfen des T'ersisclirn (rolfes besuehte, zwar
gelegentlieli einzelne noch höliere Temperaturbeobachl ungen, jedoch keine Hin-
weise auf einen abnormen Feuchtigkeitsgehalt der Luft am Tage, obgleich die
Windverhältnisse als dieselben wie ini Jahre 1909 bezeichnet werden können.

Im nördlichen Teile des Golfes vor dem Schatt el Arab, wo Cheruskia'
am 12. August eine Lufttemperatur von bis 42^ feststellte, maß »Savoia« am
22. August ebenda nur 32" bis 34^, und während eines 47t8gigen Aufenthaltes
in den Flußhäfen ermitteltiMi flio Heobachter dieses letzteren Schiffes eine mittlere

Maximaltemperatur von 43.4^ im Schatten und von 55^ in der Sonne gegenüber
einw mittleren Nachmittagstemperatur von 40° bis 42° im Schatten, an Bord
der »Cheruskia für einen Zeitraum von nur 9 Tagen.

Auch die in den Deutschen Überseeisclioii Mi^tcurolouischen Heobachtun'ren

Band 4 und 5') niedergelegten Ei'fahrungcn der deutschen Kommandanten dos
Königlich Persischen Stationsschiffes «Persepolis« aus den Jahren 1886 bis 1888 —
Mitarbeiter der Deutschen Seewarte, die dUTCh ihren Dienst oft raonatolanji; an
Büscheln- oder die FluiUiäfen f^'el)unden waren — enthalten für ersteren Hafen
zwar gelegentlich Hinweise auf schwüle, feuchte Luft, erwähnen dieser Erscheinung
bei der Charakterisierung der meteorologischen VerhSltnisse jedoch nicht be-
sond. t s(» dal5 man wohl berechtigt ist, sie allgemein auf den Teil des Colfes
mehr südlich von Busehehr zu lokalisieren, während nördlich von diesem Hafen
sich schon ein allmählicher Übergang zu dem in den Sommermonaten typischen
Witterungscliarakter der FlußbSfen, trocknere Luft, vorzubereiten scheint.

Gleichlautend sind die Urteile aller Beobachter über die zuweilen ganz
enorm trockene, doch eben deshall) wenii^er lästit^ empfundene Hitze in Müham-
mera und ßasra in den Sommermonaten; sie kann nach den Beobachtungen der
Kapitfine der »Persepolisc derartig sich steigern, daB psychrometrische Unter-
schiede von In bis 20"" in den Nachmittaj^sstunden und mithin relative Feuchtig-
keiten unter 10",,^ keine Seltenluul sind, und in einem Falle sogar — am
G.August 1Ö8Ü — am trockenen Thermometer 45,1^ gegen 22 am feuchten ab-

gelesen werden konnte. Das Holzwerk an Bord dieses Schiffes pflegte in dieser
Zeit so einzutrocknen, daf5 selbst di(! Täfelungen der Kajüten Spalten von
7 bis 8 nun bekamen und fichtenes Holz an D(>ck auf 2 m Breite sich um 34 mm
zusammenzog. Nach der Meinung der Beobachter dieses Schiffes wird eine

fihnlicho trockene Hitze nur noch in dem durch seine notorische Trockenheit
bekannten Plateau von Tran b(>obachtet.

Auf der Rückreise der »Cheruskia« im Anfang September lüOU war die

Luft im nördlichen Teile des Persischen Golfes schon um 3° bis 5° abgekühlt»
in Buschehr sank die Temperatur in den Nachtstunden auf 30^ heral); auch
finden sich keine Atir/(>i(>luuin<;(>n mehr über auAergewöhnlicbe Feuchtigkeit der
Atmosphäre im südlichen Teile des Golfes.

Hinzugefügt sei noch, daß die benutzten Thermometer seitens der See-
warte geprüft sind, und das Thermometer für Lufttemperatur in einem kleinen
Jalousiekasten auf dci- Kommandobrück*' sich befindet. Die An^'a1)en über Luft-

feuchtigkeit beruhen nicht auf Beobachtungen, sondern nur auf persönlicher

>) Vgl. auch Ann. d. Hjdr. usw. 1387, flcft XI.
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Schätzung nach dem Gefühl. Es ist aber jotzt von der Set'warte ein Psychro-
meter dem Daiupfer für die folgenden Reisen nach dem rersischen Golf mit-

gegeben worden. t. d. B.

6. Wittemngsverh&ituifiBe auf der Beiae von Suva auf Vitti Iievn nach
Nanrn« 21. Ms 29. OfeMbwr 1908. Naeh Bericht B. M. S. »Condor«, Komdt.
K*Kapt. Kranz buhl er.

Der Kurs naeh Nauru führte an der Westseite von Vitti Levu entlang.

Die englischen Sailing directions für die Pacific Islands Vol. II 4'*' edition 1908
bezeichnen die Luft über der Westküste von Vitti Levu trockner und heiterer
als auf dem übrigen Teil der Insel. Diese Erfahrung fand sich beim Passieren

der Westküste nicht bestätigt. 6ie war so volikommen in Wolken gehüllt, daß
von der Insel nichts auszumachen war. Dagegen wurde, wie die Segelanweisung
in Aussicht stellte, ein frischer NW-Wind angetroffen, naebdem vorher südliebe
und östliche Winde geweht hatten; letztere stellten sich von etwa 12°S-Br. an
wieder ein, hauptsächlich aus nordöstlicher Richtung.

Die Luft war anfierordentUch mit Wasserdampf gesättigt ; häufige Nieder-
Bchläge waren die Folge. Um so auffallender ist es, daß die Insel Nauru selbst
seit etwa Januar 11)08 unter anhaltemh'r Trockenheit zu leiden ha^ in solebem
Grade, daß die Kupra-Ernte stark zurückgegangen ist.

An swei Tagen konnte beobachtet werden, wie bei gleiehzeitiger Senkung
der Barometerkurven um 1 mm unter den normalen Nachmittagstiefetand um
den Mond sieh ein Rin^' bildete unter geringer Auffrischung des seine nordöst-
liche Richtung beibehaltenden Windes.

Am 24. OIctober wurde um 4^ N bei westlichem Winden StSrke 3, auf
13^ 5' S-Br. und 173° 43'0-Lg. in der Kimm eine Wasserhose beobachtet. Sie
stand in zeitlicher Verbindung mit einer am Horizont gelagerten Wolkenbank
und hielt sich etwa T) Minuten.

7. Zu V. Sc ha per: Über die Eigenberechnnng der Mondrilstanien usw.
(»Ann. d. Hydr. usw.« 1910, S. 669 u. ff.)

In meiner Arbeit über Berechnung der Monddistanzen im Dezemberheft 1910
der Ann. d. Tlydr. usw. befindet sich auf S. 674 ein Rechenfehler, wie Ilt-rr

Oberst v. Kobbe mir mitzuteilen die Freundlichkeit hatte. Es muß dort heißen:

''T^ logocMor O.y000M8 logmc 0.0034*76

Dann w^iht sich für D der Wort 10^ 45' 39" (statt 10° 45' 40"). —
Ferner möchte ich iiiclit unterlassen, darauf hinzuweisen, dal? liereit.-^ Herr

Dr. Wedemeyer in seiner Arbeit Zur Höhenbereehnung« (»Ann. d. Ilydr. usw.«
1903, S. 211 bis 222) die Na piersehen Gleichungen von demselben Gesichtspunkte
aus betrachtet hat, wie dies jetzt von mir ^'e.-^chehen ist, und daß seine Ergebnisse
(vgl. S. 218, 219 der genannten -\rbeit) mit den meinigen wesentlich überein-
stimmen. Herr Dr. Wodcmeyer untersucht in dieser Arbeit noch eine große
Anzahl von Formdn auf ihre Leistungsfähigkeit; die Resultate sind o^nbar
aucli für >li<' Fr:i<;e nach der besten Bwechnungsart der Monddistanzen von un-
mittelbarer Wichtigkeit. Dr. H. v. Sc h aper.

8. Scintillation der Venns. Der 2. ( )ffizier J. Schacht des Schnelldampfers
»Berlin« des Norddeutschen Lloyd berichtet:

Am Abend des 2. Dezember 1909 auf 38'/«^ N>Br. und 31° W^Lg. beobachtete
ich während meiner Wache bei schönem Wetter und klarer Luft eine lencht»
kugelartigt; Erscheinung der Venus, kurz vor ihrem Untergange.

Wir befanden uns mit dem Norddeutschen Lloyddampfer »Berlin« auf der
Reise von Gibraltar nach New York und hatten am Mittag die Azoren passiert.

Der Himmel war dicht bewölkt, nur im Westen war ein 2 bis 3 Grad hoher heller

Streifen übei" der Kinuii, wo plützlicli ilie Venus hervortnuchte und in einer so
eigenartigen Kröcheinung, daii sie anfangs für ein Toppieuer eines in der Nähe
befindlichen Dampfers gehalten wurde. Gleich hierauf verwandelte sich die Farbe
des Planeten in regelmäßigen Abständen in rot, grfln, blau und welB^ jede einzelne
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Farbe deutlich ftiugeprägt, so ungefähr acht- bis zehnmal hintereinander; der Pianot
warf dabei einen auffallend hellen Schein auf das Meer. Diese Farbenveränderung
^ab dem Stern das Aussehen einer langsam hinabgleitenden Leuchtkugel. Gleich
iiaeh dieser intereeeanten Erscheinung Twschwand die Venns unter der Kimm.

Zur Zeit der Beobachtung war schönes Wetter, der Himmel dicht bewölkt,
die Luft vollständig klar und trocken, Luft- und Wassertemperatur "f*

16°

kein Wind und ruhige See.

9. BfidUoht am SB. September 1909. Folgender Bericht über eine
eigenartige SOdlichterscheinnmi: ist dem meteorologischen Tagebuche des
D. »Linden«, Kapt. C. Mildahn, der sich auf der Reise von Fremantle nach
Adelaide in der Nfthe des letzteren Hafens befand, entnommen:

»Am 25. September 1909 abends nach 8'.' erschienen und verschwanden
nn verschiedenen Stellen des südlichen Fliinnuds, dicht über der Kimm, helle

Flecke, die wolkenartigen Gebilden ähnlich sahen. In südöstlicher Richtung
ianchte bis 10*^ über dem Horizont ein rötlicher Schein auf, verschwindet
plötzlich, um im Südwest wieder aufzuleuchten. Nach 91» pflanzt sich das Er-
scheinen und Verschwinden der wolkenartigen Streifen über den ganzen Himmel
fort; dieselben brechen meistens im Ost hervor und schießen in westlicher und
nordwestlieher Richtung durch die Luft, stehen still und Tersehwinden dann
ollstindig, um an einer andern Stelle des Himmels wieder aufzutauchen. Der
von ihnen ausgehende LichtsclM'in ist von hellgrüner, stark blendender Farbe.

Nach lOV tritt eine Änderung in der Erscheinung ein.. Die Streifen

versohidnden ' VoIlstSndig und es bildet sich im Süden ein Halbkreis matten
Lichtes, der sich allmählich nach beiden Seiten atudehnt und bis 20° über deii

Horizont reicht. Über dem nacli und nach lieller werdenden Ilall^kreis er-escheint

ein roter Gürtel, der um 11'.» die Form von Strahlenbündeln anninunt. Letztere
besitzen eine schöne rubinrote Tarbef ünd haben einen gemeinsamen Herkunftsort»
der in südlicher Richtung liegt. Der Halbkreis wird mit den Stunden gestreckt,

die Lichterscheinungen schwächer und gegen 4^" morgens ist alles versrliwnnden.«
Wäiirend des Südlichts herrschte gutes Wetter und war der Himmel klar

and unbewölkt. Wdg.'

10. Magnetische Itokalstörungen auf den zu den Oatkarolinen gebörendett
Tiiaalti Btan wbA Fouap«. Nach einem Bericht des kaiserlichen .Bezirksamtes
Ponape an das Reichs-Kolonialamt int durch den Kapitän Jeschke der Jaluit«

gesellschaft festgestellt worden, dalJ sich auf dem Südende der zu den Truk*
Inseln gehörenden Insel Eten (7 21.0 N-Br. und 151^ 54'.5 O-Lg.v.Gr.) eine Stelle

befindet, an der die Magnetnadel bis zu 180° aus ihrer normalen Lage abgelenkt
wird. Der Kapitän Wittstock vom R. D. S. »Delphin« hat daraufhin die Stelle
ebenfalls unter.suclit und dieselbe Beobachtung gemacht. Nähere Angaben sind
iu dem Bericht leider nicht enthalten, es ist nur noch die Bemerkung hinzu-
gefügt, daB den Boden schwarze Oesteinsmassen bilden, die bei Hochwasser vom
Wasser bedeckt sind.

Gleichzeitig wird von dem Landmesser Dulk berichtet, daß er bei seinen
Trassierungsarbeiten auf der Insel Ponape an dem Woge nach Kiti an ver-
schiedenen Stellen starke Lokalstörungen der magnetisehen Deklination be-
obachtet hat. Eine Untersuchung des Rodens ergab, daß sich an den fraglirhen

Stellen niagneteisenhaltiges Basaltgestein befindet. Einige der umherliegenden
Steine übten eine nicht unerhebliche Einwirkung auf die Magnetnadel aus, auch
lieB sich an ihnen deutlich das Vorhandensein zweier Pole feststellen. Der Land«
messer ist nach seinen lii.shci-iLien Beobachtungen der Ansicht, daß das ^^^ohiririge

Terrain nach dem Innern der Insel zu reich an magneteisenhaltigem Gestein
sein muß.

Ob diese magnetischen Störungen sich sd w eit seewärts erstrecken, daß sie

für die Schiffahrt in Betracht konnnen, ist bislang nicht nachgewiesen. Im
Bericht S. M. S. >Condor«, der im Oktober und November 1908 sowohl in Ponape
wie \Mi den Tntkinseln war (N. f. a 594/09), ist nichts darüber enthalten.

Arno. d. Rfdr. «sw, t9ll. Halt II. •^Dlgitlzed by Google
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1 1. Strombeobachtnngen in der Strafi« von G-ibraltar. Herr Kapt. SimonseB
vom D. »Bitschin« berichtet der Seewarte wie folgt.

»Am 1. Hfirz 1910, auf der Reise von Algier nach Monterideo, war der
Schif£8ort nach Peilung um 8»f N 35° 59' N-Br. und 4 50' W-Lg^ Ceuta-Feuerschiff
peilte 250° rw. (S 70^W) in etwa 15.5 Sm Abstand, Wind OSO 1, klarer Himmel,
ruhige See, Um 38"^" peilte Ceuta-Feuerschiff quer, 168- rw. (S 12^0) 3.5 Sm
Abstand. Stromversetzung seit 84 a 0.

Am 1. Marz sollte der westlich laufende Strom in der Mitte der Straße
etwa um 12'.' N einsetzen und in der Küstenzone 10».' N. (Engl. Adm-Krt. Nr. 142,

Strait of Gibraltar). Um dem harten Oststrom in der Mitte der Straiie zu ent-

gehen, hielten wir ans in der schönen, klaren Nacht nahe der Kflste von Afrika.

Um lOV 43'"i" passierten wir Pt. Gires in reiclüioh 1 Sm Abstand und peilten um
in 21"'i" Kap Tarifa-Feuerschiff 345° rw. (N 15°W) 6.3 Sm Abstand. Strom-
versetzung seit 38™in — Ost rw. 2 Sm in der Stunde.

Wir setzten den Kurs rw. S 75°W, nm Kap Sparte! in etwa S Sm Abstand
zu passioren, wurden aber in der Zeit von 11 V_,^ l^'/^^ (2. III. V), Zeit der
Stroinkenterung, so stark nach S und SW vorsetzt, daß zeitweise rw. \56^W
gesteuert werden mußte, um gut von den Uüuken zwischen AI Boai>i>a-rt. und
Ifalabata-Pt. frei au bleiben. Die Stirke des 8-Iichen Stromes kann nicht
weniger als 3 Sm in der Stunde betragen liaben.

Von Malabata-Pt. bis Kap Spartel-Feuerschiff quer, rw. S 15 0, um Ib lOmn y
(2. HL) Abstand 1.5 Sm, Stromversetzung WzS rw. 0.75 Sm in der Stunde.
121» Wind OzN 3, wolkig, Seegang OsN 2.

Wir entdeckten diese gefährliche Strömung rechtzeitig, indem wir bemerkten,
daß die Lichter von Tanger, die wir 1 his 2 Strich an B-B. voraus hatten und
in Peilung hielten, nicht nach achtern durchwanderten.

Der Vorfall dürfte dartun, daß das Westwärts-Steuern nahe der afrikanischen
Küste jedenfalls nur unter Anwendung der allergrößten Vorsicht und bei klarem
Wetter unternommen werden sollte.«

12. Seebeben an der spanischen Küste. Herr Kapt. A. Holtang,
D. »Gaprivi«, berichtet der Deutschen Seewarte folgendes über ein am 16. Juni 1910
an der südspanischen Küste beobachtetes Seebeben:

»Arn 16. Juni 4«* yOml" V Ortszeit, als das Schiff 27 Sm SzW vom Kap Sacratif

sich befand, wurde ein sehr starkes Erzittern durch das ganze Schiff gefühlt,

das et«w SO Seiranden anhielt, das wahrscheinlich durch ein Brdbeben Terursacht
wurde. Das Erzittern war so stark, daß die Mannschaft unter Derk aufwachte
und an Deck kam. Die Wassertiefe betrug an dieser Stelle zwischen 300 und
400 Faden.«

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechungen und ausführliche Inhaltsangaben.

Fuhrmann, Roland: Baa Wafsraolit der FlaohdftmpliMf. 8<>. 61 S. Itzehoe.

Selbstverlag. 2.00

Da.H kleine Werk ist f^nde zu der Zdt enwhienen, in der die W4^:ereclitsfirMEe der Flseb-
dampfer im MitU-lpnnktt; der öffentlichou l)iskn.-;«i(iir >-t( lit. Ks zerfallt in versehiedene .\bwhnitte. von
denen der erste und «ler lelzic wcnifr oder ^'ar nic lUM mit dini \\'i>:irei-lit /u tun hahca. Im zweiten
um! drittjui .Vltwlniiit ^iKi der X'crta-M r limii kurzen Kii(-ki)liek üIht das erste .\uftruten <ier Fii*cl|»

danipfer und die Änderung' il< r Faii<:inrt{i<ide. Im vierten Abschnitt wird zwar knapp, aber dorh rer-

Btändlich da.s Aui^setzen. S-hli p|» n und Kinholen d*^ Grundachl^ppnetiea beaduieben nnd' die Ur-
Rnchen der Maiu'ivricruiifübigkeii <ler Fiochdampfcr erklärt.

Im fünften Abwhnilt siellt der Vorfftaser Ver^deiihe an üIkt das Verhiiltnia der Maiiövrier-

flÜlipkeit diT }'is< }i(lauipf«T zu d< ii S< lili [i|)ziiL.'. u und S';.'els( liitten ; womuf im »eehsten .\l)schnitt an
Hand von ^erielitliehen rrteilen, \veli-hc uIk r /iisammen^tollr z\vis< ln-n fisolu-nden Fischdampfem und
freifahrenden Dampf- und Segdschifft ii ergangen sind, VergU'i' h«' /wischen der cnfjliachen DOd
deutflcheu Bochtaprechung folgen. Der aiutwote Ab^ehnitt handelt über ilie bisher unteniommenen— TerKeblichen — VerBnche, das Wopercrht fQr die Fiseh(lani|)fer zu erlanpen. Im achten und
nennten Absehnitf wcnlcn daiui nm li dif rnfällc iithi die I.i' hterfidirunu d< r Fi-' luliuiiiifiT iHsnnK-hen,

Wibrutid der VerfassKcr im zehnten Absehnitt das Fazit seiner L'nteniuehun^en zieht luid zu dem Er-
gdiois komrot, datt dem fiacfaenden Fimdidampfer das unbedingte Wcgeredht — d. L dM Wcgiendtt
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^^cniiber allen Dampf- un«l ScuH^'chiffoii wie auch ^ohlci^p/iigru — zugotMldoi wodeo Umfi, weldMm
Ei^bnis niiui sich nach meinem DafürhalU-n nur ans( hin Ueii kaiiti.

Mil großem Fleiß hat der Verfasser in »lern Bii< lili in eine Menge Material zuRammcngetnigen,
am denea der Fansteheode deh «dir wohl mit dea Gebräuchen, Gefahren nnd den Vethältnisaen der
HbdiM6datn|iffiMfaeK{ Tertiwit tnaclMn kann.

kleines Krarhtcns nach hätte der Verfasser der guten Paehc bedeutend mehr frenützt, wenn
er fiberall streue sai blii h frcblicbcii wiirv und nicht so manche Bemerkungen eingi-slreut hätte, die

aÜMolut nichts mit lieiu \Vej:erf< ht der Fis*'hdampfer zu tun haben. Gerade diese Bemerkungen hätte

der Verfasser sich unbedingt vcnsagen müssen, wenn man seinen Ausführungoi ini elften Abschnitt
»Kritikenc die von ihm doch gewünschte Aufmerksamkeit iridmai «olL

Abgesehen von diesen BemeikaDgen kann idi dsa Uetne Werte jedem Interesi;<'titeii emj^fehlen.

August Budde.

B. NeiMsfee Braoheiziimgen im Bereich der Seefährt- und der MMreakiud«
sowie anf verwandten Gebieten.

a. Werke.
Wittenm^kunde.
Bnchan, A. and Traill, O. R.: The Bm Nevis observations 1898—1903. Issned in the Trans-

actions of the Roval Socictv of Edinburgh. Willfams and Norgato. Vol. 44. Parti. SSsh. 6d.
Part II. 21 sh.

tSchmuekcr, M.: Wie wird das Wetter? Neueste Wettertheorie auf Grund 20jähr. Forschg.
8». Vm, 147 S. DiUingen 1911. J. KeHcr. 1.00.«

Rei.sen und Expeditionen.
Weinek, L.: Die Reise der deutschen Expedition zur Beobachtung des Venusdurehgange»

am 9. Dezember 1874 nach der Kerguelen-Insel und ihr dortiger Aufenthalt. (Neudnielt)
\°. .-)»•. Prag lül I. A. Haase.

Wisaenschaniiche Ergebnisse der deutschen Tiefxee-ETjieditiott duf drin Dutiipfer • Valdivia«
1898—1869. Im Auftr. des Reichsamtes des Innern hi-sg. v. ('. Chun. Fol. Jena IHIO.

G. Fischer. XIX. Bd.. 4. Lte. Mast, U.: Die Aatrophaeriden. Mit Taf. XIV—XXI.
(Tatl—Vni.) 68 8. m. 8fil. £klii^. Sobskr..Fr. 17.50.«

Astreneiile, terrestrfsdie «ad aitreaenieehe Navigiliea.
Norton, A. P.: A star-atlas emd iete$oope kandbook (tpock 1980) fin" Hndeittg and amcUeurs.

4». Call and Ingli». 5 sh.

Newcomb u. Engelmann s populäre AsirOHOmie. 4. Aufl. In ncmcinsehaft m. rruf. Eberhard,
Lndendorff, äeh warzschild hrsgeg. v. Prof. Dt. P. Kempf. af>. XVi, 7^ 8. m.
213 Abbildgn. Leipzig 1911. W. Engclmann. US30M

Kftatea- aad HafenbeaelnrellraiigmL
British Admiralty: North Sea Pilot. Part L Faeraea, Shetkmd» and Orkney, fs^ edif.

1910. so. :51> p. Ixindon 1910. 2 ph. »> d.

MiniHterie van Marine. Afdeeling H ydrofrraphic: Zeemansgids voor de Nederlandsche
Kust. 8". 153 p. nebet: Bijlage I. 'Lichtenlijst van Nederland 1911. 8^. 112 p. und Be-
lagen. Betonningsstaat van Nederland 1911. 8^. 'M p. 's^-Gravenhage 1911. H. L.8mit8. 1 f<

: Zeeman.<tgids vnnr dm (h,sf hnlisrhnt Archipel, Deel IV. AanvuUing§btad No. 3 en
rerbeferingefim) aanvullitigsbladen Nos. 1 en 2. 1910. ö". 73 p. 0.:iO f.

Aspinali, A. K.: The podtet guidB U> the We$t-Indie$, New and rwUed edU. 8». :i:i2».

Duck Worth. 58h.

Sehiffabetrieb und Schiffbau.
Lübcke.C. nnd Clement, ().: Verzeichnis der Hamburger Schiffe 1911. 8". 968. Hamburg 1911.

L. Friederichsun k Co. 'Isy^H
Morsesignal-Tuschcnbuch. Hersjr. vom I )i uiM hen Seefischerei-Verein. S". 1j S. m. färb. .Ai)liil(i!»Mi.

Berlin lUlU. (Hannover. Hahn). O.rm,/^

Waldmann, £1: Der Untergang des Datnpfere »£mil Berenz* tm ZmammenhiMig mit den
«eoetzltehen Bee^mmungen über die Vermeesung der Seeaek^f^ 9. 25 8. ii. 4 AbUklgD.
[OncheD u. Berlin 1911. R. Oldenbonrg. 0.60 .4^

Gesetzgebung und Rechtslohro.
British Admiralty; Walch and quarter bills. S. 2rK). Xr. 2 »we. lUlU. 1 «h. T» d.

Verschiedenes.
Oetelbischer Schiffahrts- Kalender 1911, 3. Jahn/. ( 1 Icrausgegeb. v. P. V. Qaeisser und

K KagöczT). 8>. 296 S. Berlüi inil. (icra-'Verlag. 2.50 .tf

Herbert, D.t Beemanover. Eine marifinic Schilderung aus der Adria. 8". III. 20KB.
Drtvden llHI. E. Pierson. ' Jf

Mcraviglia, (>.: Eine Mitteimeerfa/iri. Intime Rei^cerinnerumjen. ISUÖ. lu. 1>> Voll-

bildern, (iraz 1911. Leykam. 3.00./^

Eider. A.V.: The ahvp-eurgeon'e handüiook. SP*Aedit. b^. 400 p. Baillierc. äah.
BtxtxA KAmxT^llji HandSook ofphyieal tra/ining. Vol.2 1910. 9d.
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b, Abhandlnngen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröfient*
lichungen und Sammelwerken.

Wlttonugakmide.
Stttdie.^ in the gencrnl circulaHo» of the <Um4>mkere. F. H.Bigelov. »BuDet Hbunt Wcidier

Obscrvilt.. Vol. III, Part 4.

Grundziü/e einer Theorie der synoptischen Lufldnicki^eränderunyen. F.lLExner. »Atiaii^
ber. Akad. d. Wissensch. Wieo«. 1910 MaL ll9Bd. 5.Uft. AbL II«.

Uber die Bexiekun^ der synopHeehen LuädrudbSnderungen tu den TempereUurverhäUftissen
der ÄtmospfKtrr. A. Dcfatit. Ehtiida.

Ä. Bersotis Bericht ühi-r dir arrolof/Lsche Espt'dilion dejn Kyl. Aerotiautisrfien Observatoriums
nach Osfafrika im .hihrc ufm. K. Siiriii^:. Mftwrol. Ztwhr. UM". litt. l'J.

Weet India hurricane, October 13—21, 1910. »Washington, Metwrol. C'liart. Nurth-Atlaiit. {.kam-

1911 Febnmnr.
Severe galea in the SotUhem Oeean. »London, Monthly Meteorol. Chut. Ind. Ooeuic 19U

Pebnmry.
Waterspnut^. \. ('. IMckcIs. Wa^hinptoi). M'tii.Mi!, ( hart. N. irth Taiif. Oewiii 1911 Febniary.

Über eine eigentümliche Gesetzni('i/{igkeif der oberen Inversin». A. Wagner. «Meteorol.

ZtM;hr.< 1910« Hft. 12.

TefHperature changee and eolar actimty. >Nature< IUI 1, January 12.

Variotions of temperature andpreseure at summit and haee eimion» in the Rocky Mountain
rn/iiu>. A. .1. lI.Mn y. »Bullet. Mount. Wcathcr ObservaU Vol. III» Fhlt 4.

Teviperature of the iipper air. »Nature« 1911, January 5.

Betvülkungsininimum um Mittag. W. Köppen. »Meteorol. Zt.>chr.- 1910, Hft. 12.

Über Sonnen/lecken und Niedenehiagemmffen in DeuUchkuuL BeUmann. Ebenda.
Zur Oewitterkunde Anhalte. F. Ellemann. >Dw Wetter« 1910. Nr. 12.

Beifrät/r zur Klimatologie der Vereinigten Staaten Nordamerikas. SL Funke. Ebenda.
Das Klima von Kuibis. V. Kange. »Metwrol. Ztijchr.« 1910. Hft 12.

Beitrag zur Kenntnis des Klimas von Salaga, Togo und der Goldküete. Nach meteoro-

logieehen Beobttehtungen aus dm Jahren 1886 bie 1896. G. A. Krause. »Nora Acta«.

AbhandL d. Kaieerl. L«op.-Chn^ Deutach. Akad. d. Naturforeeber«. Bd. XCUI, Nr. 3.

Meteorologie und Klimaioloc;ie der Sü^tolorgegenden. VoeikoT. (In vm, ^pcadie.) »Denk'
sc-hr. (I. llydr. P. tor^bur);., I$d. :{2.

Bestehen Beziehungen zici^chen Sontmer und \li/intrr 'f
(

'. Jtu-himsrii. »Das Wetter» T,>li Nr. V2.

Wandlungen und Ziele der Wettervoraueeage. W. Peppicr. «Das Weltalls lülo. 11. .Jahrg.

Hft. o.

/wpnwfag the foreeasfs. A. O. Mc. Adi.'. bullet. Mniinr Wi-ufhor Observat.« VoL III, Part 4.

Einige Bemerkunt/en über die Methode von (!. duiUiert. M. (Jorod^nskv. »Meteorol.

ZtÄohr.. IKK >. Hft. 12.

Himmelsbarometer. Bounov. (in ruas. tsprachc) »Deukschr. d. Hydr. l'etcrabiug« Bd. 32.

<Hd Korean meteorologieal regietere. Y. Wada. (\n jap. Spradib) »Joum. MefeeoroL Soc.

.Tap;ui UMh, Xr ]!.

Meeres- und UcwiLsscrkunde.
American hydrography. >Natarec 1910, December 29.
Obeervations oeeanograßktquee dorn VOeian Paeifioue. L. Perrochot »La CMoaaiUe«

1910. D^'^H nibr.?,

Sur leji travaux oeeanoyrnphiffues du Mueie de Monooo, Albert I*rde Monaea »BoOet
hiht. (>c<ianogr. Monaco« lülU, Nr. 187.

Quelques remarquee eur' le Programme hydrobiotogique de Monaco. A. Nathaniohn.
-liullct. fn.'st. Oci'anofrr. Monaco PJIO, Nr. ISS.

Sur la dijcienie eam)>ayne de la . I'ri)ieesse-Allr(' II An)crt 1 <t de Mon aco. Ebenda Nr. 1^
Sur la onzienie ennijxiyne de Iti Prinre,-<sr-A / ii ' II. .Vl i i : t 1 • ide M<iii in i> Klx'nda Nr. 186.

Studio delle eorrrnfi dell' Atlantieo Seltvntrionale da/la deriva carcasse yalleygianÜ. '

»B<^llet.- So«'. (ii-ojiT. Ital.« UM), (iciinaio.

Beobachtung der Tiden an der Murman-Küete. fiuchtejev. (In nies. Spracbe.) »Deokachr.

d. Hydr. Petorsbnnr . IVl. :52.

Sur quelques r<\-<iiltiits de l i'tiidr (/rs ninrre.i antorHiqves ohserrees au cours de rexpidition
franqaise <iu pölc Sud. (uxletroy. »Coniptes Beodii-* r.tlii, Tome 1.')!. Nr. 26.

Southern Ocean ice, 1910. »Ixindon, Monthly Moteorol. Chart. North Atlant.» Ulli. Febmaiy.
Southern Oeean «e& 2910. »Loudon. Monthly Moteorol. Chart. Ind. Oom lUll, Februarr.
let dm Satz des Meerwassers gletehmd/iig zusammengesetzt? Ruppin. »Ifittefl. Dentadb

SrrfiVrh ^•, p iti, iinii, Nr. vj.

Couleur r/t'.s- fo/tdti mnrinif. J. Thoulet. >BuUcL Inst. O-eanogr. Monaco« 1910, Nr. 190.

Beieen und Kxpeditionen.
Wieeensehaftlichi /'//i i^-,, rliier nnifUchen Forsch unysri'i.'ie naeh dein Bi.'<niarek-.Archipel

im Jahre liMts. I. Beiträge zur Lande.'ikunde eon Xni-Mccklenburg und seiner Nachbar-
insein. K. Sapper. »Mitteil. a. d. Deut8<h. Sebut/Mclj. l'.tlO, EiTgänz.-Hft. Nr. 3.

Die Forschungsfahrl des ^ Michael Sare< im Xord-Atlantischen Ozean. »Globus« 1910, Nr. 24. i

7%*? ^Michael Sars- North Atlnntie deej) sea erpedition 1910. J. Hjort. »Natare-! 1911, I

January
Polar ejploralioH with a Zeppelin airship. R Sergerl. »J?cientif. Ainer. Siippl.« 1910,

Deoonbor 17.
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La spedizione antarfica tedesca. Bellet. Sik\ Ci-op^. ItaL« 1911, Genjudo.
// capitann Amund^en nelV Anlardide. KImikIu.

Sw h's in.ttT't/rfions donni^e.'< par l Institut y<itioiuil fV et 2* classe) au capliaine BaudiH
pour aon voyqge de deoouvertea atu Terrea Auatrales. 1800 bis 1804. G. Her ve. ^Comptes
Kendos« 1910, fäa» 151. Nr. 26.

Early voyagea of american naveU WMeif to the OrienL C. O. Panllin. »Praoeed. U. Nand
Inst. 1910. Vol. m, Nr. 4.

lllscherei und Fauna.
Die Eiprodiikfiou i/rr Sc/iol/i: V. Franz. -Miucil. d. Dciitsrh. Sn-fi- li. N'i rcins . 11)10, Nr. 12.

Ver»ttene über Entnahme und Venendung von Satzaalen von der detitschen Nordseeküste.
Ebenda.

La repartition geographique du Triangulus Munidae. (}. Smith, Rhizociphale Parasite
des especes du genre Munida Leach. .). Guerin-Uunivct. »Bullet. lost. Oc^anogr.
Monaco« 1910, Nr. 160.

Physik.
Über den Lußmderstand aekrümmter Flächen. A. Uoltzinuiui. >Sitzungsbcr. Akad. d.

WiHemdi. Wien« 1910, Juni. 119. Bd., 6. Hft. Abt. IIa.

Sul moto permanente dt un solido in un fbUdo üuMiHUo. T. Boggio. »Atti B. Inst. d.

Science etr.. Vcncto . Tomo (50. Nr. S,

Het oni'crklaarfmti r lii'fitverscltijmrl. <J. F. Tyilfraam. »De Z«t'£ 1911. Nr. 1.

Xeöentonnen mit farbigeyi Bogen. V. S. An lu nliold. »Djis WeltuUc 1910, 11. Jahrg., lllt.

Sur les halos BOlairtt. C. V. Polychronakis .cid et Tcrre« 1910, Nr. 12.

tht preetirsors of magnetic stortns. R. L. Faris. »Terrestr. Magnetisin« 1910, December.
A nomogram for compass deinations, with an elementarij eTjmsition of the iwo parallel

sca/e riofnogrnms. (i. PcKci, ^Pnx tMtl, V. S. Naval Instil. l'.HO, Vol. 36, Nr.4.
J/rt udorderlicht. J. Kater. »Hemel cn Dampkring« 1910, DccenilxT.

l 'hi r yordlichter in der PoUaregion. F. 8. Archenhold. >Das Weltall« 1910, 11. Jahrg., Hft.

4

i^hotograph» of the aurora borealis and a netv tnethod of meaeuring it» aUitude
U Sloermer. »BuUet. Moant Weather Obeen'at.s Vol. III, Part 4.

lurtramenteB« ud Apparatenkiuide.

Neuerungen aufdem Gebiete des Kreiselkompassen. »Mitteil. u. il. (übitt. d. Soewes.» 1911. Nr. 1.

Jneorrect adäuetment of ränge finderg. Bradley A. Fiske. »Proceed. U. S. Naval. InsUt»«

1910. va.36, Nr.4.
Künstlicher Horieont und Ballonsextant. K. Schwarzachild. >ZtMiir. f. Inatr. Kde.«

1910, Hft. 12.

Begieiratori di tempeste. »Blvista Harittima« 1910, Dioembre.

Astnmoade, tenwtritdie wid mAxommaMtb HaVIgwIioii.

Tahella per ricnnoseere le stelle. V. Maltese. •Rivista M.irittimat 1910, Dlceinbre.
T/ie ralculation of aUitude for a fieurettlg body. II. 11. Kdmond». »Naut. )Iagnz.< 1911,

.Tanuarj-.

Het verschü in azimuth in de gegiete atandplaats en het hoogtepuni bii de methode Marcq
St. HiMre en de ligging van et hoogtepuni. Toepassing bij het grooteirketvaren.
S. Mars. T)i- Z»».- lim, Xr, i.

Zur Ortsbestimiiiuni/ im Luftschiff. M. Wolf. Sit^nngsber. d. Heidelberper .\kad. d. Wisseiwch.
Mathem.-naturwiss. Kl. lIUn. ,\i)Iiandl. 'Jö.

Navigation an Bord von Yachten. (Fortuetz.) C. Kenner. »Die Vaclit« 1911, Nr. 1.

Küsten- und Hafenbeschreibungen.

Triangulation der Aland-Inseln, 1908. Maksimov. (In rus». Sprache.) »Denkschr. d. Hydr.
Fetenhoig«, Bd. 32.

Schiffsliolrieb und Schiffbau.
l'robkmc der Seeschiffahrt . liuchwald. »Prometheus* 191 1, Nr. UOG.
Het heklicht. »De Zee. 1911. Nr. 1.

Uuitwijken voor twee schepcn (zeit rn stoom -). De Zee« 1911, Nr. 1.

leU Over langsziide slepen. F. Snüth. »De Zee 1911, Nr. 1.

Uber moderne f euerlötekfii^rteuge und ihre Einriehiung. »MittdL a. d. Gebiet d. Seewes.«
1911, Nr. 1.

Das Löschen mit Dampf und flammenereHdtenden Gasen. Auhagen. »Seefiüirt« 1911, Nr. 1.

Sehiffbrüehc in den russischen Meeren. Bogoalavskij. (In maa. Bpradie.) «Denkacbr. d.

Hydr. Petcrabui^«, Bd. 32.
Concoin s fl uppareU» de sauvetage pour igu^jutgee de eout-nuirins, »Le Yacht« 1910,

Decenibre 17.

Wie lange brmteht ein Schiff in voller Fahrt um mm Stillstand zu kommen? Heinr.
Heyer. »Hanaa« 1911, Nr. 3.

Lois gmSralee du mouvement acceler^ ou retard^ du navire cnn.'tecutif ä un chnngemenf
'fr j/ii/ssaurr d)i niotnir. Hcrliu. (Annptcs Kcn<lii- l'Jll. Tome l.V_*, Nr. 1.

Betnerkutigen über die Bestimmungen des Gewichtaschwerpunktes der Höhe nach mit Hilfe
de» Krdngungaverauehes. A, Schmidt. »Sobifibatt« 1910, 12. Jahig., Nr. 6.
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Le ettirassd de Vavcnir. Bacon. .Kevuc Maritime- 1910. IXTcmbrc.
Schiffstypen und Segelschiffahrt auf dem Frischen Haff. H. Stcincrt. >.S'hiffb«U€ lölO.

12. Jahr^., Nr. Ii.

Encore un nouveau type de cargo. Le Systeme ^Ayre- Ballard*. 'Le Yacht« 1910.

DKCembre 17.

Eine neue Verschtußkonstrnktioti runder Schiffsfenster. (}. Hoffmann. ^S<'hiffbau< 1911,

XU. .Jahr),'., .\r. 7.

Die XII. ordentliche Hauptversammlung der Schiffbauleehnischen Gesellschaft. (Fortsetz.^

»JLirihe-Iiumlscb.« lUll, Hft. 1.

Die zwölfte Hauptversarnmlung der Schiffbautechnischen Gesellschaft. O, Flamm. (Fort.*.»

»Schiffban« 1910, 12. Jahr^., Nr. 6.

HanflelHKeog:rapliie und Statistik.

Die Seeschiffahrt im Jahre 1010. (Forti«ct/.) »Hansa- 1911, Nr. X
Bestand der deutschen Seeschiffe, 1909 (Kauffahrteischiffe). StAtist. d. DeutÄh. Reicht-':,

lk\.2M. I. TeU.
SchiffsUnfälle an der deutschen Küste, 1909. Elx-nda. II. Teil.

Schiffsunfälle deutscher Seeschiffe, 1909. Klx-mla.

Schiffsverkehr und Fischerei in der Regentschaft Tunis im Jahre 1909. Tunis. »Deutsch.

Handclsan^h.« 191' >, Dezcmbi'r.

Verschiedenef«.

Die Nordsee. »Mariiic-Runds(h.< 1911, Hft. 1.

Canal projects in thc Isthmus of Panama and adjacent regions. H. .1. Peddic, iSfoU,

Gcogr. .Mapz.. 1911. Nr. 1.

Een schoolsehip voor de koopvuardij. \V. Noorduijn. De Z*-»'« 1911. Nr. 1.

Een oefeningsvaartuig voor de handelsvaart. .1. V. Wierdsma. Ebenda.
La cri»i della marina militare di Venezia dopo la guerra di Chioggia. <". Manfroni.

»Atti R. Inst. d. Soient-e etc.. VenelO' , Tonio 09, Nr. M.

Surgical and medical aid, and hygiene. at sea. ('. lUai-k. »Naul. Mn+piz.« 1911. Jiuniiir>-.

Die Aetiologie der Beriberi unter Berücksichtigung des gesamten I'hosphorstofftcechsds.

H. Schanmann. »Ar<-hiv f. .Scbiffs- und Troponhygiene usw.«, XIV. Bd., 8. Ik'ihft.

La navigation aerienne et la guerre maritime. PluKtau. »Revue Maritimei 1910. IVt-embre.

L'aviation dans la marine. K. Lepointe. Kl)enda.

Aviators and squalUt. -Nnturc« 1911. .Janiiary r>.

Das Vorkommen von Paratyphusbazillen im Natureis und seine Bedetttung für die Fleisch-

und Fischvergiftung. F. Franz. »Mitteil. d. Deuisch. fM>eri«"h.-Vereins« 1910. Nr. 12.

II problema della harriera di ghiaccio di Bo.^t secondo la sjiedizione ShacJcleion. .B«>Uct.

Soe. (.i»H>fa". Ital.« 1911, tiennaio.

Waldffrenzstudien in den österreichischen Alpen. R. Marek. »Pcterm. Mittdl.«. Ergänzunp?-

Hft. Nr. I()S.

Die Witterung an der deutschen Küste im Dezember 1910.')

Mittel, Summen und Extreme

aus den meteorologischen Aufzeichnungen der Normal-Beobachtungsstationen der

Seowarte an der deutschen Küste.

S t a t i o n ß -\ a in e

luid f^cchöhe

des Barometers

I.iiftd

.Mittel

r 11 < k. 7iKhnni -\-

Moiiattf-Extreme

rcil. auf MN «. l.V- Br.

Max. D.U. Min. Dat.

1

V

.iifttenipcratnr,

Zahl der

i* ^
£| -

<0P) <0''

n-d.Auf
MNii
l.V l!r

Ahw.
V4irii

Mittel

2b X J Abw.
Mittel vom

Mittel

.'>."..'.• t,;i J'.7 .il. l-'.2 17. 1.2 4.:. 4..'j-^2.1 I u
^\ilhl•ln^shavt•n . n.,"> .)<;.: — I.I 7<'.-l :;i. IJ.C. •JC. 1.7 :i.s 3 4- 2.2 6 u

."><!.( 1 70.1»
M
i ** 17. :5.2 4.1 :i.r> 3..*j -f- 1-7 1 it

Hfimburg .... jri.O .7.2 — :;.t; i;9.9 11.9 2r.. :i.l i.r. 3.7 .1.0 -i- 2.r. • 0

.'h;.7 - :t.r. 1«).:! ;!. 2i\. 2.9 2.8 -\- 2.0 Ii t

)

Wustrow 0 :i 1 l«i.7 • 1. 2r.. 1.;» 2.4 2J^4- s (1

?*\vinen»iindt'. . . 10.(ri ,"•7.9 - :;.2 ri'.i.7 :!. II '.9 2<;.
1 •»

:i.i; 2.»J 2.0 -t 2.2 o

KügenwaldcrmiindeO.iJ :>:.\\ - :?.2 ri9..-i . 1

.

:['.»,! 1 Ji. :.N 2.1 2.2 4- 1-» 11 I

Neufahnvas-^er . •!..') 2.4 f.9.7 i. :is.(; 21. l.n 2..S 1.8 1.6 4 2.1 12 2

- 2.1

1

7i.:t :u.7
»-

l.'t 2.1 l.t> 1.5 4-2.« 10 4

*i Erläuterungen zu den meteorologiwben .Monatstubellun siebe ».\nn. d. Hydr. usw.« 1905, IS. 143.
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Die Witterung an der deulacheti KTute im Dexember 1910. III

Temperator-Extfeme
Teinpcratur-

Ändemng
Feuchtigkeit Bewölkung

MittL tägL AboolateB monaä. Abso*
RelAtiTO,% .\bw.

Ma\. Mu\. T; ' Sh V 2h N Sh N Mi tu.

inni
- V N N

Mitt ^'ora

Mittel

Bork. ti.l 3.3 9.1 24. —1.0 1.7 1.2 1.7 O.l 1 )5 94 [)') 7.9 ('..: 7.(1 !-f0.3

Wilh. 5.8 1..Ö 10.2 25. — l.S 2.(i 1.0 1..') 5.1)
1

i2 91 91 7.0 8.3 6.0 7.3 1—0.2

Kett. 5.1 2.2 8.5 24. —3.6 28. 1.8 1.5 1.2 5.(i 93 95 6.8 7.3 ().8 7.0 1—03
Ham. 5.7 1.7 ,1.0 17. —3.3 28. 3.3 2.3 1.7 5.3 89 88 8.0 8.3 7.3 7.5 |-^3

Kiel 4.3 8.3 23. —3.0 28. 2.1 l.G 1.4 .").2 y.i 88 92 ü.7 8.1 7.0 7.3 1—0.7

Wiu. 4.1 Ü.7 8.6 17. —3.5 29. 1.8 1.7 1.3 5.2 95 94 94 8.8 6.4 7.0 7.4 -03
Swin. 4.4 ].l 93 17. —3.7 5. 1.6 1.6 13 4.9 88 84 87 8.4 H.9 6.6 7.3 -
Rüg. 3.9 0.7 &8 17. —53 1.9 l.G 1.4 5.0 88 90 8.4 8.0 0.8 7.7 1—0.4

Neuf. 3.5 0.0 82 24. -7.5 ?: 2.2 1.8 1.9 4.8 n 87 90 7.9 8.2 6.9 7.7 -0.4
Mem. 2Ja —0.0 6-1 24. -9.81 5. L8 1.4 1.4 4.9 »5|92 94 8.6 8.9 93 a6l+03

Stat.

Niadendilag^

x";«*! Ö5 iKorm.

Ab- I

weich

Bork.
wah.
KeiL
Uam.

Kid
WU8.
8win.

Rüg.
Neuf.
Mem.

18 421 60 0
34 30 64 + 16
28' 42' 70 4-8
26j 2C 52— Ü

28i 371 65! 4- 4

41 29, 33 - 6

12 27 39 — 2

37 31 68 + 23
11 S' 19 •• 14

47| 40i 87+ 37

11

10
16
16

18
6
8

16
5

18

17.

16.

16.

24.

23.

19.

23.

25.

14.

24.

Zdd der Tage

03| 1.0|5.0HO.o|t:S <8

Sä
heiter, trüb«-

mlttL I mittl.

B*w. Bew.
<2 I >8

18

14

15

II

IL»

11

24

14 5 0 0
11 6 5 0 0
13 4 2 0 0 2

* 5 0 1

2 0 0 2
10 2 0 0 0

10 3 0 " 0 I

10 4 3 0 0 2
ß 1 0 0 O

18 0 u 0

14

13
13
18

16

15

16

19

16

85

WindgeMhwindigfceit«)

IStamn-
normMitM

Daten der Tage

9.0+1.0

5.0

53

53
4.2

4.6

4.5

4.0

+0.1
i

16.5

12.5

12

12

-0.2 12
—1.9' 12

-0.8; 10.5

-
! 15

- ' 12
- ! 12

3.4. 16.17.24.

28.29.
17.23.24.

24.

24.

5.24.

24.

24.

24.29.30.

Stet

Windri ZaU der BboIlaehtongo
Mittl. Wiql-

alftrfce (Boaufurt)

NNO
NO ONO

C o SRO

3,
SSW 1

1
s ^

jstiUc 8h V 2hN 8kN

Bork. 1 0 9 1 4 1 25 2 9 3 14 2 4 0 14 3 1 33 33 3.3

Wilh. 0 2 8 2 1 7 22 5 3 4 15 4 3 8 5 1 3 3.0 2.6 3.0

Kdt. 3
?

2 4 2 1 18 9 12 2 tt 7 4 ö 10 3 0 3.6 3.7 3.9

Bam. 1 4 4 3 17 8 13 0 5 5 25 2 1 2 0 3.9 3.8 3.6

Kiel 3 1 8 0 3
_

14 5 13 8 14 2 3 0 0 3.4 3.4 2.9

WU8. 2 o 5 0 2 5 27 3 6 4 6 5
1^

i
?

1 11 3.1 23 2.9

Swin. 4 0

:

2 4

:
16 11 8 13 8 3 0 2.9 2.7

Rüg. 3 0 1 5 8 12 13 10 2 1 2 11 :!.() 3.5 3.2

2 0 0 0 3 1 6 l 20 14 7

i
9 3 2 i 2.« 2.7 2.1

Uam. 3 2 0 0 8 (} 13 15 13 5 4 8 0 6 Ö 1 3.1 3.1 2.9

l?oi (lurehschnittlich um etwa 2 bis 4 mm zu tiefem mittleren Baromotor-
staiid war die Witterung an der deutschen Küste im Monat Dezember ziemlich
mild bei im ganzen nahezu normalen Niederschlagsmengen nnd Winden meist ans
südöstlichen bis südwestlirlien Hirlitunf^en ; die mittloro Bew">lkun;_^ bliol) «größten-

teils etwas unterhalb der normalen. AKs Tage mit verbreiteten stünnischen Winden
sind der 4., 17., 23. und 24. zu rechnen; an vereinzelten Stellen des Küstengebietes
traten auch noch am 3., 6k, 16., 18. und 29. steife nnd zum Teil stflrmiscbe Winde
auf. Mit Ausnahme des 4., wo ihre Richtun<jf die südöstliehe war, wehten sie

meist aus Südwest. Heitere Tage waren selten; am häufigsten waren sie vom
3. bis 6. im Gebiet des äußersten Ostens. Tage mit Nebel traten häufig vom
6. bis namentlich an der OstseektUtte, auf.

>) fitkUmag siehe »Ann. d. Hydr. nair.« 1906, S. 143.
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112 Annakn der Hydrogr>iJde mid Iboritim« HetooioloKie, Fdiniar 1911.

Was die Witterungsverhriltnisso im einzelnen betrifft, so lassen sich die

Tage vom i. bis zum 15. und vom 20. bis 22. sowie vom 16. bis 19. und vom
22. bis 31. Dezember yon gemeinsamen Gesichtspunkten betrachten.

Bis zum 15. stand das deutsehe Küstengebiet seit dem 3. unter dem Einfluß
kontinentaler, nämlicli vorwiei.'en(l südöstlicher Winde; ein Hochdruckgebiet
schritt vom 1. bis zum 6. Dezember langsam nach Kuüland fort, wo es bis zum
15. liegen blieb und zn einer seewfirts, zu den im Werten ersohienenen Tiefdrndc-
gebieten gerichteten Luftstrumang Veranlassung gab. In dieser ganzen Zeit

fielen nur weni<r Niederschläge, und das Wetter war vielfach heiter oder neblig

und rullig. Nur die Tage vom 3. bis 5., namentlich aber der 4., verliefen an
der Nordsee- und westliehen OstseekQete unruhig; die Ursache bildete ein Aus-
läufer einer Depression, die sich mit ihrem Kern am Abend des 3. Dezml r

über der Biskaya-See befand und nordwärts vordrang, wobei sich der dradit iit

zwischen dem von Skandinavien bis Westruüland reichenden Hochdruckgebiet
und der Depreseifm verstirkte. So mtwiekelten sich bestmdera am 4., und zwscr

an der Nordsee- und westlichen Ostseeküsto stürmische südöstliche Winde, die

jedoch schon nm nächsten Tage abflauten, da das genannte Ilochdruckj;eV)iet

ostwärts weiter fortschritt. Bis zum 7. hielt sich an der östlichen Ostseeküste

mäßiger Froet; er yerechwand dann, als mit dem weiteren Vordringen des Hoch-
druckgebietes nach Rußland am 8. die im Westen gelegene Depression sich ost-

wärts ausbreitete und mit Winden, die aus südlichen Gegenden stammten, etwas
Erwärmung einti*at.

Ein merklicher Umschwung in den Witterungsrerhältnisaen erfolgte ersi

am 16., wo eine Depressiflbl von Nordwestcurojja näher heranrückte und einen
Ausläufer nach der Nordseeküste entsandte, so daß an «liesem Tage eririobige

Niederschläge eintraten, die an einzelnen Stellen von steifen und stürmischen
südwestlichen Winden begleitet wurden. Am 17. verschürfte sich die Wetterlage,
da das Zentruni der Depression nach der Nordsee vorgerückt war. Die südwest-
lichen Winde verstärkten sich an der gesamten Nordsee- und westlichen Ostsee-

küste fast überall zu Stärke 8 nach der Beaufort-Skala. Zugleich trat eine

starke Erwärmung ein; die Temperaturen stiegen auf 5 bis 9" (morgens 8 Uhr)I
An den Stati(men Hamburg (11^), Wustrow, Swinenulnde und Rügenwahlerniünde

(8 bis 9^) stellte sich an diesem Tage, dem 17., das Monatsma.xinmm der Tempera-
turen ein. Auch Niederschlage fielen in dieser Periode reichlich, namentlich im
westliciien Küstengebiet. Am nächsten Tage flaute der Wind wird, r stark ab,

da sich das Minimum auf seinem Zuge nach Nordost stark verflachte.

Ihm folgte von Westen her ein Hochdruckgebiet, das sich laugsam über
den Kontinent nach Osteuropa bewegte und eine bis zum 22. reichende 'Periode

meist trockenen ruhigen Wetters im Gefolge hatte.

Am 23, aber stellte sich wieder die zyklonnh^ Wetterla^'c ein, da De-

pressionen im Norden vorüberzogen, die vielfach regnerisches und unruhige^
Wetter herbeiführten. Das Wetter blieb bis zum MonatMchluB unbeständig. B»;
merkenswert sind besonders der 23. bis 26., wo die Winde stürmisch aus Südwest
wehten, namentlich der 24., wo das gesamte Küstengebiet in Mitleidenschaft ge-

zogen wurde, und der Wind an vielen Stellen Stärke 9, stellenweise sogar
Stärke 10, erreichte. Auch am 29. frischte der Wind verschiedentlich noch ein-

mal auf, da eine neue Depression im Norden vorüberzog und im Westen bzw.
Südwesten ein intensives Ilochdi-uckirebiet lag. Am 28. .stellte sich bei inlandigen

Winden im ö.stlichen Küstengebiet wieder leichter Frost ein, der bis zum Monats-
ende anhielt

Draek ond Vtrlacr tod E. 8. Uittier & Snhn. K. uiuiichc HolbiiehbMidlaiig imd Hoftaehdraelnnl
Berlin SW, Kücli^tnilie äS—71.
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Wodurch ist die hohe Wärme Europas und des Nordatlantischen Ozeans

bedingt?

Von W. MppMb

(Hinzu Tnld &)

Vergleioht man die mittleren Temperatnren enropBiseher Orte mit den-
jenigen anderer Orte in derselben geo^aphischen Breite, so erkennt man, wie
auflerordentlich bej^finstif^t in dieser Hinsiclit Europa ist. Das Jahresmittel ist

im größeren Teile von Europa so hocii, wie mau es in keiner andern Gegend
der Welt in glelelier Breite findet Vergleiehen wir s. B. Hambarg, unter 6^ SS' N
gelegen, mit nndcrn Orten ungefähr gleichen Abstands vom Äquator (53'^ 8' bis

63° 50'); k. M. ist das Mittel des kältesten, w. M. das des wärmsten Monats;
die Zahlen geben an, um wie viel 'C. diese Orte wärmer (+) oder kälter (—

)

Bind als Hamburg, dessen Januartemperatur 0% Julitanpwatur 17% Jahres-
mittel SV«^ ist:

1. £x«eHiTefle KUnuite.

Jahr .

k. H.

BamadL
- 8
-19
+ 2

NtkolftjewBk.

— 11
— 23

0

Nonray HouBe>).

— 9
-21
+ 2

Labcadorkfislfe

-10
— 16
- 6

t. Unitierten Klinwte.

IriBche W-KOflte.

Jahr .... 4-1
k. M. . . . +6
w. M» . • , — 2

0

±1

Ponta Anüiiw.

— 2

Meer N vod 8-Q«xfpen.
— 6— 2
— 11

Schon in Südeuropa ist dieser Überschuß anWärme aiiageprigt; am stärksten

aber wird er in der Nähe des Nordkaps.
Die Temperatur von Palermo, 38 7' N-Br. als Nullpunkt genommen, stellt

sieh diejenige auBerenropäiseher Orte zwischen 87*^ 86' und 88^ 8' Breite wie
folgt: (Palermo Januar 11^, Juli 26^, Jahr 18^:

1. Excesshere Klimnte.

Jahr .

k. M.
— 3
— 11

+ 5

JafMB.

— 5
— 10
— 1

Ee
— 4
— 10

-I- 1

TlisWa.
— 4
— 8
— 1

8. LbBttJertef« KUnute.

Jahr .

k. iL
w. M.

Azoveh.

— 1

±1
5
1
11

UdbottTM.
- 4
- 2
- 0

CÜiile.

— 6
— 4
— 7

Tromso, unter 69° 39' N-Br., zeigt im Winter einen gewaltigen Wärme-
fibersohufi und steht im Sommer nur gegen Ostsibirien etwas znrflck; die Ver-
gleichs ort»- liogon zwischen 67^84' und 70^ 10' N-Br., nur Snow Hill unter
64*» 22' S-Br. (Tromsö hat im Februar —4% Juli ii% Jahr 2Va° Mitteltemperatur):

1. Arktisi'lie Kllmatc.

Toktoj Noa*). WerchojaDak. Arkt. Archipel. JakobsbaTB.

Jahr.... —15 —20 -17 —8
k. M —30 — 47 — 29 —16
w. M....— 2 +4 — 7 — 3

2. Antarkt. Klima.

Bnow Hill.

— 15
— 17
— 12

'i Am Xordftide de« Winnqpeg^Seea.
') Am Jfiiisej.

Ann. d. Hjrdr. usw. 19U, Heft IIL
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Wir wollen nun die UrBaohen dieser Ersoheinung untersuchen, und dabei
von den geringeren niifaniren.

1. Die Bewölkung ist in ganz Europa im Sommer geringer als im Winter.
Starke Bewölkung bewirict aber im Winter Erhöhung, im Sommer Erniedrigung
der Tenijx'ral tir. Kin Teil der an^offihrten aunoreuropaisrhen Orte luif umgekehrt
im Winter geringere, im Sommer größere Bewölkung. Man vergleiche z. B.

Hamburg mit Kikolajewsk am Amur, oder Rom mit Wladiwostok.

J. F. M. A. H. J. J. A. a O. N. D. Jahr.

Hamburg' 84 72 73 73 03 57 07 57 04 7.'! 7 t 7S 7<)

XikolajewHk ... 43 -J5 50 (>4 71 M 07 0'.) 02 Ol ti2 .'.O 59
Bedeckte

Hundertstel
. „. ^. I

lUnn 4« 47 53 38 38 32 16 19 28 44 .50 48 38
des mmmeia

^ ^tadiwortok ...28 31 42 62 66 75 77 72 68 50 42 37 53

Nun ist an ganz heiteren Tagen die Lufttemperatur z. B. in Aachen durch-
ßchnittlich im Juli um 7° hoher, im Januar um 3 niedrii^or, als an ^'anz trfibon.

Die Wirkung der angegebenen jährlichen Periode der Bfuölkung muß alüo im
gamen eine temperaturerhöhende sein; allein man erkennt leicht, daB nur ein

sehr kleiner TeU des Wärmefibersehusses von Europa liierin seinon Grund
haben kann.

2. Wichtiger ist, daß im gröBeren T^le westliche und sQdwestliche Winde
vorherrschen, die vom Oaean, und z. T. auch nu8 südlicheren Breiten kommen.
Durch die großen Binnen- und Randmeere, wie Ö.-^tsfM», Xordsi^o, Mittulmeer, wird
das Seeklima zudem weit ins Land hineingetragen. 2i\m stellt sich die normale
Jalirestemperatur (nach Zenker) folgendenna&n:

Breite 70o «O© 50<» 40°

Land .... — 19.0 — 7.7 6.0 15.7

See — 5.3 0.3 7.1 13.4

In höheren Breiten ist also das Land viel kalter als das Meer; unter 40^*

Breite nicht mehr. Dieser Wärmeüberschuß der Seeluft ist hauptsächlich in der
kalten Jahreszeit sehr groß. Der umgekehrte Überschuß der Landluft im Sommer
ist im Nord«! bei weitem nicht grofi genug, um dem wintwlichen die Wage su
halten.

Die mittlere Temperatur der verschiedenen Winde, ausgedrückt in Al>-

weiehungen vom allgemeinen Mittel, Ist in Deutadiland:

N NO O 80 8 8W W NW
Winter.... 27 -3.9 —3.5 —1.3 -4-1.4 -{-2.9 +2.1 —05
Sommer... —0.2 -f ü.8 +1.7 -f-2.2 -|-1.7 +0.2 —1.0 — l.l

deren Häufigkeit aber ist, in Prozenten:
WiiiKT. . . 6 S 0 10 15 23 IS 11

»«nmier ... 10 9 7 0 9 19 22 18

Im Sommer sind also freilich die häufigsten Winde aus W kühl, während
die wärmsten, die aus 80, verhfiltnismäßig selten wehen. Allein weit stärker aus-
«repi-iiirt sind dio onf ireL'ongesetzten Vorliältni.*!so des Winters, wo der SW sowohl
der wärmste als der häufigste, der NO der kälteste und zugleich nahezu seltenste

Wind ist.

Im östlichen Nordamerika ist umgekehrt zwar im Sommer der häufigste
Wind, der SW, zuirl(M< li <\vv wärmste, aber im Winti r <]or häufigste NW zugleich

der kälteste Wind; und die Verhältnisse des Winters .sind, weil viel ausgeprägter,
aueh hier entscheidend fiir das Jahr. IMe Zahlen stellen sich im östlichen Nord-
amwika so:

N NO o «o 8 8W w aw
Temporatar- f Winter — 2.3 — 0.5 +3.0 + 4.1 -j- 6.4 + 3.3 — 0.9 — 2J»
AbwdchuDgeni S>nim<r ^ 1> — 1.9 —1.6 — 0.4 -j- 1/) +1.2 + 0.1 — 1.2

i Winter 12 11 6 7 9 15 15 25Uftui^l
( Sommer 8 9 7 10 17 23 12 U

Sehr wesentlich ist dabei die geringe Ausbildung des jahreszeitlichen Wind-
weohsels in Kuropa; .^W mni W sind sowotil im Winter als ini Sommer die
häufigsten Winde in Deutsclilaud. Würden wir hier einen Monsuuwechsel haben
wie in gleichen Breiten in Ostasien, so wUrde die Temperatur im Winter viel
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niedriger sein. Denn die llonsnne wehen aus kälteren nach wärmeren Räumen
und wirken daher im allgemeinen abkühlend — im Winter führen sie die Kälte
des Binnenlandes, im Sommer die Kühle des Meeres mit sich. In Europa wird
dagegen der allgemeine plauetarischo Kreislauf der Luft, der für diese Breiten
weitliche Winde verlangt, im Wechsel der JahreBseiteii nicht zerstört, sondern
nur wenig nach rechts und links abgelenkt.

n. Der wichtigste Umstand aber, der für die Ausnahmestellung Europas
entscheidend ist und an sich ein höchst anziehendes Problem darstellt, ist die

extreme Wärme des gröüten Teiles der Oberfläche des Nordatlanlischen Ozeans
auBerhalb der heißen Zone. Diese tritt hanptofichlich hervor, wenn wir ihn mit
den Meeren der südliclien Halbkugel in denselben ^'eojxraphischen Breiten ver-

gleichen. Die Isanomalenkarte in Krümmels Ozeano^'raphie (Bd. I, 2. Aufl.,

S. 405, Stuttgart 1907) verwischt diese intere.ssante Erscheinung dadurch, daß sie

für beide Halbkugeln verschiedene normale — d. i. mittlere — Temperaturen
für die gleichen Breitoji verwendet, für die nördliche HalhkiiL'rl also solche, bei

deren Ableitung die abnorm hohen Temperaturen des Nordatlantischen Ozeans
entscheidend waren. Es soll natürlich nicht die Berechtigung auch dieser Dar-
stellung geleugnet werden, ich finde sie nur weniger lehi i cioh, als die Verwendung
»h«>l()spii:ii-is( ii( r Mittelwerte. Es fragt sieh el)en einfach, welchen Zweck man
mit der graphischen Darstellung verfolgt. Ich denke, der Hauptzweck muß sein,

eine möglichst präzise Fragestellung nach den Ursachen zu gestatten, die neben
der geographischen Breite ^e verschiedene Ol * i flächentemperatur der
Moeresräume bedingen. Und dazu müssen die Ocgt-nsätze, nach alleiniger

Klimination des beherrschenden Einflusses der Breite, möglichst scharf einander
gegenübergestellt werden. Wir eliminieren die Breite^ weil die Abnahme der
Warme vom Äquatcnr zu den Polen am leichtesten verständlich ist und wir da-
mit den Rest der vorhandenen Verschierlenlieiten der Untersuchung ^ui^änglicher

machen wollen. Daß aber zwischen den beidun Ualbkugelu ein Unterschied vor-

banden ist, das ist nicht etwa ohne weiteres b^reiflioh, sondern gehört voll-

ständig in das Bereich dessen, was wir eben durch diese anscliauliche Darstellung
der Untersuchung näher bringen wollen, und seine vermutlichen Ursachen liegen

in denselben Umständen versteckt, die wir auch für die Ungleichheiten innerhalb
jeder Halbkugel verantwortlich machen müssen: Strömungen und Schichtungen.

Ich inufi deshalb den Vorwurf, den Krümmel ^n ^n-n meine erste, in den
Ann. d. llydr. usw. 1898 erschienene Isanomalenkarte der Meei-csolterfläche erhebt,

daß die darin verwendeten Normaltemperaturen der Breitengrade »sich natur-
widrig symmetrisch zum Äqustor in beiden Hemisphären anordnen«, xurück-
weisen, da er, wie ich glaul)e, auf ungenügend klarer Fassung der Aufgabe
beruht. Dagegen sin<l die beiden andeien Einwürfe gegen meine Karte be-

rechtigt, wenngleich diese Mängel niciit vermochten, die großen Züge wesentlich

zu entstellen, auf deren Vorffthrung es mir vor allem ankam. Diese beiden
Mängel sind: die normalen Wassertemperatoron fOr die Breitenkreise sind auf
einem künstlichen Umwege aus den Lufttemperaturen berechnet, und die .Tahres-

isothermen der wirkliehen Wassertemperatur sind außerhalb der Wendekreise
aus den Mitteln von nur zwei Monaten — Februar und August — abgeleitet,

was, wie Krümmel nachweist, nicht genügt. Überhaupt hatte meine Arbeit mehr
den Zweck, eine neue Methode und die großen Züge der Erscheinung vorzu-

führen, als authentische Kleinarbeit zu liefern, die man von den Ozeanographen
erwarten durfte.

Durch die Freundlichkeit meines Kollegen Prof. Schott bin ich jetzt in

der Lage, eine so sorgfältig ausgearbeitete Weltkarte der Jahresisothernien der

Meeresoberfläche zu benutzen, die er im Jahre 1906 für die Londoner »Challenger

Sooietiy for promotion of Oceanography« entworfen und die bisher noch aieht

veröffentlicht ist

Für den Stillen Ozean nördlich von 40^ N-Br. sind in der Tafel, auf

Empfehlung von Prof. Schott, neuere, ebenfalls noch nicht veröffentlichte Iso-

thermen der Meeresoberfläche zugrunde gelegt, die Herr stud. geogr. Bruno
l*
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Schulz kfinlieh auf der Seewarte abgleitet hat und franndlichst

steUte.^)

Schwieriger war die Frage, wie man sich einwandfreie Normaltemperatureo
der Breitenkreise verschaffen könne. KrQmmel hat von 6** tu 6" N- und S-Br.

Mittehvorte der wirklichen Oberfläehentemperatur für die verschiedenen Ozeane
getrennt berechnet und auch graphisch dargestellt. Nördlich von 25

' N-Br. ist

weitaus der Atlantische, von 25" N-Br. bis 25° S-Br. der Indische Ozean der

wlrmste; von 26<* bis 45° S>Br. sind die Unterschiede nicht sehr grofi. In jedem
der Ozeane spricht sich der Einfluß der geographischen Breite aus, und jedw
kann also zur annähernden Bestimmung dieses Einflusses dienen. Nimmt man
aber das Mittel aus allen für die Breitenkreise je nach ihrer Ausdehnung, so

fflhrt man noch ein fremdes Elwient, die Form der Oteane wd, das die Ergeb-
nisse wesentlich entstellen kann, weil in einer Breite ein kalter, in einer andern
ein warmer Ozean überwiegenden Einfluß hat.

Am brauchbarsten sind wohl die Mittel von der Südhalbkugel, -auf der
xwischen 36° und 66° Breite 90 bis IOO^q und zwischen 0° und 36° Breite

immerhin 75 bis 80% jedes Broitenf,airtels von Wasser bedeckt sind. Wir wollen

sie zum Ausgangspunkt nehmen und die Temperaturen der Meeresräunie der

Nordhalbkugel in Abweichungen von diesen Mittelwerten der südlichen Halbkugel
ausdr&cken.

Freilich ist gerade in den fast panz ozeanischen Breiten von 45^ bis 60^ S

der Meeresteil von Süd-Georgien bis Kerguelen um etwa 4^ kälter als derjenige

von Tasmanien bis Kap Horn. Allein obwohl die Ursachen dieser Verschiedenheit
noch wenig aufgeldärt sind, besteht kein sichtbarer Grund, ilas Mittel dieses

Breitenf,'Ortels und auch der übrigen Hreiten der südlichen Hemisphäre nicht

als angenälierte Normalwerte von einer Wasserhalbkugei gelten zu lassen und
als vorläufige Grundlage fflr eine UnterBUchung der Beeinflussung
der nordhemispharischen Oxeane durch die einschliefienden Festländer
anzunehmen.

Aus Krümmels mittleren Breitentemperaturen der südhemisphärischen
Weltmeere erhftlt man folgende mittlere Breiten der IsothermMi auf jener Halb-
kugel, für jeden zweiten Grad der Celsiusskala:

Temp.: 20° (25°) 21° 22° 20° 18° lö*^ (1'.°) I t^ 12° 10° S° 6° (^°) 4° 2<» 0° (—1»/,°)

BreiU': HO lö.Ü 2U.0 24.6 29.0 33.0 MiM 37.7 39.1 42.0 44.9 47.8 50.7(52.1) 53.7 .W.8 60.0 (72^)

Beim Entwurf der Karte sind der sicheren Zeichnung wegen die wirk-
lichen und die »normalen« Isothermen von Grad zu Grad gezogen worden. In

M Uber ilic Ahlcituiiy diisor Iwitlunnen frilit Herr Schulz die folgeudca Autkläniiigcn:

Die Jahn^inidt'Ikarte der Wim-sertenipenituren im Siillrn ( )zetin nördlich 40-^ N-Br. gründet
Bicli IUI (iebiete südlich öO° N-Br. und ötttlich 140° W-Lg. auf die DsnteUiug yoo Thorsde (Amm,
d. Hydr. usw. I90tt, TSalel 11), im fibrijKen auf 180 snf der ßeewarte vorfaatidene meteorolofpsebe Tage-
büchtT lU'iitschcr Sfhiffe. die sicli in ditsmi (lebietc aiif'ii'lmlft'n hii1>cn. Für dx-; lk'rint;->i(fT Inldi-tcii

neben einigen Fahrten duntseher Diinipfer in seinem siidiirht-n Teile die von Makurolt p'-^anunelten

ruti.siwhcn WaHsertemperaturbeobaLlitiiniiLii (Ijc Vitiaz et TOcnm Pacificjuo. 8t. P^tersboun; 1S'.»4, II)

wie die de« amerikauisehcn Schiffes »Albatrotis« die llanptqiicJlen (Toii-n«eod: Beooras of the U. 8.

Flih Commiiwion Steamer »AlbatroM« Washiniürton 11K)1).

Mit Au8na}in>e de« Gebietes westlich l<>i '-' Ü-Lg., für welehts die Wassertempenitnren am t)rte

der Bcobaehtunfj auf zwölf Monat.Hkarien cingetrugca wurdeu, wurde alles Material in Tabelleu für

jeden >rniiat p-i reimt p-sammelt und fiir den offenen Ocesn nach Zwogrudfeldeni, in der Nihe der
Aleuten nach Kinuradfeldern zu.-ijunmfn^efalit.

Nach Biidune tler Temjieratnrmiitel tür die einzehu-n Felder wurden Isothermenkarten für

jeden Monat hergestellt und aus ilincn die Jahrcsroittelkartc abgeleitet, indem für die Schnitt)HUikte

jedes Ii). Meridians nüt jetiem 2. Parnllelkrcisc das Monat«mitteI inteqxiliert unti daraus das Jahm-
mittel In-nH-hnet wurde, In dem Falle, wo in einem Zwei ,nli i I!iii;^iai!fel(le für je*len Monat Fkiib-

acbtungcn vorlagen, wurde aueh aus ihnen da» .Mittel gebildet. tKier, wcnu nur solche vorhanden, aus
den Mitteln der Monate Februar, Mai, Augiint, November.

Für das Bering-Meer liegen nur für den Sommer JBoobachtungen vor. Es wurden troridi«
Jahresmittel erhalten unter der Annahme, daß die Ton Nansen im Polarmeere festgestdite Temperitar
von — l.ir ('.. die <l<irt dus |j;aiize .falir hin<lnreh riH'ht glei<'hnu'ißig in der uninit(<'lhar nni>T «U r Eis-

decke lK>findliehen \\as>er»elii< bt herrseht, aueh für da.H im Bering-Meer unt«r dem Packeitie U find-

liehc Wasser richtig ist (vgl. Nansen: The Uivaiiography of the Nortli Polar BmÜI. 8.314). Als

Wassertempcratnr im Treibeise wurde in der Nähe dus Paekeisea — 1.0° C. aogenoouiWD und bei

Annghening an das eiefnie Waaaer alliiiihlich auf 0.0*=' geHteigert.
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der diesem Aufsatz beili(^p:enden Tafel 8 sind beide dagegen nur für die geraden
Grade wiedergegeben, um die Karte nicht zu überfüllen.

Dm Geeamtbild ist gegen dasjenige der von mir vor 12 Jahren anf Tafel 9
des Jahrgangs 1898 der Ann. d. Hydr. usw. <:cgebencn Tcmperatur-Isanomalen
wenig verändert, trotzdem e.s auf ganz neuen Grundlagen aufgebaut ist. Im
Stillen wie im Atlantischen Ozean zeigen sich zwei durch ein von SW nach NO
sich eretreekendea Band verbundene Gebiete gröfiter r^atlver Wflnne nnd swei
durch diese.s Band getrennte Gebiete relativer Kälte im NW und Südost, nämlich
die warmen Gebiete im Golfstrom und Kuro Siwo nebst deren Triften, anderer-
seits die kalten Küstenwässer bei den Kurilen und Neufundland sowie bei

Kalifornien and den Kanarien. Aber die Temporatnrgegensfitae sind im Atlan-
tischen Ozean bedeutend großer als im Stillen, denn von den kalten Räumen
des Atlantischen ist das nordwestliche noch kälter, das südöstliche nur wenig
wfirmer als das des Stillen Ozeans, seine warmen übertreffen aber die pazifischen

an Ausbildung bedeutend; der aädweetliche, unter 30^ Breite, um etwa 2*^; der
nordöstliche, unter fiO Breite, sogar um etwa 6°.

Dieser letztere zwischen Schottland und Island gelegene Kaum ist es, der
das Klima Buropas im höchsten Grade beeinflußt; mittelbar, indem er offenbar
an dem niedrigen Luftdruck dieser Gegend wesentlichen Anteil hat, dem Europa
das Vorwalten südwestlicher Winde vom Ozean in seinem Winter verdankt; aber
auch unmittelbar, indem er sogar die, in Ostasien kältesten, nordwestlichen Winde
im Winter in Europa zu relativ warmen macht.

Dieser Wärmeüberschuß der genannten Teile des Nordatlantischen Ozeans
reicht bis in große Tiefen. In 400 und 600 m Tiefe wird nirgends in der Welt
so warmes Wasser — über 17 bzw. 16° C. — gefunden, wie bei den Bermuden,
mit alleiniger Ausnahme des Roten Meeres« Klimatologisch kommt für uns
freilich nur die Temperatur der OberflSche selbst in Betracht, da die tieferen

Schichten nur durch deren Vermittlung die Atmo.sphäre beeinflussen können.
Fragen wir nach den Ursachen, die dem nördlichen Ende des Atlantischen

Ozeans diese Ausnahmestellung verschaffen, so scheint die besondere Lage zu
den vorherrsehenden Winden und zu den Polarmeeren, die dieser S-förmig von
Polarkreis zu Polarkreis sich erstreckende Ozean einnimmt, die Hauptrolle dabei

zu spielen. Denn die auf seinem mittleren Teil herrschenden Passatwinde treiben

die Hauptmasse des dort von der Tropensonne erwftrmtra OberflSchenwassers in

dem nach NW sich erstreckenden Kanäle, längs der Küstenlinio von Kap Roque
nach Florida, von wo es die südwestlichen Winde nach Europa und längs dessen

im großen und ganzen nordostwärts zurückfliehenden Küstenlinie in hohe Breiten

fuhren. Das kalte Polarwasser wird dadurch überdeckt und klimatisch unwirksam
gemacht; der Rückstrom vollzielit sich nur teilweise an der Oberfläche, am West-
rande des Ozeans (in höheren Breiten) oder an dessen Ostrando (in niederen),

zum großen Teil aber in der Tiefe.

Beim Stillen Osean, an dessen Westrand die Küstenlinie vom Bismarck»
Archipel bis Formosa und von da bis Kamtschatka eine ähnliche Rolle spielt,

wie im Atlantischen Ozean die Linie Kap Koc[ue—Florida—Neufundland, fehlt das
Attftiahmebecken am oberen Ende des 8, auf dessen OberflSche ausgebreitet

das warme Wasser die großen klimatischen Wirkuniien bei uns hervorbringt. An
Stelle dieses l^crkons erstreckt sich Land, das im Winter stark erkaltet. Dem aus
SW kommenden Meeresstrom stellt sich hier eine nach Südost herabsteigende
Küatenlinie entgegen, die ihm den Weg in niedrigere Breiten weist, wo es nicht
mehr erwärmend, sondern bald abkühlend auftritt.

Der unterste Sclienkel des S fehlt in der Natur, weil im Süden die Ozeane
in das gemeinsame südliche Weltmeer übergehen. Sein {)azifischer Teil ist eher
wSrmer, denn k91ter, als der nördliche Stille Ozean in gleichen ftwiten. In den
Breiten 0° bis 30'^ sind alle drei Ozeane nördlich der Linie im Durchschnitt aller

Längen merklich wärmer als südlich der.selben. Das dürfte beim Atlanti.sehen

und Stillen Ozean auf die geschilderte S -Wirkung, d. i. die nördliche Verschiebung
der warmen Wassermassen, zurfickzuffihren sein, beim Indischen dagegen, der
im Norden geschlossen ist, auf die Abwesenheit aller KaUwasserzufuhr in seinem
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nördlichen Teile. ^) Warum auch in seinem südlichen Teile das kalte Küsten-

Wasser, das man an der Westküste ron Australien sueben mflBte, so schwadi
entwickelt, ist noch nicht erklärt; vielleicht ist eben die Abwesenheit jener 8-

Wirkuii<r liier «laran beteiligt, vielleicht auch die Ge^'enwirkung des NW-Monsuns
im bumnier und im Winter, die Befriedigung des Wasserbedarfs des Äquatorial*

Stromes aus der Alfuren-See. An der Werteste von Südafrika und Sfidameriki

fehlen diese Wirkungen.
üm uns diese Wirkunj^en in bezug auf den Nordatlantischen Ozean noch

klarer zu machen, wollen wir uns vergegenwärtigen, wie dessen Oberflächen-

xiriralation sich wabrsoheinlich gestalten würde, wenn seine Form sYmmetriseii

zam Mwidlan umgekelirt wlre. Fig. 1 zeigt das gegenwftrtige System der

Fijr. 1. Fig. 2.

aV/^,--f

80*

60*

CO*

Strömungen im Atlantischen Ozean, Fig. 2 dasjenige, das wir in einem solchen

Spiegelbilde desselben erwarten müssen. Wer dieses »gedachte Experiment« weiter

verfolgen will, braucht nur eine Weltkarte im Spiegel zu betrachten. Die ge-

strichelten Pfeile auf Fig. 1 geben die, in beiden Füllen wenig verschiedene, vor-

waltende .Windrichtung an. An den starken Strompfeilen erkennt man, daß die

Wirkung des in der Umgebung der Linie 0** befindlichen Heizkörpers der Warm-
wasserheizunu in Fip;. 1 überwiegend nach Norden, in Fig. 2 überwiegend nach

Süden geht. Die Kückströinuug zieht teils am andern Ufer, teils in der Tiefe.

Anstatt nach Westindien, treiben auf Flg. 2 die Passate die Hauptmasse
de.s warmen Wassers in das Spiegelbild des Golfs von Ouinea, also auf die Süd-

halbkugel. Der nieteorologisohe A«iuator dürfte dann auf dem Atlantischen

Ozean südlicher als jetzt liegen, vielleicht südlieh vom geographischen, trotz der

geringeren KontinentalitSt im Süden. Im Norden des O^Eeans bekommt gewisser-

maßen die Baffina-Bai die Ausdelmung und den offenen Nordausgang des Spitz-

bergen-Meeres, und umgekehi't. Es ist klar, daß die wanne Trift nach Nord-

osten dann ebensosehr an Bedeutung verlieren, wie andererseits der kalte Strom

aus dem Nordwesten daran gewinnen würde. Das Gegenbild von Neufundland

an der Stelle des jetzigen L*land würde zwar, dieser Stellung gemäß, unter der

I) AuBgenomnien in kteinem MaOstabe aus der Tiefe, ao beaondera an der Itomali-K&ste in

SW-HonauD.
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Herrschaft westlicher Winde vom Ozean einen viel milderen Winter liaben als

das jetzige Neufundland, aber da diese Winde von einem kühleren Meere kommen
al8 jetet, werden alle seine Jahreszeiten viel kflhler sein, als die des jetzigen
Irland. Weiter südlich wird man an der Küste statt des Klimas von Lissabon
und Gibraltar dasjenige von San FVanoisco erwarten dürfen mit tun bis 9*^

kühleren Sommern.
Man ist langst darfiber im klaren, daB man die Warmwasserversorgung des

Aveiten Raumes zwischen Spitzliertrcn und Bermuda nur zum kleineren Teil dorn

eigentlichen Golfstrom, d.h. dem aus den Bemini-i^Ingen herauskommenden >FluU im
Ozean« zuschreiben darf, und daB dieser nur der hervorragendste Teil eines viel

umfangreicheren Wassertransports nach den höheren Breiten ist Ob man auch
letzteren noch als Golfstrom bezeichnen will, ist mehr oder weniger Geschmack-
sache. £s ist aber auch ferner längst erkannt, daß die bloße Nähe des warmen
Wassers nicht entscheidend ist für seine Wirkung auf ein Klima, sondern daB
die Richtung der vorwaltenden Winde dafür maß^'ebend ist: die Wirkung kann
sich nur dort geltend machen, wohin sie durch den Wind getragen wird. Es ist

auch außer Zweifel, daß die Temperaturverhültnisse von der Bewölkung beein-

floflt werden. Es wäre nun eine lockende Aufgabe, wenigstens anniherungsweise
die RoUe ziffermäfiig abzuschätzen, die die verschiedenen Faktoren bei der
natürlichen Heizung von Europa spielen. Allein dies ist, auch wenn man sich

nur mit ganz grober Annäherung begnügen will, noch kaum möglich. Denn
eine Trennung der einzelnen Einwirkungen mit Bestimmung ihrer GröBe läBt sich

zur Zeit wenigstens nicht durchführen. Die thermischen Windrosen z. B. geben
nur sehr unvollkommene Auskunft darüber, wie die klimatische Temperatur sein

würde, wenn eine dieser Richtungen anhaltend wehen würde; durch den Einfluß
der vorhergehenden Winde und der lokalen Winde solcher Richtung sind die
Unterschiede abgestumpft ; die Temperatur der Südwestwinde würde viel höher,
die der Nordostwinde viel niedriger sein, wenn sie anhaltend auf großem Räume
wehen würden.

Im Zusammenhang mit der jetzt so rege gewcvdenen Sfldpolarforsehung
werden wir wohl binnen kurzem auch für die südliche Halbkugel ebenso zu-

verlässige Jahresisothermen der Meeresoberfläche erhalten, wie sie Tafel 8 für
die nördliche liefert.

Uber die Periodendauer der Eigenschwingungen des Adriatischen Meeres.

Von Dr. A. Mnt in Wim.

Sialeltiiiig.

Das Adriatischc Meer, von den Gebieten Italiens im Westen, von jenen
Österreich-Ungarns, Montenegros und Albaniens im Osten umschlossen, bildet

einen tief in das europäische Festland eindringenden Arm des Mittelländischen

Heeres; dieses Becken steht in direkter Verbindung mit dem letzteren durch die

Straße von Otranto, die eine Breite von ungefähr 70 km besitzt. Die Längs-
ausdehnuni: des vorherrschend in der Richtnng Nordwest Südost verlaufenden
Meeresbeckeus beträgt 460 Seemeilen. Die Breite desselben wechselt mehrfach;
ihr Maximum von 110 Seemeilen erreicht sie in drei Linien: Pesaro—Novi,
Termoli—Spalato, Barletta—Slano, ihr Minimum dagegen am Ende der Bucht,
zwischen Otranto und Kap Linguetta, nahezu 40 Seemeilen. Das Meeresberken
besitzt eine mittlere Tiefe von etwa 240 m; der nördlichere Teil der Bucht ist

bedeutend seichter als der sfldlichere. Die Tiefenkarte des Adriatischen Meeres
läßt zwei Becken von ungleicher Gestalt und Tiefe erkennen, welche durch eine

unterseeische Bodenschwelle, die von der Halbinsel Sabioncello in Dalmatien nach
dem Küstenvorsprung des Monte Gargnano in Italien verläuft. Das Nurdbecken
hat im G<^e von Trieet (etwa 30 m) seine geringste Tiefe, nimmt gegen Sfid-

oeten allmählich an Tiefe zu und erreicht seine groBte Tiefe von 250 m unmittelbar
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vor der Querbarriere, die es vom Südbecken trennt. Dieses ist gegen das Mord-
becken relativ sehr tief; es beeitst, wShrend ersteres eine sanft »abdaehende«
Ebene von Nordwest—Südost bildet, eine trichterförmige Gestalt mit sehr steilen

Böscliunp:en, die in der Mitte eine Maximaltiefe von 1645 m zeij^t. (legen Ende
der Bucht zu nimmt die Tiefe wieder ab und trennt so das Südbecken durch
eine zweite unterseeische Bodoischwelle vom Joniscben Mewe.

In jedem Meeresbecken treten Schwingungen auf^ deren Oscillationsdauer

von der oroo^raphisclien Beschaffenheit der Bucht, vornehmlich jedoch von den

Länge- und Tiefeverhältniääen des Heckens abliängen. Diese Schwingungen, die

eine bestimmte Periode besitsMii und der Bucht selbst eigen sind, rind die freien
Sdiwingungen des Beckens; die Bucht ist auf diese Sdiwin^aingen abgestimmt,

es treten ohne Einwirkung äunorer Kräfte nur Schwingungen dieser bestimmten

Perioden auf. So wird auch das Adriatische Meer, als Becken des Mittelländischen

Heeres betrachtet, auf bestimmte Sohwingungafturmen abgestimmt sein und wird
ohne Einwirkung äußerer Kräfte nur Schwingungen solcher Dauer hervorrufen.

Es i^oU der Zweck dieser Arbeit sein, diese Schwingungsfornien für (iio Adria

zu berechnen und die Ergebnisse der Theorie den vorliegenden Beobachtungs-

tatsaehen gegMiüberzustellen. Ich habe mich dieser Arbeit aus zwei Gründen
unterzogen: erstens wurde ich von zwei Seiten aufgefordert, ähnlich wie ich die

Schwingungen des Gardasees nach der Chrystalschen Theorie näher untersucht

habe, auch das Adriatische Meeresbecken zu behandeln und dessen theoretische

Perioden zu ermitteln, zweitens interessierte es mich selbst, die Methoden zur

Berechnung der Schwingungen von Buchton eingehender zu studieren und sie,

wenn möglich, in einer etwas »durchsichtigeren« Form der Allgemeinheit bekannt
zu machen. IMe angewendete Methode ist von Honda, Terada, Toshida und
Isitani in dem von der Kaiserlichen japanischen Akademie der Wissenschaften

veröffentlichten umfangreichen Werke: »Secondary Undulations of «x canic tidos

gegeben.^) Die Darstellung selbst ist aber, wie schon im Referate Dr. Wege-
manns in den »Annalen der Hydrographie«, Band 36, 1908, erwähnt ist, so

undurchsichtig, daß es fast unmöglich ist, dieselbe zu benutzen. -) Es bleibt eben
nichts anderes übrig, als mit dem Bleistift in der Hand alles neu durchzurechnen

und die Methode etwas verständlicher wiederzugeben. Die Methode ist nicht,

wie Dr. Wegemann anzunehmm scheint, ein Spezialfall der von Chrjstal
gegebenen hydrodynamischen Theorie der Seiches, sondern geht von ganz anderen
Gesichtspunkten ans und beruht im speziellen auf Lord Rayleighs Theorie der

Schwingungen.
Da diese Methode, die einfacher als die Chrystalsehe ist, bisher in

Europa nie erwähnt, noch weniger (wahrscheinlich wegen der unklaren Dar-

stellung im obenerwähnten Werke) benutzt wurde, so glaube ich nicht fehlzutroh* n.

wenn ich, bevor wir zur Berechnung der Schwingungen der Adria übergelien,

eine etwas ausfOhrliehere Darlegung der Japanischen Methode geb^ um sie selbst

bekannter zu machen, wohl abw auch zum besseren Verständnis der q»Iterett

Rechnungen.

X. Method« rar BMWdwnag d*r Bchwingnngsdaner vma Buchten.

Die freien Schwingungen einer Bucht sind diesell)on wie die Seiches in

einem See, der aus zwei symmetrischen Hälften von der Form der Bucht besteht.

Ist 1 die Länge, h die Tiefe einer Bucht von rechteckigem Querschnitt, so ist die

Dauer der Grundschwingung des Beckens, die einen Knoten an der Mündung
und einen Schwingungsbauch am Ende derselben besitzt, gegeben durch die

Meriansche FormeL

Diese Formel sowie df^-cn Ableitunu^ iiinunt keine lUu'ksicht auf die Breite

der Bucht; Buchten gleiclier Länge und gleicher Tiefe würden auch bei ver-

•) ' toiiriul uf ihc CoUe}!«' of St-ieiire , XXIV. Riiid, Impcriid Univen*ity, Tokyo.
i)iUü kouiiucu eine groUe An/Jibl von Druckfehlern, die dm Durchgehen der theoretiscbeo

Übericgungen bedeutend ei«diirerea.
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scbiedener Breite nach der Formel 1 bciiwingungen gleicher Dauer erzeugen.

Berfieksichtigen wir nun auch die Breite des Beekens, so tritt, da die hydro-
dynamischen Bedinyfiingen an der Mündung der Bucht andere sind, als in der

lütte des Sees eine Korrektion hinzu, die wir im folgenden als »Mündungs-
korrektion« bezeichnen; während nämlich in der zweiten Hälfte des qnninetrisohen
Sees die Schwingungsform genau dieselbe ist, wie in der ersten Hälfte, ist dies

bei Buchten nicht der Fall; in der freien See findet nur eine fast unmerkliche
Störung des Gleichgewichts der Wasseroberfläche statt, die mit der Entfernung
von dar Mfindung rasch an Intensität abnimmt und bald ganz versehwindet.

1. MQndnngakerrektlon. Um einen wenigstens angonaherton Woi t dioser

Korrektion zu erhalten, wollen wir sie für eine Bucht von rechteckigem Quer-
schnitt (Tiefe h und Breite b) und der Länge 1 ermitteln. Wir legen ein recht-

eckiges Koordinatensystem in die Mitte der Mündung mit der x-Achse positiv in

der Richtung dor T.iingo 1, mit der y-Aclisf sonkrcoht nach aufwärts. Seien

I und 1} die horizontalen und vertikalen Verlagerungen eines Teilchens der Ober-
fläche^ so bestehen folgende Beziehungen: Eine kleine Quersehnittsaoheibe hat

das Volumen b h d \ ; ihre Lage in der BucAlt sei durch die Koordinate x ge-

geben; nach der Zeit t wird dieses Volumen eine neue Lage x 4- ^ einnehmen.
Die Dirk«' dieses Volumelementes wird sich dann ebenfalls geändert haben und

nun den Wert d x (l *) besitzen. Gleichzeitig findet aber auch eine Erhebung

der Wasserteilchen über bzw. unter dem Niveau der Ruhelage statt; sei ij die

BShe der vertikalen Yerschiebung, so ist der Yolnmanteil der Quwsehnittsseheibe

oberhalb des Ruhelageniveaus bi^dx (i-f
^f);

Jener unterhalb der Ruhelage wird

dann bhdx [l+^j) ß^i^ Aus Stetigkeitsgründen muß aber dann:

bhdx » (bh4-b9)(l-f^-^dx

sein, woraus sieh

ergibt, wenn wir für Amplituden, die im Verhältnis zur Tiefe der Bucht klein

smd, die quadratisehen Glieder von i und || vemaohliasigeQ. Setzen wir fOr

eine harmonische Bewegung vorau.s, so können wir 17 durch eine SinusflOhwingung
mit der Amplitude a und der Periode T ausdrücken.

Nach Gleichung 2 ergeben sieh dann die horizontalen Yerschiebungen | in der Form
2 I ;t x 2 t

^ = *«h*'^'' 21 T
•

Berechnen wir min die potentielle und kinetische Energie des ganzen
schwingenden Systems, so müssen wir sowohl die Schwingungen der WassermasSMl
ia der Bucht als auch die Bewegungen aufierhalb der Bucht berücksichtigen.

Bezeichnet X die kinetische Energie, so ist diese GröBe für die Wasser-

innerbalb der Bucht gegeben durch die Gleichung:

M H )

Als potentielle Energie bezeichnet man die Arbeit, die zu leisten ist, um
das System von der Ruhelege in den augenblicklichen Zustand zu bringen; in

Falle ist

o
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Setzen wir d'w Ausdrücke für ^ und « in diese Größen ein, so erliält

man nach Integration die Hezieliungen

*i »ph 4 T
Die kinetische Energie der Wasserbewegnng außerhalb der Bucht kann man

nur angenähert berechnen; nehmen wir sie proportional der kinetischen Energie
an der Mündung selbst, so ist, wenn B ein Proportionalitätsfaktor ist

Die potentielle Knorjzio außerhalb der Bucht ist so gering?, daß wir sie

gegenüber ii^ ganz vernachlässigen können. Nach dem Gesetz von der Erhaltung
der Energie muB sodann für das ganse schwingende System

sein. Somit wird

sein. Diese Beziehung muß für jeden Zeitmoment gelten, also auch für t <=s 0 und
T

t SS Man erhält so die Mdgliohkeiti die Konstante C au eliminieren und die

Sohwingungsdauer T des ^stems an berechnen. Es ergibt sich nun

4 r- h T' h'

Setzen wir diese Ausdrücke einander gleich, so folgt nach einigen Umformungen:

Lord Rayleigh*) hat nun gefunden» daß der Reaktion der Luft fiber eine
schwingende rechteckige Pfeife von der Länge 1 und der Breite b durch Addition

der Masse (9 « 1> ^(y— /— kgoat-^) Genüge geleistet wird. Hierin be-

deuten y= 0.5772 die Eul ersehe Konstante und i die Wellenlänge. Machen wir
nun von dieser .\nalogie Gebrauch, so müssen wir die Konstante B in der Be-
ziehung 4 diesem Ausdruck gleichsetzen. Denn mit Vergrößerung der schwin-
genden Masse um B tritt auch eine Erhöhung der Energie des Systems
Ton £. auf. Setzen wir also in unserem Falle jl >s 4 1, so wird, wenn wir mit

P —
g^jj: (-^

— y — log nat.~) bezeichnen

Dieser Ausdruck gibt uns nunmehr auch die Mündungskorrektiun; ist

die unkorrigierte Periode und T die korrigierte, so ist

T:Tk = (l+4P-^)*''»

die Mflndungskorrektion der Bucht.
Folgende kleine Tabelle enthält diese Korrektion für einige Werte von

b : I. Die Korrektion jj;:ilt, wie bereits erwähnt, strenpf genommen nur für rer-ht-

eckigo Buchten konstanter Tiefe; ihre Anwendung auf Bucliten unregelmäßiger
Gestalt ist nur für den Fall gestattet, daß Torher an die Schwingungsdauer der
Bucht bereits eine Gestaltskorrektion angebracht worden ist:

xixk 1-120 lifu lil: uV lih litk

9. IMe 4}estalt«korr«ktioa. Ist die Bucht nnregelmSßiß: gestaltet und Ändert
sich der Querschnitt von Punkt zu Punkt, so tritt zur Minukingskorrektion eine
zweite Korrektion hinzu, die den Einfluß der orographiöchen Unregelniäßigkeiten

' 1: '
vi. igh: On thc Opcn Oiigan-Fipe Problem in two DimeoBioDB. »PULMag.«, 8er. 6.

Vol. S, lüOl, b. Ibl If.
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zu eliininieren trachtet. Die Ableitung der Korrektion ist einfacher, wenn wir
saerat die Schwingungen eines Sees betrachten, der aus swei ^mmetrisohen
Hälfton von der Oostalt der Bucht besteht. B<>sitzt die Bucht oino einem Rechteck
angenähert ähnliche Gestalt, so läßt sich die Korrektion durch folgende Methode
am raschesten ermitteln;') die Methode beruht auf folgenden Grundsätzen der

,
Onillationstheorie

:

Siiifl für ein gegebenes System die kinetis<'he und potentielle Energie dar-
stellbar durch quadratische Formen der Xormalkoordinaten ^, derart, daß

ar = J m und = \fif*

sind, so erhält man ans den Lagrangeschen Differentialgleichungen die Schwin-

gongsgleichung des Systems in 4w Form m + /* 9 — 0. Die Periode der

Oszillation ergibt sich dann aus dem Integral dieser Bewegungsgleichung, das in

einfacher Form 9 = aoos(yt— o) lautet, wobei = ^^J^ ^ ist.

Kennt man somit die kinetische und potentielle Energie des Systems und
köanen diese Größen durch quadratische Formen dargestellt werden, so kann
man sofort die Schwingungsdauer des Systems ermitteln, ohne direkt die Be-
wegungsgleichungen des Systems abzuleiten. Es ist jedoch nur in den einfachsten

Fällen möglich, die kinetische und potentielle Energie in rein quadratische Formen

on und tp darzustellen. Die Proportionalität gilt in den meisten Fällen nur

angenähert; die Differentialgleichungen gelten ebenfalls nur angenäh«rt| die
Periode kann nur ungefähr ermittelt werden.

In unserem FaUe werden wir zuerst die kinetische und potentielle Energie
des ganzen schwingenden Systems ableiten, sodann diese Größen angenähert in

qnadratisehe Formen darzustellen suclien, um eine angenäherte Periode des
Systems zu bestimmen. Wir bezeichnen mit 1 die ganze Länge des Sees, mit
8(x) eine Qoerschnittsfliche und b(x) die Breite des Sees an der Stelle z. Die
letzteren Größen nehmen an der Stelle x + ^ die Werte S<X + |) und b(x -f!D
an. Analog den früheren Betrachtungen ist dann

8(x)dx = [S(x-i-|) + b(x),jd«(l+
l^^)

nh(x) « g(x)(i-|i.)-8ix+f)

oder ,b(x,==-lf^^.

Die kinetisciie und potentielle Energie des Systems ist dann analog der
Gleichungen 2 und 3.

II I I

• 0 0
3 X

Setzen wir nun Im folgenden 8 (x) | c= X so wird h{x)ij sss—
^^ und

1 i

1 ^JX,» , « , /' 1 /dX\2

o o

z.

Nehmen wir nun für x einen Ausdruck von derselben Form, wie er er-

balten würde^ wenn S k<nietant wire^ so ist X » 2ak sin cos pk t FUhren

vir nun als neue Koordinaten ^ ss Sk cos pk t ein, so wird

-« 2 8in , «k und -t-r- s= ^«n—=— und — = S— cot* , wu .

') Siehe awh Hpozicll Lonl Ilayleigh: Die Theorie <Ics SchallcB, übersetzt von Dr. K. Neesen,

^Ji>Q< f
266 u. ff. Die hier entwickelte Theorie bcniht weeeiitlich auf denselben Grundtutucn, wie die in deo

"teten BmgnylMo gegämo Tbeoiie der Laftwshwiognogen in einer Röhre vetftoderliehen QuendiniUs.
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Die kinetisohe Energie des Systems nimmt sodann die Form an:

Die Doppelsummen SS sind su nehmen über alle k und m mit Ausnahme
k m

von k = m. Betrachten wir den Ausdruck für % näher, so bemerken wir, daß

fflr ein einfaehes S^ston, in welchem S (z) als konstant betrachtet worden kann,

^ vor dem Integralseiehen gesetxt werden kann und daB^ da für alle m » k

stets ^sin-y -sin '"-j'
- dx 3= 0 ist, die Doppelsummen veraehwIndMi. Die Ko-

ordinaten q werden dann zu wirklichen Normalkoordinaten, da X eine reine

quadratische Funktion von ' würde, nämlich X = -ii' Ar Trotzdem nun

y nur angenähert Norinnlkoordinaten sind und die Doppelsummen nicht ver-

schwinden, so können wii' aber doch unser komplizierteres System auf das ein«

fächere zurückführen und die Korrektur berechnen, welche auf die Annahme
beruht, daß der Unterschied zwischen den beiden Systemen klein isV)

Wir können somit

setzen, worin die J Ak m um so kleinere Größen sind, je mehr sich das gegebene

System dem einfachen nähert
Analog ergibt sich für die potentielle Energie

^^^(ff^j
b(.xf {f Y-«»-v'-n|dx oder

Für das einfachere System ist b (x) = konst. zu setzen; dann yerschwindes

die Doppelsummen, KS wird eine reine quadratische Form. 9 « J9Ck^* und f
k

sind wahre Normalkoordinaten. Für das gegebene System ist aber

8. £
j
Ck "^ Ck

!
yk- ^ 2- 2' J Ck m (fk ym •

kl I 'i-. tu

Für Systeme, in donon der (Juersclmitt S (x) und die Breite b (x) sich

nicht zu rapide und zu stark ändern, werden die Doppelsummen in den Aus-

drücken 7 und 8 im Vergleich zum «rsten Gliede nur kleine Werte annehmen
[sie verschwinden für b (x) und S (x) s konst.] und können in erster Linie ver-

>) 8tdie Lonl Kayleigb, Theorie- (Um gcbanes, überM.'Lzt von F. Neesen 1. Bd. 90 u.
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iiMUä80igt werden; es «ei jedoch auedrOekUch «rwllbnt, daB dieee Vernaoh-
liiaigiuig nur für jene Seen tatsächlich gestattet ist, die nicht allzu stark von

reehteokigen Form abweichen. Es ist dann nach früheren Bemerkungen^

Pki = /IfLf « Cfc+ ^Cfc
wobei

Ck+^U-i-l^^J-j^coi^-^^dx und Ai.+ JAk = i*jy^.in.!Lfldx

Daraus folgt i

hl
. , kff X .

1

/blx)
k -T x-

1
dx

Damit ist nun die Sehwingungsdaner dee Systeme in erster Annfilierung

berechnet. Zur praktischen Auswertung ist jedoch die Formel 10 ni<dlt besonders
geeignet, da S (x) imd h (x) gewöhnlicli nicht analytisch bekannte Funktionen
von X sind. Wir nehmen deshalb eine Umformung der Gleichung 10 vor. Die
Funktionen S (z) und b (x) können wir stete darstellen durch einen Mittelwert

und deren Abweichungen derart, daß S (x) — S, 4- JS und b(x) = b^ + 4b sind;

dabei sind und bg konstant und bedeuten den mittleren Querschnitt und die

nitti^ Breite des Sees; A S und A b sind Funktionen Yon z, die im befrachteten

btenrall von 0 bis 1 addiert stets die Summe 0 geben.

Es wird sodann

f(-4!)-'r dx

1

f . , kffx

oder

dx

k ;r X

Nun ist aber

1^ OD*

1

k»x
1

k 7t X

dx

J s
8ur

k ;z X^dx f
Ab

Jh."
««»^dx

dx
J

coar
k .T X

dx

dx

dx

1

> joofi j^' d X = -g-; auBerdem

I

r AS 2k -7 X

1
und

1

fAh -k«x . .r^b, ..l'Ah 2knx.

IMe Gleichung 11 nimmt sodann die Form an

* 0 0

o cos 2 d X
1

') Eine weitere Annäherung zur üerechiiung der I'eriode, ifit die Formel

Pk ~ - • . . - -
-

Ak -I- J Ak km Ak Am (Rm' — pk*)

Siebe hinzo Lord Bayleigh, Theorie des Schalke, 1. Band, § 91 a. if.
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Sind nun 8» und Mittelwerte der entspreclieDdeii Ordfien, eo ist steti

I 1

/ j s d X = 0 und
J
j b d X = 0 . Anfierdem ist : =^ die »mittlere« Tiilb

'<> o

des Sees; da nun o, = 1 die Oberfläche des Sees und IS^ das YoliuneB

des ganzen Sees ist, so wird

21 I
, ,/7 ,

Jb\ 2k.TX .

0

Da nun = - " die Mariansehe Formel f&r einen See von der

Länge 1 und von rechteckigem Querschnitt mit der Tiefe h^ ist, so bedeatet der

Klanimerausdriick für einen See unregelmäßiger Gestalt die Korrektion, die an

der aus der Merl auschen Formel berechneten Schwingungsdauer des Sees an-

zubringen ist; es ist somit
1

— . 1 1 4 1 ^ l>
i 2 k -T X ,

o

die Oestalt.skorrektion für eiiu'ti unregelinänigen See. Der erste Teil dieser

Korrektion enthält den Einfluß der Änderuiig des Quersclinitts des Sees von

Punkt zu Punkt, der zweite Teil jenen der Juiderung dw Breite. Diesw Aus-

druck zeigt, daß eine Verschmälerung des Sees in der Mitte die natürliche

Periode desselben verlfingert| während eine solche am Ende des Sees die

Periode verkürzt.

Wenden wir diese Überlegungen für Buchten an, so ergibt sich die Tat-

sache daB eine Verschmälerung der Bucht an der Mündung die Periode ver-

längert, während eine solche nach dem Endo zu sie verkürzt und umgekehrt.

Die Berechnung der Korrektion erfolgt in praktischen Fällen am besten

durch mechanische Quadratur.

JJL Dl« Schwinfpuigen der dria.

Um die Schwingungsdauer des als Bucht des Mittellandischen Meeres an-

genommenen Adriatischen Meeres zu ermitteln, bedürfen wir vor allem einer

näheren Darstellung seiner orographischen Verhältnisse; wir benötigen besonders

b • Fig. 1.

die Länge, die mittlere Tiefe und die mittlere Breite der Bucht. Als Tiefenkarte

benutzte ich jene, die in den »Vierteljahrsheften für goographisclion Unterricht«,

I.Jahrgang IflOl, lieft 1, entlialten ist; da hierin die Tiefen nur von 50 zu 50 m
angegeben sind, in den oberen Teilen der Bucht aber auch Zwischenstufen rieh

als notwendig erwiesen, wurden in manchen Fällen die in dem von der
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k. und k. Marioe Terfaßten »Segelhandbnch für daa Adriatlaohe Heer« enthaltenen

Karten benutzt. Als Ende der Bucht wurde die Linie Otranfo—Valona an-

genommen. Die Tiefenlinie der Adria hat eine Läng«' von H02.9 kni; sie wurde
in zehn gleich große Teile geteilt, die sonnt eine Entfernung von 80.29 km von-

einander beaaBen. Fflr jeden Querachnitt, der stets senkreeht auf die Tiefenlinie

ausjf^t'führt wurde, wurde die Breite b srnvio die Qucrsrlmittsflaolie f> auf plani-

nietrisclM in Wege ermittelt. Die Zählung der Quer.s(;hnitte erfolgt von innen

nach außen; der letzte und zehnte Querschnitt ist die Mündung der Bucht selbst.

Sowohl fflr die ^eite- ala auch fOr Querachnittsyerhältnisse wurden Diagramme
(Fig. 1) entworfen. Die Flächen dorsolbon wurden ebenfalls auf planimetrisehein

Wege eniiittelt, woraus sich durch Division mit der Länge 1 die mittlere Breite b,,

und die mittlere Querschnittsfläche Sg ergab. Aue Sg : b^ = lig folgt dann die

mittlere Tiefe der Bucht In folgender Tabelle sind • die notwendigen Größen
überaichilieh xuaammengeetellt:

Rrelte- wul TiefenTeiMUtnisse der Adria.

Ntunmer
des

Querschnitts

Entfemimg x

vuin Nordpuiikto

in 10» m

Hn'it«' in H '3 ni

b(x)
ib(x)inlO*m

Qneradmitts-

iUche in 10« m-

8(x)

4S(x)

in 10« m»

1 80.29 118.7 — 47.8 2.51 — 37.63

2 ir»f.t.58 197.8 31.3 8.54 -31.60
3 240.87 170.,') 4.0 8.68 — -MAG
4 321.16 186.0 20.1 21.60 — is.M

5 401.45 212.7 46.2 23.77 - 16.37

6 481.TO 170..-) 4.0 13.S8 — 26.26

7 r>t)2.( '.") 40.:} 107.92 l'.7.78

8 W2.34 192.0 25.5 106.48 66.34

9 722.C>3 l.-»5.0 — n.5 .-»1.18 11.04

10 S02.'J2 G9.4 —97.1 :i(;.G7 — 3.47

l= bU2.92 bo « 166.Ö 40.146
1

Die mittlere Tiefe h,, S„ : b„ 0.240 • 10» = 240 in.

DieMerian.scho Formel er^riht für die Größen 1= 802.92 lO^m und ho=240m
als Periode der Grundschwingung der Adria den Wert = 18.39 Stunden.

Diese SehwingungfldauMT ist, wie wir aus den früheren theoretischen Be-
trachtungen wissen, nur der erste angenälierle Wert der Periode; um die wahre
Schwingungsdauer zu erhalten, müssen an diesen Wert noch die Mündungs- und
Gestaltskorrektion angebracht werden.

Für die Mündungskorrektion ausschlaggebend ist das Verhältnis der
mittleren Breite b^ zur Langel; für die .\dria erhält die.ses Verhältnis den Wert
b« : 1 = 0.2075. Nach der Formel 5 ist dann das Verhältnis T :

T : Tk = (l+4 P ^)'^» = 1.167.

Die Mfindungskorrektion selbst hat somit den Wert 0.167. Die durch die

Mftndungskorrektion verbesserte Periode beträgt 18.39 x 1.167 = 21.46 Stunden.
Zur Mündungskorrektion tritt nun noch die Ge.staltskorrektion ; sie

besteht aus zwei Teilen: die Korrektion wegen Änderung der Breite und die

Korrektion wegen Änderung der Querachnittsflftche. Zur Berechnung dieser

Korrektionen müssen wir, wie die Theorie lehrt, zuerst den Fall eines Sees, der

aus zwei symmetrischen Teilen von der Form der Adriabucht besteht, betrachten.

Diese Korrektionen gelten sodann auch für die Bucht selbst, wenn man sie nur
an die durch die Mündungskorrektion k<»rrigierte Periode der Bucht anbringt
Ist die Länge der Bucht 1, so ist jene des Seee 21. Die Breite- baw. Volum-
korrektion hat sodann die Form:

21 21

1 f 2 X .

0 0

Ii .T X

~2T d X.
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Bilden wir die Ausdrücke unter dem Integralxelchen ffir die einieliiei

Querschnitte, so erhalten wir:

Querschnitt

J b cos —

2ax
^Scoe

21

QmrBchnitt

i b«OB
21

2;» X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

— 45^ + 22.5 2.2 4.9 — 3.8 — 1.6 — 27.3 -22.4 11.3 95.8

— 36.6 —HÄ -13.6 -1.2 + 1.4 + 10.6 + 4SJ9 — 5&3 -lOJ +43.6

11 12 13 14 15 16 17 18 19

10.1 -172 -16.1 -0.3 IM 13.8 32 21.4 — 47.8

— 9.7 — 44.8 27.2 + 2.1 — 4.0 — in.l — 24.'^ -29.9J Ö cos
j

Trägt man sich diese Werte in ein Millimeterpapier ein und zieht an der

Hand einer Tiefenkarte der Adria eine Kurve, die diese Punkte verbindet, so

kann man anf planimetriachem Wege die Flächen, welche die obigen Integral»

darstellen, f^rmittcln.

Die Flächeninhalte waren für die Breitekorrektion 1151 mm^, für die Volum-

korrektion 96 nim% wobei im ersten Falle 1 mni^ = 2 X 8.029 • 10^ m' war, im

zweiten dagegen 1 mm* =s 2x8.029 - 10* m*. Die Korrekti<Mien sind dann:
n.M. 2. 8.021). 10«

nnrf
96.2.8.029.10- _ n^ifu

Die Breitekorrektion ist somit größer als die Volunikorrektiou ; der Grund
dafür liegt darin, dafi bei der Breite die VerschmSlerang in der Mitte des Se«
bzw. am Ende der Bucht sehr viel ausgibt und eine merkbare Verlängerung der

Periode bewirkt, während beim Volumen dio Versohmalorung in der Mitte des

Sees, durch die groUe Tiefe des Sees unmittelbar davor und durch die geringe

Tiefe am Anfang des Sees bsw. am Ende der Bneht fast ganz aufgehoben wird.

Da.-^ Ziohcn der Dia^^rammkurven ist b^ den wenigen Punkton etwas will-

kürlich, was nainontlioh l»ei dor Volumskorroktur .^ich bemerkbar macht; bei

einer zweiten Kurvenziehung ergab sich dafür ein sehr kleiner negativer Wert
Die Oestaltkorrektion erhält somit den Wert 0.0846 + 0.0104 = 0.0M.
Bringt man diese Korrektion an die durrh die Mündungskorrektion kor-

rigierte Periode der Adria an, so ergibt sich als endgültige Schwingungsdauer
der Grundperiode der Adria

\ « 88«4 Standen.

Dieser Wert stimmt mit den tatsächlich beobachteten Schwingungen der

Adria nicht schlecht überein; erst in letzter Zeit hat v. Kesslitz') für den

Hafen von Pola das Gezeitenphänonien näher studiert und speziell die har-

monische Analyse der Gezeiten für diesen Hafen durchgeführt; durch Vcr»

gleichung der tatsächlich beobachteten d. h. mittels eines Flutautographeo
registrierten Wasserstände mit den durch Synthese der Partialwellen ermittelten

tbeoretiscbea Verlauf der Flutkurvo und durch die Abweichungen dieser beiden

Kurven ist es ihm gelungen, nachzuweisen, daß in der Adria neben der Geniten-
bewegung der Wassermassen noch andere Schwingungen bestimmter Periode aaf*

treten. Er unterscheidet bei seiner Utitersueluintj: drei Hauptwetterformen:
1. Der Schönwettortypus d. i. heiteres Wetter bei NW-Wind und schwacher

antizyklonaler Bora,
2. Borawettw bei frischer antizyklonaler oder zyklonaler Bora; im

letzteren Falle Sciroceo in der südlichen Adria, und
3. Scirocco mit frischen, durchziehenden SO—SW-Winden in der ganzen Adria.

Znr Konstruktion der theoretischen Flutkurve benützte er die graphisdisa

Methoden bei Einbeziehung der 7 Haupttiden und zur Darstellung der wirklidiso

Flutbewegung die Aufzeichnungen des Flutmessers im Seearsenalo in Pola.

Beim ersten Typus, Schönwetter, fand er eine fast vollständige Überein-

stimmung zwischen den theoretischen und beobachteten Gezeiten. Ein in der

W. T. Kesslitz, Dm Gezeiteophäoomeo im Hofeu von Pola. MitteUungcQ aus dem Ge-

biato dflB Seewveni 1910.
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Abliandlun^^ sol])st auf Seite 30/31 tiiit<:eteiltos Bois))iel zeigt, wie genau bei

rulligem, »chünem Wetter die tatsacliliclie Gezeitenbewegung mit der theoretischen
übereinstimmt.

Die größten Abweichungen zwischen dem theoretischen und tatsächlichen

Verlaufe der Flutkurven treten bei Scirocco auf. »Es entwickeln sich stehende
Weilen, welche eine Periode von ungefähr 23 Stunden besitzen und bei

Borawetter eine Amplitade von 30 om and mehr erreichen.« v. Kesslitz
konnte 5 Fälle von durchziehenden Scirocco in der Adria untersuchen ; es sind

dies die Wellenzügo vom 22. bis 24. März HM)6 und vom 31. Januar Ms 1. Fe-

bruar 1902. Als Perioden der ganzen Welle ergaben sich hierbei die Werte ^)

24.6, 22.8, 20.5, 23.0, 22.7 Standen.

Als Mittelwert der Periode erhält man 28.9 + 0.7 Stnndea.

Die Übereinstimmung zwischen der beobachteten und der berechneten
Periode ist sehr befriedigend, umsomelir als für die Ermittlung der tatsächlich

beobachteten Schwingungsdauer etwas wenig W^erto vorliegen. Als besonders
hübsöhes Beispiel ffir diese stehenden Wellen möchte ich hier den in der Ab-
handlunsf T. Kesslitz's in F;<:. 14 und 15 mitgeteilten Fall vom 22. bis 24. Marz 1906
in etwas verkleinertem Malistabe wiedergeben (Fig. 2) ; die gestrichelte Kurve ist

die theoretische Flutkurve, die ausgezogene die registrierte. Die Differenz beider

Karren liefert 8 Wellen von einer dorchsohnittlichen Periode von 22.2 Standen;
die theoretisch ermittelte Periode ist 22.4 Stunden; eine bessere Übereinstimmung
kann bei den großen Dimensionen der Bucht wohl nicht erwartet werden!

Fig. 2.

Noch auf eine xw^te Erscheinung, die zur ermittelten Schwingungsperiode
der Adria in engster Beziehung steht, wei.st v. Kesslitz hin. Bei der Untcr-

siicbun*: der Gezeiten ergab sich die auffallende Tatsache, daI5 in der Adria die

Eintagstiden K^, i' und 0 relativ grolle Amplituden erreichen; »es ist dies, wie
V. Kesslitz sagt, eine der markantesten Erscheinungen der adriatischen Ge-
zeiten; der kräftigen Ausbildang der eintägigen Tiden K|, P and O ist die so
mannigfaltige (Jestaltung unserer Flutkurven zuzuschreiben'.

Die Erklärung dieser Erscheinung kann nur darin gesucht werden, daß
die Adria, welche, wie die theoretische und beobachtete Schwingungsdauer zeigt,

auf eine Periode von 22.4 Standen abgestimmt ist, als Resonator wirkt. Die
Periode von 22.4 Stunden ist die freie Welle der Bucht; treten mm nocli er-

zwungene Schwingungen hinzu, deren Periode die Periode der errcgcndon Kraft

ist, so werden in der Bucht gerade jene erzwungenen Schwingungen die größten
Amplitnden aufweisen, deren Periode mit der Dauer der Eigenschwingung nahe
zusammenfällt; denn die Arnj)litude der erzwangenen Schwiniruniren hängt ganz
davon ab, ob die Periode der Eigenschwingung mehr oder weniger mit der
Periode der erregenden Kraft übereinstimmt; sie wird um so größer, je mehr
sich die Periode dar erregenden Kraft bzw. der erzwangenen Welle sich der

M Diew Zahlen eiitnehiuc ic-h einer freuitcllicheu l>ric>fUehun Mitteilung des Herrn l-regattun-

kapitins \V. v. Kesslitz.

ADO. d. Hjrdr. mw. 191t, H«ft III. 3
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Dauer (1«m* Eigenbewej,^un<r nähert; weriioii Ijcide Perioden f^'Ieich, so wird sofiar

theoretiscli die Amplitude der erzwungenen Schwingung unendlich groß; praktisch

tritt dies ja ni« «in, aber die Amplitude wird dann doch besonders groß aasfallen.

Im Falle der Gezeitenbewegun^, die ja den crzwun^M'ncn Schwingungen
angehören, müssen jene Wellen besonders kräftig hervortreten, deren Schwingimgs-
dauer der Eigenbewegung der Bucht am nächsten kommen; es sind dies in der

Adria die Eintagstiden K„ P und O, deren Perioden 23.93, 24.07, 25.82 Stunden
betragen; sie alle besitzen Perioden, die von der Eigenschwingung der Bucht

(22.4 Stunden) nicht allzu weit abstehen. Besonders die Amplitude der ganz-

tagigen Lunisolartide ist im Vergleich zur normalen Amplitude dieser Wdle
groß; sie übertrifft sogar jene der Hauptmondtide M^; in Wilhelmibaven ist dss

Verhältnis der Amplitude zur Amplitude Kj 20.10, in Pola dagegen bloß 0.96.

Daß wir über die Gezeiten der Adria so gut informiert sind, verdanken wir in

erster Linie W. Kesslits.
Am Schlüsse mögen noch die Störungen im Gezeitenverlaufe bei zyklonaler

Bora, d. h. Bora im Norden und stürmischer Scirocco im Süden der Adria, be-

rührt werden, v. Kesslitz erwähnt, daß die bei dieser Wetterlage auftretenden

Schwingungen ziemlich nnregelmäßig sind; am 2. Februar 1908 wurde eine regel-

mäßige stehende Welle von durchsclinittlich 12 Stunden Periode winittelt; die

Amplitude betrug 12 cm.
Das Auftreten von Schwingungen von etwa 12 Stunden Periode in der Adria

ist etwas auffallend. Die erste Oberschwingung der Adria-Bucht, die auch eine

Knotenlinie an der Mündung der Bucht besitzt, dürfte eine Periode von etwa

7 Stunden besitzen, also beträciitlich weniger als 12 Stunden. Es ist zwar mög-
lich, daß durch die ungewöhnlichen Windverhältnisse in der Adria-Bucht, Scirocco

im Süden, Bora im Norden, Schwingungen sustandekommen, die an der Mündung
der Bucht einen Schwingungsbanch besitzen; der Knotenpunkt wäre dann in der

Mitte der Bucht. Es würden in diesem Falle in der Adria stehende Schwin-

gungen, ähnlich wie in einem See, sich entwickeln, was wegen der starken Ver-

engung der Bucht an der Mündung nicht ganz ausgeschlossen erscheint, und
anderweifi<x nurh bereits beobachtet wurden. Die Periode dieser Schwinguni:en

ist aus den früliereii leicht zu berechnen. Die Hälfte der unkorrigiertcn Dauer
der Grundschwingung beträgt 10.73 Stunden. Für k = 2 erhalten wir als Ge-

staltkorrektion
91

i + g'^Jj
cos ~2 dx == —0.0340 + 0.0468 = -f0.0128.

o

Die Adria, als See betrachtet, besitzt somit eine Periode von 10.74 X 1.0128

s= 10.87 Stunden, also fast 11 Stunden. Es erscheint somit nicht unwahrschein-

lich, dafi die Os/tllationen der Adria bei ^klonaler Bora Schwingungen sind,

die in der Mitte der Buelit einen Knoten, am Ende und an der Mflndunir jedoch

einen Schwingungsbanch besitzen. liegelmäßig jedoch können diese Wellen nie-

mals auftreten und können bloß durch die ungewöhnlichen Windverhältnisse
die einen Knoten in der Mitte der Bucht begünstigen, hervorgerufen sein; sie

klingen stets rasch ab.

Hydrographische Beobachtungen bei Helgoland in denJahren1893 bis1908.

Unter obigem Titel habe ich in den »Wissenschaftlichen Meeresunter-

suchungen, Abteilung Helgoland« eine Bearbeitung der in diesen Jahren ge-

sammelten Beobachtungen veröffcntliehf , suis der ich hier einen Auszug get>ea

möchte. Das vorliegend«" Matei'ial l)e>tand aus:

1. täglich einmaliger Be<»bachtung von Temperatur und spesifischem

Gewicht des Oberflächen-Seewassers an einer Stelle zwischen Helgoland

und Düne von Januar 1893 bis Januar 1908;
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2. halbmonatlichen Beobachtungen an drei, später vier Stellen in einiger

Entfernung von dw Inj<el, bei denen Oberfläche und Tiefenschicht auf

Temperatur und Salzgehalt untersucht, sowie die Sichttiefen fest-

gestellt wurden;
3. gelcirentlichen Beobachtiin^jcn, die in der Nähe Helgolands auf ver-

ankertem Schiff ausgeführt und bei denen 12 oder 24 Stunden hinter-

einander stündlich Beobachtungen angestellt wurden.

Herangezogen wurde auch noch das Material der meteorologischen Station
auf Helgoland, soweit es Lufttemperatur, Wind und Regenmenge betraf, sowie
Angaben des hamburgischen Wasserbaudirektors, Qebeinurat Bubendey, über
die monatlichen Wassermengen der Elbe.

Die täglichen Beobachtungen.

Die Temperaturen sind mittels eines Rieht ersehen Oberflachenthermometers
auf hundertstel Grad gemessen, das spezifische Gewicht ist im Laboratorium mittels

Aräometer bestimmt und daraus mit Hilfe der Knudsenschen Tabellen der Salz-

gehalt berechnet.

Die beobachteten Temperaturen wurden zu Monatsmitteln vereinigt, deren
Mittel aus den 15 Beobachtungsjahren icli hier wiedergebe:

Januar Februar Mine April &Iai Juni
Wrt-srrt.niix-ratnr 3.91 <> 2.(U° ^A2° ' Ö.IS® 8.50° 12.27«

Lufttcniponitur LSG« IM° 3.09o 6.85« 9.78« 1340«

Juli August September Oktober November Dexember
W«wert.iniMTiifnr 15.(100 16.21° In.'-fV- 1:5.19° 9.90° iU8°
Luftt«ni«ratur 15.1:1° l."M>8<3 14.07- 10.10 0.01° n.4I°

Das 15 jährige Jahresmittel der Wassertemperatur betrug 9.36 , das der

Luft 8.43^. Aus den Monatsmitteln wurden die Temperaturgleiohnngen für Wasser
und Luft berechnet, mit Hilfe deren sich die mittlere Temperatur eines jeden Tages
ermitteln läßt. Ks gilt für:

Oberflächeuwiuäser fi = 9.36 4- Q.:]H niii (234^ 24' + x)+ 0.14 sin (GfS-^ r)8' + 2 x)

Luft ft =s 8.43+ 7.»4 sin (2S2« 9*+ >)+ 0.19 Bin (47« 7'
-f- 8 z).

wobei die Zeit vom 16. Januar ab gerechnet ist, für den das Januarmittel gilt

und X - 0 ist.

Eine Auswertung der Gleichungen ergab als Summe der Differenzen

zwischen beobachtetem und berechnetem Mittel (ohne Rücksieht auf die Vor-
zeichen) 1.2° für die Wassertemperaturgleichung und 3.6" für die Lufttemperatur-
gleichung.

Die Minima der Mittel beider Medien fallen in den Februar, ihre Maxinia
in den Augurt. Von März bis Juli steigt die Lufttem] « i atur etwas über die

Wassertemperatur, in den übrigen Monaten lic^-^t sie jedi»ch unter dieser. Das
Meerwasser hat also von August bis Februar einen Überschuß von Wärme
gegenüber der Luft und kann in diesen Monaten Wärme abgeben. Diese Wärme-
abgabe verursacht, daß auf See nie so tiefe Temperaturen und auch nie so be-

trächtli(in' Lufttem])eraturschwankungen auftreten, als nnter denselben Breiten

an Land. Eine Folge der grolien Wärmekapazität der See ist es auch, daß die

Temperaturschwankungen innerhalb eines Monats im Seewasser nie so bedeutend
werden wie bei der Luft Die mittlere Differ(>nz zwischen Mininmm- und
Maximuujtemperatur ist am größten im Mai und «luni, wo sie etwa 4.5 l^eträgt,

am kleinsten im März, in dem sie knapp 1 erreicht. Die Amplitude der
Temperaturschwankung innerhalb eines Jahres, d. h. die Differenz zwisciten der
in einem Jahre beobachteten niedrigsten und höchsten Temperatur ist naturlich

von Jahr zu Jahr verschieden. Am geringsten war sie iB^Ü mit 13.8'^, am
größten 1895 mit 18.4^

Der Salzgehalt des Heerwassers bei Helgoland ist bedeutenden Schwan-
kungen unterworfen uiul erscheint auf den ersten Blick innerhalb <'ines Jahres
ziemlich unregelmäHig zu weelisehi. Ei'st die Beohaoiitungen wähi'end einer

längeren Reihe von Jahren habeu gezeigt, daß sich aus ileu Monatsmitteln eine

gewisse Qeaetsmfißigkeit ergibt. Das Minimum der Salzgehalte fäUt nach den
2*
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läjrilH i-jni Mitti'lii mit lU.'ißf*,,,,, in <It'n Mai; dann stci^'t dor Salzgclmlt f»is Januar,

wo (las Maximum mit 33.06
^'/qo

erreiclit wird. Von Januar bis Mai fallt er dann
wieder. Die Monatsmittel aus den 15 Beobaehtungsjahren wurden wie folgt

gefunden

:

Jan. Febr. .Mürz April Mai. Juni

33.06«/« 32.6*»/oo 32.27»/„ 31.44«,;» 3156»/» 31.42%

Juli Ami: Stpt. Okl. Nov. Di-z.

31.58«>/oo 3l.h7«,„ :n..»:,",„ :\2-2s^.„ :v2.S0'>j^ 32.90«;go

l>!is .lahn-^iiiitii-l lu tra^M :!J.10"(^,.

DtT höclisti' Ix iihaeliti'to Salz<,'^<'lialt htÜLf sich auf 35.07^ ,,,,, doi- nicdri<rsto

auf 22.26 7oo- I^i^' geiing.sti' Schwankung innerhalb eine.s Jahres betrug 4.30 "/y,,

(1899), die größte 11.63%o (1895). Innerhalb eines und desselben Monats sind
(He Sciiwankun<ron am fjriUUeii im A|<i-il. wo ilie Summe der Salz<rehaltsanonialion

der 15jährigen Mittel 18.7ö"yuu beträgt, am geringsten im November, w« sie sich

nur auf 6.2S**^no beliuft. Die Schwankung von einem auf den andern Tag kann
reclit )>eträc)itlieli sein; so betrug' sie vom !). auf 10. MftrX 1907 fast 8*/m>> ebenso
vom 17. auf den 18. Mai de.sselben Jahres. Derartige grofie Differenzen gehören
jedoch zu den Seltenheiten.

Da die (Sezeitenströme bei Helgoland sich mit großer Michtigkeit bemerkbar
machen, so lag die Vermutung nalie, daß sie einen KinfluH auf den Salzi^cbalt

ausüben, indem bei Niedrigwasser ein geringerer, bei Hochwasser ein stärkerer
Salzgehalt zu erwarten war. Diese Vernmtung hat sich nicht bestätigt. Es ist

besonders ein Ergebnis der gelegentlichen stündlichen lieobaehtungen, die
12 bis 24 Stunden liinlereinandei' uiifei'nommen wurden, dalt mit steiircndeni

Wasser der Salzgehall nicht unbedingt gröUer werden muH, im Gegenteil nmaciimal
geringer wird, und bei fallendem Wasser nicht immer fällt, sondern gelegentlich
steigt. Weiter war zu erwarten, daß länger andauernde ablandige Winde, also
solche aus () l>is SW. den Salzgehalt verringerten. Die genaue T^ufersueliunLr

der Windverhältnisse im Jahre 1UU7 hat auch diese Annahme nicht bestätigt.

Zu bemerken ist jedoch, daß mir nur die Häufigkeit der Winde aus den einzelnen
Richtungen bekannt war, iiieht aber ihre Stärke. Solange nieht stündliehe Heoh-
achtungen über Windrichtung und Windstärke zur Verfügung stehen, wird sich

diese Frage nicht endgültig entscheiden lassen. Ohne jeglichen Einfluß auf den
Salzgehalt ist auch die Re<:(hhm n:.:». Sowohl die während eines Jahres gefallene
Regenmenge, als auch gr«tn('r<' Ke;:eiimetjgcn, die von einem auf den andern Tai,'

fallen, bringen keine Verminderung des Salzgehaltes zustande. Als besuuclers
typisch möchte ich ein Beispiel anführen, das in meiner Originalarbeit noch nicht
ei-wähnt werden konnte. Es betrug die Niederschlagsmenge vom 4.auf 5. August 1910
in Wilhelmshaven 45 nun, Ibdgoland 77 mm, Keitum S8 mm, Cu,vhaven 36 mn»,
Hamburg (»H nmi. Es sind dies ganz abnorm hoho Niederschlagsmengen, die
sich wohl über die ganze deutsche Bucht ergossen haben. Für Helgoland ist es
der h("»chste üliei'liau|»t je benlKichifie Regenfall. Ich will nun die Salzgehalte
für ein paar Tage vor und nach dem ö. August anführen.

2. 3. 4. 5. 6. 7. S. Aujiust.

.'52.32'«;^ 32.SO«/oo 32.10« „ 31.tt3»/oo 32.l3«/„ 32.12«;o„ ZZM^/^^

Der Salzgehalt fällt also in diesen Tagen vom 2. bis 5. etwas und stoigrt

dann wieder um weniges. Dei- Fall vom 4. auf 5. ist jedoch so gering, dali oi-

nicht der Kegenmenge zugeschrieben werden kann, da ja s<jlch kleine Schwan-
kungen jeden Tag vorkommen. Nimmt man an, daß die bei Helgoland gefallene
Regenmenge sitMi mit den nbcfsten drei Meter Seewasser gemischt hätte, .«>

müHte der Salzgehalt vom 4. auf 5. auf 31.297rtr» gefallen sein. Da die Hauj)!-
regenmenge aber erst in der Nacht vom 4. auf 5. fiel, der Salzgehalt am ö.

morgens früh bcstinnnt wurd« , s<i muß man ann(>hmen, daß die Mischung mit dem
Seewass(>r noch bis in bedeutend gröUerc Tiefen vor sich geht, und zwar
ziemlich ra.seh.

Da Mel^iolnnd im Misohgobiet von Kfistenwasser und Hochseewaaser liei^^r,

so käme als Faktor für die zeitweilige Herabsetzung des Salzgehaltes noch die
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Meng-e des von den Plfissen der deutschen Bucht zugefQhrten Süßwassers in

Bt'traclit. Bis jetzt stehen mir nur die An^'abcn ühor dio monatlichen Zufluß-

nu'M^nMi der Elbe zur Verfü«,'iin^'. Aus ilinen läiit sich ein Einfluß der zu-

gefülirtun Wasserniengen auf den Salzgehalt nicht erkennen, erst wenn auch
dasselbe Material von Weser und Ems vorliegt, liefie sieh eine entscheidende
Antwort geben.

mm hnlbuMmmtUoham BMtaohtangwfc Iwl Belfolaad.

Seit November 1903 wurde versucht, möglichst zweimal monatlich hydro-
graphische Beobachtungen an drei, von Dezember 1906 an vier Stationen, die

l'/jbisSSm von Helgoland entfernt liegen, anzustellen. Es kamen dabei zur
Untersuchung Salzgehalt und Temperatur an der Oberflache und in der Boden-
sehieht sowie die Sichttiefe. Der Salzgehalt wurde im Laboratorium titrometrisch
bestimmt. Die irefundenen Monatsmittel aus den fünfjährigen Beobachtungen
sind die folgendt'ii:

Salzgehalt «/j,: I. 11. III. IV. V. Vi. \ Ii. \ Iii. IX. X. XI. XII.

ObcrflSehe . 33.25 32^ 38.0» 3M1 3001 31.73 31.65 31.S9 33:20 32.63 2^21 33.19
Tiefe 33.63 33.26 33.27 33.19 32.61 32.65 32.68 31.94 32.36 33.00 3831 33.40

Temperatur:
Oberflarbe . 4.0*» 2.8» 3.2» .9.3« 9.2« 12.7<» läJSf» 16A«» liJS/> 9:2* 7.5«

Tiefe 4.30 3.0° 3.3* 4.7° 7.3° 10.4° 13.4° 16.2° 15.90 14.0* 105* 7^»

Eines der ersten Ergebnisse der halbmonatlichen Beoltaclitungen war, daß
an den drei Stationen, die im S, W und N der Insel liegen, untereinander ganz
verschiedene Salzgehalte der Oborflachenschicht vorkommen können. Um zwei
Beispiele herauszugreifen:

S(.itiiin I. Station II. ^tittion III.

19. IV. 04 Ji2Aii''i„ 32.14<';oo W.IT'U
1. VI. 08 29.7ö'»/o, 33.44% 32.54%

Andererseits kommen Tage vor, wo an den drei Stationen der gleiche Salz-

gehalt herrscht, und zwar sowohl l>ei für Hek^olaiid hohem Salzgehalt als bei
nieiler<'m Auch in der Bo(k'iischicht findt-t sich teils derselbe, teils ein ver-

geh ietleuer t>alzgehali vor. Der Salzgehalt an der Überfläche ist meist geringer
als der der Tiefe, doch kommt auch hie und da, besonders bei hohem Salzgehalt,

homohalinos Wasser vor.

Die Tempei'aturmif fei zeigen, daß von .Vpril bis .\iigust in der Tiefe

kälteres Wasser zu erwarten ist als an der Oberfläche. In den übrigen Monaten
dagegen ist das Tiefenwasser das wirmere,' wenn auch die Unterschiede in einigen

Monaten nur gering sind,

IM* SldltidMlbMI-BMtlMallfeDllgWiL

Sichtscheiben-Beobachtungen aus der Nordsee liegen bis jetzt nur in ge-

rin 1 Zahl \(>r. Die größte Reihe wurde von Krümmel) auf Grund der
wahrend lii t I'oseidonfahrten an B<»i (l gemachf<'n Benbachtungen veröffentlicht.

Im ganzen snid es 28 Beobachtungen, die ihm zur Verfügung standen. Das
Helgolfinder Mat«rial besteht aus 278 Sichttiefenmessungen, die sich auf 95 Beob-
achtungstage verteilet. Mit Ausnaiimi- fh's Mai, der etwas zurücksteht, sind alle

Monate zitMulieh gleiclimäBig vertreten. Die mittlere Sichttiefe in den einzelnen
Monaten beträgt:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Meter ... 2.6 2.5 3.6 S..*» 2.9 5.4 7 J> 5.7 5.3 4.5 3.6 U 1

In den Monaten Januar und Februar ist also die Sichttiefe am geringsten.

In den beiden folgenden Monaten stci^'t sie \\u\ etwa 1 m, um im Mai noclimals

um Va "1 zu fallen. Im Juni steigt sie dann auf ö.ö m, im Juli auf 7.5 m, von
da ab fällt sie bis Januar fast geradlinig. Die absolut geringste Sichttiefe wurde
mit 1 m im Januar beobachtet, die größte mit 17 m im JulL

'j Die Bft«>ili|:ung l>rut.-^chlun<ls un d«T Iut«TU. Mrori^lonahnng. .hilin>l). IV bis» \' S. 12.
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Welche Faktoren die Sichttiefe im Laufe des Jahres beeinflussen, ist in

meiner Ori^inalai-beit erörtert, wie di<'se Faktoren aber tu liewerten sind und
wie sie sich zueinander verhalten, das hat sich bis jetzt noch nicht zu erkennen
gegeben. Als einige solcher Faktoren, yon denen die Skdittiefe abhängipr ist,

möchte ich kurz erwähnen: Sonnenhöhe, Bewölkung, WindatSrke, Seejjani;, Salz-

gehalt, Temperatur, K()hlensäiire<fehalt und Phinktonmenge. Hervorlieben will

ich noch, daß gerade das Plankton, wenigstens das, welches sich mit dem feinsten

unserer Netze fangen I&fit, die Sichttiefe keineswegs vermindert, wie raerst an-

genommen wurde. Eine Anzahl Beobachtungen, bei denen das Plankton d<-s

untersuchten Wassers volumetrisch gemessen wurde, hat nämlich er<reben, daß mit

dem größten Planktongehalt auch die größte Sichttiefe zusammenfiel, während
bei geringerer Sichttiefe auch meist eine geringere Planktonmenge gefunden wurde.

Eioaelbeobachtungen.

Um besonders den EinfluB von Ebbe und Flut auf Verschiebung in Salz-

gehalt und Temperatur zu studieren, wurden gelegentlich von verankertem Schiff

aus eine Anzahl von Stunden lang stündlich Beohaclitungen unternommen. Es
kann hier nicht jede Einzelbeobachlung behandelt werden, und ich will nur kurz
auf die Hauptergebnisse eingehen. Was den Salzgehalt anbelangt, so können
die vei schiedensten Erscheinungen zutage treten. Es kommt vor, daß er an der
Oberfläche stundenlang fast der.selbe bleibt; ebenso kann auch eintreten, daß er

mit Beginn der Ebbe fällt und mit steigender Flut wieder anwächst. Ein anderes

Mal wurde beobachtet, daß mit faltendem Wasser der Salzgehalt steigt und mit

steigendem Wasser fällt. Elndlich hat sich noch gezeigt, daß der Salzgehalt,

wahrend einer Reihe von Stunden ganz unregelmäßig hin und her sehwanken
kann. In den Bodenschichten sind die Schwankungen im allgemeinen nicht so

deutlich zutage getreten, aber auch hier machen sich manchmal große Unregel-
mäßigkeiten bemerkbar. Die Temperaturschwankungen sind im allgemeinen nur
sehr gering und treten an d(M- Dberfläclie am stärksten hervor, in den meisten

Fällen verläuft die Temperaturkurve ganz unregelmäßig. Im ganzen ist das

Material noch zu gering um entscheidende Schlfisse zu rechtfertigen, es hat aber
doch gezeigt, daß ziemlich verwickelte Stromverhältnisse um Helgoland hei'um

angenommen werden müssen und das Wasser aus den verschiedensten Richtungen
herangetrieben werden kann. Dr. A. C. Reich ard.

Heimreisen von acht Segelschiffen auf dem Nordatlantischen Ozean

und niedriger Luftdruck bei den Azoren im November 1910.

(Hior/u Taffl 9 urnl In.)

Die vorliegende Arbeit ist ein Verglei<'h der Reisen von acht Segelschiffen,

die im November ziemlich gleichzeitig vor dem Englischen Kanal angekommen
sind. Zugleich ist an der Hand von synoptischen Wetterkarten eine Be-
schreibung iler Wetterlage während des schweren anhaltenden Oststurmes ge-

geben, der den Berichten dieser Schiffe zufolge am 5. und G. November 1910

südlich von den Azoren im Bereich eines Tiefdruckgebietes mit orkanartiger

Gewalt geweht hat, und wegen seines seltenen Auftretens in dieser Gegend eine

nähere Betrachtung verdient. Die beigefügten synoptischen Wetterkarten vom
3. bis H. November 1910 sind mit Hilfe der bei der Deutschen Seewarte ein-

gelaufeneu meteorologischen Tagebücher gezeichnet und gelten für 8'> V.')

Die acht Schiffe, deren Reisen hier an der Hand ihrer eingesandten
meteorologischen Tagebücher verglichen werden, sind folgende: -Blankenese' (S 1),

»Nesaia (S 2), «Viking (8 3), »Albert Rickmers« (S 4), »Hans« (S5), »Pirna« (S6),

>Peiho« (ST), »Edmund« (S 8).

'j Siehe auch »Intemationalo Dekadonberichte«, November 1910. HeimuqgqiBibeD von der
^uUcheu tjeewarte.
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Als die Ersten erreicht«! »Nesaia« und »Blankeneee« die Nordgreose des
NO-Passates am 19. Oktober in etwa 24 bis 25'=' N-Br. ziemlich gleicliseitig mit
dem östlich von 35°W-Lj?. stehenden dänisciu»n Schulschiff »Vikinir«, bei dem
aber der NO-Passat am 20. schon in 23^ N-Br. aufhörte (siehe Taf. y). Anfangs
mSBige westlicbe, spSter vdstliobe Winde, führten die Schiffe dann mehr oder
woniger schnell weiter naeh Norden. Etwa fünf Tage später, aber östlich von
35° W-Lg., folgte die Bark »Albert Rickmers«, welche die Grenze des NO-Passates
etwas südlicher, schon in 22^ bis 23" N-Br. überschritt. Kurz nachher wieder
einsetxende leichte bis ro§Bi^e östliche Winde brachten diesem Schiff in den
näohston Tagen ebenfalls guten Foi-tgang, bis es am 3. und 4. November in die

westliche Hälfte eines Tiefdruckgebietes geriet und hier durch anfangs flaue

nordwestliche, später stürmische östliche Winde, aufgehalten wurde.
Noch früher hörte der NO -Passat bei den etwa 6 bis 7 Tage später in

einer Länge üstlioli von ']h W-Lg. folgenden Schiffen »Hans«, »Peiho« und
»Pirna« auf, nämlich schon südlich von 20 ' N-Br. Nur westlich von 35*^ W-Lg.
hiolt der Passat am diese Zeit etwas Iftngw an und brachte den Segler »Edmnnd«
am 1. November bis etwa 22^ N-Br. In 86° W-Lg. Wie die Tafel i) zeigt

liegen die Wege der acht Schiffe in bezug mif die geogrnjdiiselie Länge ziemlich

weit auseinander, z. B. steht »Peiho« um sieben Längengrade östlicher als »Nesaia«.

Es kommt dies hauptsächlich davon her, dafi die Linie von den Schiffen sehr
erschieden, teils mehr westlich, teils mehr östlich geschnitten wurde.

Anfang Novemy)er setzten bei den am meisten südlich stehenden Seliiffen

• Hans«, »Peiho«, »Pirna« und »Edmund« leichte und mäßige, anfangs südliche,

-spfiter südwestliche Winde ein bei verhSltnismafiig niedrigem Barometerstände^
der in den nächsten Tagen noch weiter abiialiMi. Das frühzeitige Aufhören des
NO-Passates (schon südlich von 20 ' N-Br.), das haldige Einsetzen von südlichen

und südwestlichen Winden, sowie der niedrige, abnehmende Barometerstand
zeigte diesen vier Schiffen an, dafi sie mit der Wahrscheinlichkeit rechnen mufiten
weiter im Norden einem Luftdruck -Minimum zu begegnen und damit in eine

Wetterlage zu kommen, die in den Monaten Oktober bis Januar fast in jedem
Jahre ein oder mehrere Male vorkommt und im Segelhandbuch für den Atlantischen

Ozean, 3. Aufl. S. 201, 889, 512 und 513 ausführlich beschrieben ist. Es bot sich

ihnen also die Jlögliolikeit, den Weg zwischen den Azoren und der portugiesischen

Küste zu nehmen. Voraussetzung hierfür war allerdings, daß sie auf nordöst-

lichen Kursen auch weiterhin im Osten frische westliche Winde behielten. Dies

war hier indessen nicht der Fall, wie aus einer Bemwknng im meteorolc^aohen
Tagebuch des Sohiffes T'eilio« hervorgeht, und die Ansicht des Kapitäns dieses

Schiffes über die Wetterlage war sehr richtig, wenn er schreibt: »Ks war meine
Absicht den Weg östlich von den Azoren zu nehmen, ich ging aber wieder davon
ab, weil der Wind abflaute, wenn wir nach Osten abhielten.« Auch die beiden
Schiffe >HanS' und »Pirna* behielten riehtigerweise zunächst einen rein nörd-
lichen Kurs bei, allein darauf bedacht, möglichst Nord gutzumachen. Nur
der bedeutend westlicher stehende Segler »Edmund« konnte infolge seiner west-

lichen Stellung einen mehr nordöstlichen Kurs aufnehmen. Am 3, November
gelangten auch diese vier Schiffe in den net-eieh einer Depression, welche hei

den nördlicher stehenden Schiffen »Viking« und »Albert Rickmers« sich schon
zwei Tage früher bemerkbar gemacht hatte.

Die synoptische Wetterkarte vom 3. November zeigt die eigenartige Wetter-

lage, die um diese Zeit auf dem Xordatlantischen Ozean geherrscht hat (s. Taf. 10).

Wie ein schmaler Keil erstreckt sich aus dvm hohen Norden ein Gebiet hohen
Luftdrnckes nach Südosten bis an die portugiesische Küste, während von Süd-
westen rill ebenfalls ausgedehntes Gebiet tiefen Druckes heranrückt. Die Isoharen
zwischen den beiden W'indsystenien erscheinen stark zusammengedrängt und
steife östliche Winde wehen in diesem ganzen Gebiet. Die beiden Schiffe

»Blankenese« nnd »Nesaia«, welche anf ihrem Wege mit meist günstigen, zuletzt

östlichen Winden bis dahin ziemlich rasch weiter gekommen sind, segeln an
diesem Tage nördlich von 45 N-Br. mit St-B.-Halsen bei steifen bis stürmischen
nordöstlichen Winden und stehen ungefähr inmitten des Hochdruckgebietes.
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Weiter südlich an dt^r Nordsoito der Depression scirelt »Viking:« bei steifen öst-

lichen Winden ebenfalls mit St-B.-IIalsen, während die übrigen Schiffe im Süden
bei den günstigen westlichen Winden vor dem Winde segeln.

Am 4, November ersobeint die Wetterlage wenig TerSndert Das Hoch-
druckgebiet ist weiter nach dem Süden vorgedrungen und hat an AusdehnunL'
noch mehr «j^ewonnen. Die Bark Albert I^iekmers« ist inzwischen an die Nord-
seite der Depression geraten und segelt jetzt bei östlichen Winden ebenfalls mit

St-B.-Halsen.

Am 5. November wreiehen mit dem Vordringen des Hochdruckgebietes
und dem Zurückweichen der Depression nach Süden auch die am südlichsten

stehenden Schiffe die Nordseite des Tiefdruckgebietes, nachdem der Wind unter

ungewöhnlich starken Gewittererscheinuugen bei den östlicher stehenden Schiffen

über SO nach NO gedreht war. Man kann sich die Heftigkeit der elektrischen

Entladungen vorstellen, w(>nn man im meteorologischen Tai^Mbnch des Seglers

»Peiho« die folgende Bemerkung liest: »Der ganze Hinunel erschien wie ein

Flammenmeer, es fuhren manchmal 6 bis 8 Blitze gleichzeitig hernieder.« Bei

den östlicher stehenden Schiffen »Peiho«, Hans« und »IMma« nimmt der Ost-

wind an Stärke s(thnell zu, und vom Nn<'hinittag des 5. bis zum folgenden >rorgen

des 6. wehte es hier mit orkanartiger Gewalt. Es wehte so stark, daß auf dem
Segler »Hans« die Untermarssegel auB den Lieken flogen. Die weiter westlich

stehenden Schiffe »Edmund' und »Albert Rickmers« geben die größte an diesem
Tage erreiclite Windstärke etwas geringer an. Die stärkste Gewalt des Sturmes
scheint sich demnach nur auf ein kleineres Gebiet beschränkt zu haben, etwa
dort, wo nach der Karte die leobaren am meisten znsammengedrSngt erseheinen.

'

Nach dem bei der Deutschen Seewarte vorliegenden meteorologischen Material

ergeben in dem Gebiet südlich der Azoren zwischen 30"" und 85 N-Br. weniger

als ö^/q aller Beobachtungen stürmische Winde von Stärke ti und darüber aus

allen Richtungen, wobei westliche vorwiegen dürften. Orkanartige Stürme aus
Osten sind deshalb als eine große Seltenheit zu bezeichnen. Siehe auch Rück-
seite der Monatskarten für den Nordatlantischen Ozeati für November.

Am 7. November hat der hoho Druck im Norden l)edeutend abgenommen
und die weiter nördlich stehenden Schiffe * Blankenese

,
»Viking« und »Nesaia«

können im Norden des Hochdruckgebietes bei mäßigen westlichen Winden ihren

Kurs nach dem Kanal aufnehmen. Die Di prijssion liat sich ebenfalls etwas ver-

flacht, doch herrschen an der Nordseite noch immer steife östliche Winde, welche

auch noch am 8. November mit der weiteren Ausdehnung des Tiefdruckgebietes
anhalten und die mit St-B.-IIalsen segelnden Schiff* üach Nordwesten drängen.
Erst am 12. setzen auch hier günstige Winde ein, welche mit geringen Unter-
brechungen bis naeli dem Kanal anhalten.

Wir sehen aus Tafel 9, dali die beiden SSelnflV -Blankenese« und »Nesaia^

bis znm S. November dicht beieinander segelten. Aber während »Blankenese«
an diesem Tage und auch an den folgenden bei hohem Baronu'terstande und
östlichen Windtui mit St-B.-Halsen segelte, ging »Nesaia« am 3. über Stag und
versuchte bis zum 5. mit B-B.-Halscn vorwärts zu kommen. Jedoch geriet »Nesaia«

am 6. in völlige Windstille und ist hierdurch gegenüber dem Mitsegler »Blankeneee*
um einige Tage zurückgeblieben. Vielh'iclit hat hier die Absicht vorgelegen, auf

diese Weise den Südostrand des Hochdruckgebietes zu erreichen und damit nörd-

liche Winde zu erhalten.

Es zeigt dieser Fall, daß man auf dem Wege nach dem Englischen Kanal
bei hohem Barometerstande und östlichen Winden lieber mit St-B.-Halsen segeln

soll, selbst wenn man schon 45 N-Br. erreicht liat, und auch selbst dann, wenn
man noch weiter nach Westen abgedrängt werden sollte. Man muß nämlich

damit rechnen, daß auch Hochdruckgebiete, wenn auch vielleicht nur langsam,
nach Osten fortzuwandern pflegen. Auf südöstlichen Kursen würde man deshalb

mit großer Wahrscheinlichkeit in die Mitte des Hochdruckgebietes und damit

meistens in Windstille geraten, ohne die Ostseite des Maximums erreichen zu

könnMi. Es dürfte deshalb stets vorteilhafter sein, mit St-R-Halsen die Westseite
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des MaximumB zu gewinnen zu suchen, wo eine gfinstige WindSnderung am ehesten
zu erwarten ist.

Die letzte Wegstrecke bis nach dem En^'lischen Kanal haben die einzelnen

Schiffe bei meist günstigen Winden mehr oder weniger rascii zurückgelegt, uhuo
daß Bemerkenswertes hierüber m berichten wäre. Der Übersichtliolikeit halber
i.<t im foI<:enden die Reisedauer der Schiffe auf den einzelnen Teilstreclcen des
ganzen Weges gegeben:

Schiff

»Edmoad«

»Piraa«

»Hans«

»Alberl Rickmere«

»Vikingc

b»fcii

DiegoRam ire/.

(Kap Horn) i

Ijnic

geschnitten
30 N-Br. Lizard

Valparai.so

3./VIII.

MejUloiies

7./VIIL

Tocoptlla

23./VIII.

Taltal

30./V1U.

Ii|niiiue

3WV1II.

TocopillatcopiJu

./IX.

iiangun
U./VI.

Mauritius

17./VIII.

2U.,V1II.
s 26 Tage

1./IX.
SB 25 Tage

= 27 Tage

24./IX.

25 Tage
I

24.;iX.

= 24 Tage
,

24. IX.
I

3= 20 Tage
t

1

20O O.L;r. i

6., IX. I

= 84 Tage I

2S. IX.

in w
1= :JuTage

5./X.

in 31= W
— 34 Tage

1«.,/X.

in 27^ \V
— 27 Ta^L'

20. /X.

in 2H \V
= 2C. Tage

17. X.
iu 28° W
SB 23 Tage

1«. X.

in 26° W
as 22 Tage

22./X.
j

in 370 W
[= 24 Tage 1

24./X.
in 3G° W

I^ 19 Tage
1

3./xr. I

in 2'.P W
— IS Tagi!

in 32 ' \V
'

Ki Tage

3. XI.
in 31° \V
== 17 Tage

3. 'XI.

in 32-^ W 1

18 Tage

1

O.JX.
= 23 Tage

I

3./

in 2P W
= 27 Tage

'k!X.

in 22 \V

20 Tage

l./XI.

in 35« W
= 29 Tage

30. X.
in 35^ W
= 25 Tage

ly./xi.

= 28 Tage

13.yXI.
= 20 Tage

17./XI.

— 14 Tage

22JXI.
=s 17 Tage

V.K XI.
s= IG Tage

11». XI.
16 Tage

25./XI.
= 24 Tage

i7./xr.
s 18 Tage

Ganse
R(i5e<la>i('r

lU« Tage

98 Tage

86 Tage

84 Tage

80 Tage

76 Tage

lU4Tage

92 Tage

Nach obiger Zusammenstellung habMi die Astlicher stehenden Schiffe die
letzte Wegstrecke von HO^N-Br. bis Lizard am schnellsten durchlaufen infol^'c

des kürzeren Weges, den sie gegenüber den westlicher stehenden Schiffen zurück-
zulegen hatten. Am schnellsten der am meisten östlich stehende Segler »Peiho«.

Es stimmt dies überein mit den Angaben im Segelhandbuch für den Atlantischen
Ozean, 3. Aufl. S. 512, n ieh welchen im allgemeinen in den Wint(»rmonalen eine

möglichst östliche Stellung für die rückkehrenden Schiffe größeren Vorteil ver-

spricht. Doch wird dies ganz Yon den angetroffenen Windyerh&Itnissen abhängen.
Im Hochsommer ist dagegen eine mehr westliche Stellung anzuraten.

Wie schon weiter oben erwähnt, ist ein bei den Azoren tagelang fest-

liegemies Tiefdruckgebiet in den Monaten Oktober bis Januar nicht sehr selten.

Das Eigenartige der im November 1910 angetroffenen Wetterlage ist vielmehr
darin zu suchen, daß gleichzeitig mit dem Auftreten einer Depression ein Hoch-
druckgebiet von NW heranzog, schnell naeh SO vordrang und zeitweise die von
SW kommende Depression nach Süden zurückdrängte. Hierdurch blieb im
Gegensatz zu den sogenannten Madeira-Minima früherer Jahre, die sich manchmal
über einen großen Teil des Nordatlantischen Ozeans erstreckten, die Ausdehnung
die.^es Minimums auf ein verhältnismäßig kleineres (Jebiet beschränkt. Erst mit

dem Abnehmen des hohen Luftdruckes weiter im Norden dehnte sich auch die

Depression weiter ans, nahm aber bald an Tiefe ab und war am 9. November
verschwunden. Während der ganzen Zeit vom 3, bis 8. Noveml)er hatten sich

im Westen an der (Jstküste Nordamerikas und im Osten über Nordwesteuropa
je ein Tiefdruckgebiet verlagert, die sich von Tag zu Tag mehr ausbreiteten
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und am 9. und 10. November nach dem Verschwindeii des Hoehdrackgebiettt

den ganzen Norden dos Ozeans Ix-dfokton

Nach den bis jetzt vorliegenden meteorologischen Tagebüchern sind die

ersten Anzeichen dieser Depression suerat am 30. Oktober auf dem Dampfer I

»Dortmund« in etwa 33° N-Br. und 41° W>Lg. beobachtet worden. Der l>ei diesem

Schiff wehende mäßige Ostwind nahm an diesem Tage bei bestandifar fallendem

Barometer an Stärke langsam zu und erreichte am Abend des 31. Oktober in

32<'N-Br. und 45°W-Lg. seine größte StSrke 8 bis 9, zugleich zeigte das Baro-

meter den niedrigsten Stand mit 751 mm. Später drehte der Wind dann weiter

nach Norden bei wieder steigendem Barometer und flaute am 1. Novcnihcr au?

NW alimählich wieder ab. Die Depression hatte während dieser Tage schon ein<^
'

verhiltnismfiBig große Ausdehnung, wenn man bedenkt, daß der ^wa 10 bis
|

11 Meilen in der Stunde laufende Dampfer auf WSW-Kurs fast 2 Tage lani;

innerhalb des (Jebietes tieferen Druckes m'wcsoii ist. Am 2. November machte

der Einfluß des sich in nordöstlicher Uichtutig fortbewegenden Tiefdruckgebietes

sieh auch bei den weiter dc^ieh stehenden Seglern bemerkbar, deren Barometer

von nun an langsam im Fallen begriffen w;ir. Bis zum 4. November war di<'

Bahn dos tiefen Luftdruckes nach NO gerichtet mit einer täglichen Geschwin-

digkeit von ungefähr 200 bis 250 Sm. Am 6. November trat infolge des rasehen i

Vordringens des von Norden kommenden Hochdruckgebietes ein Stillstand in

der Fortbewegung ein, dem ein allmähliches Zuriiekweichen nach Süden folgte.

Der Luftdruck in der Mitte der Depression ist nicht sehr tief zu nennen und

hat wahrscheinlich wShrand des ganzen Verlaufes nicht weniger als 750 mm be>
j

tragen. Das LuftdruckgefSlle dürfte am steilsten am 5. November nachmittags

an der Nordseito prewesen sein, wo zugleich von den Schiffen die größten Win i

stärken beobachtet sind. Man kann annehmen, daß hier der größte Luftdruck

unterschied auf 60 Sm etwa 5 mm betragen hat. An den folgenden Tagen trat ein

Luftdruckaus<:lei(h in (l(>ni ganzen (Jebiet der Umgebung der Azoren ein zu-

nächst durch Abnahme des hohen Luftdruckes im Norden. .\m 9. und 10. So*

vember war auch die Depression weiter südlich verschwunden.
Jentssch.

Einige Mitteilungen über die Winterstürme Ostasiens

und

der Sturm vom 8. bis 11. November 1910.

(Hiena Tafd IL)

oritauMrkiiiigWB.

t)l>er das Wesen der schweren Stürme, welche in den Herbst- und Winter-

monnten zuweilen über die nr>r<iliclien chinesisclien Küstenj^ewässer, das (leibt'

Meei' und den Golf von i'elschili hinwegbrausen, ist eigentlich nur verhältnisniäßii:

wenig bekannt. Unsere Kenntnisse über ihre Herkunft und Entstehung, ihn
Intensität und Dauer, ihren durchschnittlichen Verlauf mit seinen Begleiterschei-

nungen sowie die lläufiorkeit ihres Auftretens ^^ründen sieh fast aussclilieülicli

auf die Beobachtungen weniger Küstenstationen, welche von der Kaiserlichen
'

Chinesischen SeexollTerwaltnng eingerichtet sind und ihr Material dem Obsern'
torium zu Zikawei einsenden. Wohl sind läntrs der Küste sowie im Tal des

Yangtsekiang aufwärts eine größere Reihe von Heoijachtungsstationen errichtet,

welche im Anschluß an die vom Meteorologischen Zentralinstitut zu Tokio ge-

gründeten Stationen auf den Liu-kiu-Inseln ein genügend dichtes Nets bilden, am
die Annäherung tropischer Wirbelst ürtne mit einiger Sielu rheit zu erkennen und

die gefährdeten Küstengebiete rechtzeitig auf Gefahren aufmerksam zu machen.

Im Uinterlande von Tschili, Shantung, Shansi und in der Mongolei fehlen jedoch

Beobachtungsstationen, welche ihre Beobachtungen einem Zentralobservatorinin
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telegraphisch einsenden, bisher gänzlich. Da ilio von solchen Stfirmen heim-
gesuchten Seegebiete mehr abseits der großen Weltvorkehrswogt« liegen, ist es

nicht weiter verwunderlich, daß den von Zeit zu Zeit erscheinenden Nachrichten
Qber das Auftreten sehwwer Stfirme in diesen Gegenden weit weniger Beachtung
geschenkt wird, als ihnen ihrer Natur nach beigemessen werden muß. Es ist

eine nicht gerade seltene Ansicht, daß diese Stürme gegenüber den »Taifunen
der Sommermonate eine nur untergeordnete Rolle spielen. Und doch sollten die

durchaos nicht seltenen SehiffsanfflUe» welehe durch solche Stfirme herbeig^hrt
wurden, zu großer Vorsicht mahnen. Der Untergang der beiden japanischen
Dampfer »Ginsei maru« und »Nagata maru« im Winter 1908, bei denen zahl-

reiche Menschenleben verloren gingen, war die Folge eines solchen Unwetters.

Allgemeines.

In den Herbst- und Wintermonaten treten häufig in dem Gebiet zwischen
dem nördlichen China und der Gegend um den Baikal-See Tiefdruckgebiete auf,

welehe sieh von den in den Sommermonaten ans dem westlichen China oder ans
Tibet kommenden ähnlichen Gebilden in vieler Beziehung unterscheiden. Was
sie besonders auszeichnet, ist ihre große Geschwindigkeit, mit der sie auf ihren

meist ost- oder südostwärts gerichteten Bahnen fortschreiten und die heftigen

StQrme, wel^e sie im Gefolge haben.
In diesen Jalircszeittm hat sich das Hochdruckgebiet des asiatischen

Kontinents zu einer auUerordentliclum Intensität entwickelt. Nirgendwo in der
Welt ist die Umkehrung der Verhältnisse vom Sommer zum Winter von solcher

Gewalt und Regelmäßigkeit. Aus diesem Hochdruckgebiet heraus wehen die Winde
mit großer Geschwindigkeit zum Meere hin. Im Rücken der auftretenden De-
pressionen treten heftige Stürme auf, die auf ihrem Wege über die großen Wüsten
Ihnerasiens hinweg gewaltige Mengen feinen Sandes aufwirbeln, den sie oft bis

weit über die Küsten des Festlandes hinaus ins Meer tragen. Diese Stürme,
welche unter dem Namen »Sandstürme« im nörrllichen ("liina berüchtigt sind,

üben auf den Verlauf der allgemeinen Witterungsverhältnisse einen sehr be-

deutenden EinfluB aus und bieten auch vom maritim^meteorotogisehen Standpunkt
ein besonderes Interesse.

Das Auftreten von Tiefdruckgebieten in den Getrenden westlieh oder nord-
westlich von Tschili macht sich an der Küste und über den nördlichen Meeres-
teilen in der Regel zuerst durch aufkommende sfld- oder sfldöstlicfae Winde,
denen Stillen oder ganz schwache Luftbewegung vorangegangen sind, bemerkbar.
Mit ihrer Annäherung an die Küste wciclit das Hochdruckgebiet nach Nord und
Süd zurück; häufig wird ein Teil desselben abgetrennt, der sich ostwärts nach
Japan und weiter fiber den Ozean hin verlagert. Je nach diesen UmstSnden ist

die vorherrschende Richtung des Windes zunächst eine mehr südwestliche oder
südöstliche. Mit dem Näherkommen der Depression erscheinen vereinzelte Cutnulus,

die Spitzen der Berge hüllen sich in Wolken, später überzieht den Himmel ein

dichter Schleier. Am Barometer sind keinerlei Anzeichen der herannahenden
Depression zu bemerken, die Tagesschwankung ist deutlich ausgeprägt. Ist das
Minimum nahe oder bereits am Orte angelangt, so fällt das Barometer rasch,

während der Wind abflaut. Die Tiefe der Depression seheint beim Betreten des

Meeres hinfig zuzunehmen^; dann fillt zuweilen das Barometer nach Passieren
der Depression weiter, während bereits der Wind aus nördlichen Richtungen
weht. In den meisten Fällen jedoch setzt nach dem Vorübergang der Depression
schnelles Steigen des Barometers ein, während eine im Norden oder Nordwesten
erscheinende dunkle graue Wolke das Herannahen des Sandsturmes ankündigt.
Der Ilimniol ist inzwischen aufireklart, und mit einem i)lötzlichen Stoß fällt der

Sturm ein. Die Dauer des Sturmes ist sehr verschieden, sie richtet sich meist
nach der Höhe des nachdrängenden Maximums. Solange das Barometer im

<) Das TflingtBuer Obseivatoriam hat init der Einrichtung wdt wctitlich mtiseachobener
Stationen Itogoiuien.

I Aniüo«: dem häiifi^'i-i) VoiKMige der Ton dem nordanierikanischoi Seengebiet am ostwärtti

fortachrciteiulen Mioima. D. iicil.
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Steiften befjriffen ist, ist nicht auf Abflauen des Windes zu rechnen. Nicht selten

halten die Stürme mehrere Tage hintereinander mit gleicher Stärke an. Zuweilen

erscheinen mehrere Depressionen sefaneU hintereinander; in diesem Fall findet

in der Regel der Ausgleich der etmosph&rischen Störung dnreh einen länger

andauernden Sttirni statt.

Die nncii folgende Darstellung eines Wiutersturmes, der allerdings kein

Sandstona war, in seinem ganzen Verlauf diesem aber sefatr fihnelte» ist ein Bei>

^iel der im Torstehoiden oharaictensierten Erseheinungen.

Der Sturm vom 8. bia 11. NovendMr 1010.

^ Der schwere Sturm, welcher in den Tagen vom 8. bis 11. November 1910

über dem Gelben Meere und den angrenzenden Küstengebieten hauste, ist sowohl

wegen seines überraschenden Auftretens, als auch wegen seiner ungewöhnlich

langen Dauer bemerkenswert. Eine etwas ausführlichere Darstellung, w^ie in den

vom Observatorium Tsingtau monatlich herausgegebenen Wicterungsberichtea,

ist daher vielleicht nicht ohne Interesse.

Die Orundln^e der nachfolgenden Angaben bilden die vom Observatorium

herausgegebenen täglichen Wetterkarten, welche nach den Telegraninien einer

Reihe von Beobaehtungsstationen an der ChinalcOste und auf den japanischen

Inseln konstruiert sind. Eine wichtige Ergänzung erfährt dieses Material durch

eine Anzahl von lieol)aelitungen, welche von in See befindliehen Schiffen an-

gestellt und dem Observatoriuni zur Verwendung eingereicht sind. Die Wichtiglseit

solcher Beobachtungen auf See, welche den Verlauf der Stürme bis in ihre Einzel»

heiten zu verfolgen gestatten, verdient hier besonders hervorLM-lioben zu werden.

Der Verlauf des Sturmes ist durch die in verkleinertem Maßstabe bei-

gefügten Wetterkarten (s. Tafel 11), durch eine die Windrichtung und Geschwin-

digkeit in Meter per Sekunde angegebene Tabelle und ein den Gang des Luft-

druckes in Tsingtau darstellendes Diagramm (s. Textfigur) erläutert. Bezüglich der

Karten ist hierbei zu bemerken, daU infolge des sehr weitmaschigen Stationsnetzes

der Verlauf der Isobaren auf größere Genauigkeit keinen Anspruch madien kamt.

BarometerkiirTe In Tringta«.

7M

75S

7.tto¥. 1 S.Nov.
,H 1 t «

9. Nov.
1« it «

\ 10. Nov.
•» O « M 1

n.N
t Cv t

OV. 12.

V.

f

<

- n
IMF i1"-

Am 7. November morgens erstreckt sich ein Gebiet höheren Druckes vom
Gelben Meere in nor(h">stliciu'r Richtung über Korea und das Japanische Meer.

Der Abfall des Luftdruckes nach W und NW sowie die im Golf von PetschiH

herrsehenden südlichen Winde kündigen die Anniberung eines Tiefdruckgebietes

aus westlielicT Hielitung an. ,\in 8. November bcMleekt eine flache Depression l

das Mündungsgebiei des Yangtsekiang, Teile der Provinz Kiangsu und des Gelben

Meeres. Sie wird von der Isobare 764 umschlossen; die Luftbewegung in ihrem

Innern ist schwach, im nordwestlichen Quadranten entsprechend der größeren

Steilheit des Oradioiten etwas lebhafter. Im Gange des Luftdriu-kes zeigt sich in

Tsingtau bislier keinerlei Störung, sonstige auffällige Erscheinungen sind uicht zu

bemerken. Mittags holt der Wind unter geringer Zunahme der Geechwindfplreit

auf NO, Die Telegramme aus Tsinanfu und Peking um 2*N lassen jedoch ein

rasehes .Vnsteisjpii des I.uftdiii( k«'S über dt-m Innern erk*»nnen; in Peking hat

der Wind bis Stärke b aufgefrischt. Da mit einem schneliea Vordringen des

Hochdruckgebietes nach Süd gerechnet werden mußte, wurde die Wetterlage in

Bereich des Gelben Meeres gefahrdrohend. Es wurde deshalb von dem Observa-

torium zu Tsingtau die Warnung nusgeg(d)en:

-Öturm bedroht Region 5« (Gelbes Meer, Petschili-GoU und angrenzende Gebiete)

und ferner:

•Depression im Gelben Heere, bewegt sich nach Ost«.
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Im Laufe dvr fol^^mdeii Nacht liat sieh die Wcttei la^'^o wosontlich jreändert.

Die Depression hat sich erhebhch vertieft, das Minimum steht im nördlichen
Gelben Heere und bewegt sich langsam in nordöstlicher Riehtang fort. In
Tsingtau hat sich der nordliche Wind während der Nacht zu vollem Sturm ent-

wickelt, das Raronictor hat anpofan^en 7ai fallen. Starke Niederschhlyre, welche
in den die Kiauischou-Bucht umgrenzenden Bergen in Schneeform niedergingen,

sind eingetreten. Den Bewohnern Tsingtaus bietet sich in den nachfolgenden
Tagen das für dieso Jahreszeit unjzewühnliche Bild schneebedeckter Ber;i;e.

Der Sturm hielt auch noch während dieses Tages, der folgenden Nacht
and am 10. mit unverminderter Kraft an. Die Wetterkarte vom 10. zeigt das
Minimum bis an die Westküste von Korea vorgerückt, während ein Teilminimum
sich abprozwoigt hat und über das westliche Japan fortzieht. Mit der Vertiefung

des Minimums hat auch über dem Lande der Luftdruck überall stark ab-

genommen. Über Tschili und Shantung ist das Barometer von 767 auf 767 mm
trefallen; auch die Temperatur ist stark zurückgegangen. Mildern weitei'on Fortzug
der Depression nach NO nehmen am 11. die Windgeschwindigkeiten ob. Der an-
danernd niedrige Stand des Barometers sowie erneut aufkommende südliche

Winde lassen jedoch die Annäherung einer weiteren Depression von W her vof-

muten. Bereits im 2'.' -Telegramm des Beobachters in Peking wird XW-Sturm
Stärke 8 gemeldet. W^ie die Karte des 12. zeigt, ist eine Depression geringeren
Durchmessers mit großer Geschwindigkeit in östlicher Richtung über den
rctsoliili-Golf hinweggezogen, sie steht an diesem Tage bereits im nördlichen
Korea und ruft über dem Gelben Meere von neuem stürmische nordwestliche
Winde hervor.

Die nachstehende Tabelle veranschaulicht den Gang der Windrichtung und
Jeschwindigkeit nach den Aufzeichnutigeti des Aneniograplion des Tsingtauer
Observatoriums.^) Die den Uichtungsangaben des Windes nachstehenden Zahlen
geben die Mittelwerte der Windgeschwindigkeiten der vergangenen Stunde In
m. p. Sek., die vorübergehend auiLetretenon Böen kommen in der Tabelle nicht
tum Ausdruck. Durch den T>rii( k hervorgehobene Zahlen zeigen Windstärken
über 8 der Beauf ortschen Skala an.

Vormittag.
SO %3 ' Om 5.1 SO 5.5 ] SO 3.8

N 1:2 N 1 II N 1«5 N 15.9

NW iH.ll , NW lü.a
,

NW H.9 NW 15.1

WNW 8.4
I
NW 6.3 I W 4.8 ( WNW 3.9

Nachmittag.
N 5.8

!
N t.7 N r>.3 X 9.«

NNW 18.8
j

NW 17.9 NW 17.0 NW 160
NW 13.9 NW 12.2 NW lü.4

|
NW 10.0

S 3.6 ! 8 4.0
1 SW 4.0

.
WSW 3.9

Es folgt alsdann dne Zusammenstellung von Journalauszflgen verschiedener
Schiffe, weUhe den Sturm in See zu überstehen hatten, die Windstärken in
Beaufortskala.

8. SO 6.2 1 SO 6.8
9. N 11.2 \ 11-2

10. xw 1&.9 1 NW 17.«
II. NW 9.9 1 WKW 10.6

s. NO ."..1 N 7.1

9. NNW 1:5.8 NNW 13.4

10. NW I&.7 NW 13.2

11. 8W 3.8
1

8 3.7

SeUff

Datum
Dhmt Schiff «ort

Linge
|

Breite

Barometer

mm
Wind Bemerkungen

»ikmvneai
Jwcfake. 8 N 122 lf;.0' :!i NW it

10. 12 Mn 122 10 :!2 22 NW
11. 4 V 121 58 32 4.-I NW 7

8 V 121 55 32 59 NW 7
12 M 121 II' :::! 22 NW 7

4X 121- 22' 3;>- ö7' WNW t;

'j Da» Sdialenkrcuz bctindet sich in 8äJi m Secböhc, 7.4 m Uber drai Erdboden.

Digitized by Google



142 Annahn dar Hydnqgnpbie und MmMumii lielMmlogle, lOn 1911.

Sebitt

Datum

Schiffaort

Ltoge I Breite

Wind

»Sikiang«

9.

10.

11.

12.

h N
10 N
4 V
SV
12 M
4 N
8N
12 Hn
4 V
8V
4 V
8 V
12 M

ÜeiRe von Ticntoin

nach TtM-bifu und
Tfiingtau

119° 42' 38° 2(/

120* 27' 36* l-y

703.0

585
r»s.r)

r)5.o

."):{..-)

54.2

53.8

55.0

56.2

mA
(jl.Ü

702.2

NzW
NsW

N
X

Nz«J
X

NzW
8\V

SW/W
XWzX
NW
NW

8
10
10
10/11

10 11

10/11

10/11

10/n
3

(i

8
8

Hob« See.

NNO.

Hohe, wilde See.

BoIm ßtft, SebnnbQoi.

»8enegambia'

10.

11.

V
M
X
X
Mn
V

Reise von Kobo nach Tsin^an
12ö<^ 00*

8V
12 M 125° SV 340 2'

:.-)3.o

52.1

.'j1.5

51.8

51.9

53.4

56.5

760.5

W
WXW
W
W
W
W

WNW
WNW

7 S
8
sy
s
7 u

7/9

7

Becgiuig W 6
W 7

W 8
W 8
W 8
W 7/8

WNW 7/8
WNW 7

«Toknng«

10.

11.

8 V
12 H
4N
8N
V2 Mn

1 V
s \'

12 M
4N
S X
12 Mn
4 V
8 y
12 M
4 N
12 Mn

Beiie nm ahanghai
nach Tnngtan

122° 39' 32= Ü'

123» 1' 33<» 1'

789.7

5a7
5S.4

.58.7

n{\M

5t.U
.'>.'.. 1

2>2.6

R2.9
53.r»

.52.0

,53.4

.5.5.4

.5r).2

5Ü.9

7.57.7

tJtarker Stunn, llef^nböen.

Friadur Sturm, bedeckt
Starker Stunn, bewdlkt

SohwePCT Starm, hohe See. klar.

«

«
<

c

« c c

« « c

« C €

« 4 «

Abflaoend, nodi aahr heftig.

Frifcher Bturm, rauhe See.
Abflauende See.

Wind und See abflauend.

Über die Verheerungeii, welche der Sturm im Gefolge hatte, dringen erst

allmählich Naehriehten an die öffenüiohkeit. Nach einer Zeitungsmoldung aus

Tscliifu hat das Unwetter dort mit ganz besonderer Wut gehaust. An 50 größere
und kleinere Dscliunkon und Sampans sind gescheitert, 269 htschädigt; etwa

öO Leichter vcrsctüedencr Firmen wurden beschädigt; größere Mengen Ladungen
von Bohnen, Getreide nsw. gingen Terloren. SehStaungswelse sind 62 Menschen
um? Loben gekommen. In der besser geschützten Kiautschou-Bucht waren die

Verluste an Hab und Cut geringer, immerhin sind auch hier verschiedene Unfälle

zu verzeichnen gewesen. J. Stäben.

Nachtrag zur Genauigkeit von Kimmtiefenbestimmungen.')
Von Dr. Itrrlimer, Hambuig,

Die Restinninnig der Kiinnitiefe dureh Messung dei- Wassertemperatur und
der Lufttemperatur mit dem gewöhnlichen Bordthermomeiur ist mit zwei Fehler-
quellen behaftet.') Dio eine besteht in der Annahme einer gleichen Wasser- nnd
Tvufttemperatur im ganzen Verlaufe des Kimmstrahls, die zweite Fehler(|uelle
wird durch die ungenaue und unrichtige Messung der Lufttemperatur mit dem
gewöhnlichen Bordthermometer gebildet. Die erste Fehlerquelle kann in Meeres-
teilen mit starken Verschiedenheiten der Waasertemperatnr in g^ng^ Ent-

*) Siehe »Ann. d. Hydr. usw.. 19lu, f?. 120 bis l.ii, HiO bi» 171.
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Brehm er: Nieblng zur GeiundflMt too Kimintiefenbefltimmuogen. 143

fernungen Fehler von 1.7' (Höchstmaß 3 bis 4') hervorrufen, außerhalb verschieden
warmer Strömungen ist jedoch nur ein Fehler von 0.3 bis 0.5' durch die Annahme
j:leieher Temperaturen im Verlaufe des KimmBtrahls zu erwarten. Die zweite
Fehlerquelle — unrichtif,'e Mes.sung der Lufttemperatur durch (Ins «^Gewöhnliche

Bordthermometer — wurde damals^) auf 0.1 bis 0.2' in der Kimmtiefe geschätzt,
die Schitsung dftrfte aber m niedrig sein. Herr Kavigationslehrer Strinz
(Lübeck) hat auf einer Fahrt Hamburg— Madeira und zurück Kimmtiefen-
messungen mit dem Pulfrichschen Instrument angestellt und gleiclizeitig

Wasser- und Lufttemperaturen gemessen, zur Messung der Lufttemperaturen aber
»Der dem Bordthermometer noeh ein Aspirationsthermometer benutzt Dabei
ergaben sich .\b\veicliuu<^'en der Bordthermometennessungen bis zu 4^^ von der
wirklichen Lufttemperatur, wie sie durch das Aspirationsthermometer gemessen
wurde. Der Einfluß der Strahlung auf das Bordthermometer ist doch oft so
groß, (laß die Lufttemperatur mit ihm sehr unrichtig gemessen wird. Man sollte

daher die Lufttemperatur statt mit dem Bordthermometer wenigstens mit einem
Scbleuderthermometer messen. Nur dann läßt sich annehmen, daß die aus der
Loft- nnd Wassertemperatur erreehnete Kimmtiefe von dem wahren Werte nur
am 0.0 bis 0.5' unter normalen Temperaturvorhältnissen abweicht.

In der folgenden Zusammenstellung ist außer nach »Ann. d. Ilydr. usw.«
1910 S. 122 auch nach Tafel 15b des > Nautischen Jahrbuches« die Kimmtiefe an-
legeben. Bei den Messungen »Ann. d. Hydr. usw.c 1910 S. 126/126 und hier auf
der ersten Reise scheinen die nach Kohlschütter bereolincton Kimmtiefen, wie
sie m der Tafel >Ann. d. Hydr. usw.« 1910 S. 122 zusammengestellt sind, der
^klichkeit niber zu kommen als die des »Nautischen Jahrbuches«» die nach
der Formel von EoB berechnet dnd.

Temperatur- und Kimrotiefenmessungen von Herrn Navigationslehrer
Strinz (Lübeck).

1* SdMt HaHlnuv—Madeira, Ilaai|rfler •Bngla«.

äUuidc

Temperatur

Aiipcs-

hi'ihc

Kimmtiefe

DUfe.

renz

PS
•2 g i 7.

H-5 f

)iffercn7,

1

lt.

-

berechnete

immtiefe

Luft

i T i t
E u 1 g i

u
X

IiachTaf.

Irib des

Naut.
Jahrb.

nach Ann.
.1. Hvdr.

1910
S. 122

beob-

achtet

Bord

t
hl

Ii
X

in

LufilLiii|xTattir mit

.XspinitiitiislhtTino-

mi'tor gonifSHon

= t — a M
beobacl

K

Sept. 27. 12* V ir.

HjX 1.)..-) l.j.S i.'j.;t

Kl.1 . KU 10.1 ir».7

« 2$. 10»? V 17.« 16.(t 15.5 6.6' 6.7' -fO.l' -1-0.4'

20.5 20.8 16.4
« 30. m . 17.3 16.8 16.0

l».« N 21.3 IG.S n;.i
(',1.1 « 18.3 Ui.O ].').(; 0.7' 6.9' 0.9' II 0.2' + 0.7'

Olt i.

10.(5 \{}^ lO.Omv lti.8 17.3 16.U 6.4' Ü.G' 6.8' -f 0.2' 6.7' hO.l'
18.0 17.6 16.9 6.6' 6.8,

0.9'

6.7' — 0.1' 6.6' -0.1'

19.0 17.r, 17.5 0.9' 6.8' — o.r 0.5' -oy
(ih -

Vi'

18.9

17.1

17! 17.2 0.^' G.9' 7.0' 4-O.r o..y -0.5'

2. '.»Ii V lf,.2

I7.:i

Ui.O

U\.'.)

1 (!..-. 7.1' 7.1' 0 8' o:.v 7.(/ 0.2'

12* < 17.4 17.9 ir..9 (5.7' 6.8' — O.l' 0.8' 0
4*N 2U.0 19.3 17.0 6.3' 6.5' . 6.7' 1 0.2' 6.3'

» < 17.8 17.6 17.1 1

• 5. 20.3 20.6 18..')

• 10. 20.3 20.3 20.S 7.1' 7.1' 7.1' 0 7.1' 0
!üh . 21.0 20.8 20.7 ti.9' (•).9' 7.0' 4- O.r o.l'
12* 22 0 21.3 21.1 0.9' 6.9'

1
7.0' + 0.1' 6.7' -0.3'

4*N 2:5.7 21.2 21.2 (5.9' TjO* 6.9' -o.r
1

- -0.7'

&t < 22.0 1 21.0 21.1 6.0'
1

6.9' — 0.1' -0.4'
8li « 20.4 20.6 21.0 1

1

^

«) Sidie .Ann. d. U>dr. iww.« 1910, S. 120 hin 132, 160 bis 171. ^. i
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8. RpIw: Miiilcini—Hnnbunr. I^ainpfirr »Rliaetia«.

Tri:

r :m
1
M' I il t u r K i III Iii 1 f e

1 'IM

fc- ^— _i

? 1 /

t j:

1

f l

w

iiach ThI.

17)1) d»
Xaut.
Jahrb.

nach .\rin.

d. llv.lr

1910
ai23

beob*

achtet- u

Ii

Ii

1
[..nfltcinperalnr mit

1.,

1910

c

SB

^

; ) 1 (3)

J
(I) (2)

Okt. Jo. l!).7ö 21 ti ! 7 ') N.r S.r ~ r /
'.<> 1 8.3 — U.o

UM) 2ti..'i 7.8' 4 .(>
II O

'

"" Cif
U.O

1 Ii V* 18.6 19.0 21.0 8.1' 8.1' l.vr - ".rr Q O/
0.0

18.5 1».0 20.8
* 1».

\i\\t \

*

lOv \ 17 7 1S>.1 s.r S.O'
** Ol

' -11,1 4 .\i

« 18. 1 . . "t I
.".

1 lii.U 7.''.'
< .1

'

7.3'
~ -f — tf.4'm . ir..it 1(5.2 7.W 7.2' II r 7.2' 0

15.(» irt.2 7.2' 7.7' 7.3' - - H.4' 7.8' — o.y
2MN 15.7 10.2 in.2 7,3' 7.5' 7.3' _ H.2' 7.7' -0.4'

J .).:» 7..V
*• •1/
< ..T

II-)'
1 t_ _

~ Ii' — U.O

vi,

1.5 t? 10 0 7.6' 7.2 - III
( .8 — U.ir

19. si> \-

1 -J

1 i n

\-< '. !.'>>

l.l.tl

* 21.

121'

s'.« N
1 ,

IM.I

1 1.2

lO.Ü

1.5 2

I3.Ü

iL".« ^ 10.1 11.0 133
1-Ji iL' ! ]

'. •,

Der Untersrliiod der aus den Tcinperaturon hereclinoton und der mit dem
Kimmtiofenmesscr beubacbteten Kimmtiefen beträgt im Durclischnitt 0.2' und er-

reicht das Höchstmaß: 0.6'. Diese Unterschiede sind zu einem Teil auf unver-
meidliche Beobnclitung.sfchler, besonders bei der Messung mit- dem Kimmtiefen'
messer, zurückzufuliron, zu einem Teile darauf, daß man mit dem Kimnitiofeniiipsufr

die Kimmtiefe nur unter der nie ganz erfüllten Voraussetzung erhält, daß 6ie

nach zwei entgegengesetzten Seiten des Horizontes gleiche Größe bat, and
schließlich auf die Ho^Tonzung der Möirlifhkeit, die Kinimtiffo in ihrem Zoaammen-
hange mit der Luft- und Wassertemperatur reciinerisch darzustellen.

Die Beobachtungen erj^ebcn also die Möglichlceit, nach der Kohl-
schüttorschen Formel^') in Meeren mit nicht zu schnellen Änderungen der
Wassortt^mperaturen von Ort zu Ort die Kinimti»«fe niit hinr<'iclH'nd«»r (lonauigkoit

aus der Messung der Wasser- und Lufttemperatur zu ermittein, doch ist zur
Messung der Lufttemperatur kein gewöhnliches Bordthermometer, sondern
mindestens ein Schleudertbermometer zu verwenden.

Die magnetische Deklination in Tsingtau und ihre jährliche Änderung.

Die ersten magnetischen Beobachtungen in Tsingtau stammen aus dem
Jahre 1899. Benutzt wurde ein Bambergsches Deklinatorium der bekannten
Form mit Nonienable.-^ung von 0.5' Ablesungsgenauigkeit, wie ein solches auch
jetzt iiofh Iiis zu dem dt'rmiiiclistigen Eintreffen des llauptinstrumontes aus-

selilielilicli benutzt wird. Die Beobachtungen wurden jedoch imr von Januar bis

April fortgeffihrt und dann ganz aufgegeben. Erst Ende 1905 wurden sie wieder
aufgenommen auf einem Steinpfeiler des jetziiren Observatoriumsgeländes und
auf einem trigonometrischen Punkt nördlich Fu-schan-so, etwa 4.5 Km östlich von
Tsingtau.

Die auf dem Observationspfeiler gewonnenen Beobachtungen sollen bis auf

') Ein Griiin!. \\<^li.illi hii r i\u- DilfcnMizcn all«' iii-pifiv wenicn und eine fjnilkre Höhe er-

reichen ab anf der 1. Itt-isc, konnte nicht ermittelt werden. Die Augoahöbe ist nicht kleiner als
17.5 IQ lEcvew'n.

») Tafel: «Ann. d. Uydr. ww.< 1910, S. 122.
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weiteres als die Normalwerte gelten, obschon der Pfeiler wegen des Neubauee
des Observatoriums Anfang Juni 1010 ab^obroclion wordon mußte. Die Beob-
achtungen M'erden jetzt bis zur Fertigstellung des Hauses für absolute magnetische
Beobachtungen auf einem neuen Pfeiler angestellt und durch Anbringung einer durch
Vergleichsbeobachtungen ermittelten Korrektion auf den alten Pfeiler bezogen.

Erst seit April 1910 werden <li»' Vitriationcn der magnetischen Elemente
fortlaufend registriert. Die Instrumente stehen bis zur Fertigstellung des

Variationsraumes in einem alten Ghinesenhause. Da dieses zum Teil noch be-

wohnt wird, sind die Instrumente fortwährenden kleinen Störun<^en unterworfen,

und die Hasiswerte ändern sioh oft crlieblicli, ohne daß Sprün^-^e in den Kurven
zu sehen sind. Zur Ableitung monatlicher und jährlicher Mittelwerte der De-
klination scheinen daher die bisher gewonnenen Kurven nicht geeignet zu sein.

Es lassen si«^ mit einiger Sicherheit nur Tagesmittel ableiten, und zwar an
solchen Tagen, an denen absolute Messungen gemaoht worden sind. Von Anfang
April bis Ende Dezember ergeben sich so 31 einzelne Tagesmittel, die für 1910.6

den Wert — 3« 63.8'

ergeben. Es ist schwer zu bestimmen, wie weit dieses Mittel aus den 31 Tages-
werten dem wirklichen Jahresmittel gleicht. Aus den mir von dem Observatorium
in Zi-ka-wei in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellten Tages- und
Monatsroitteln ron MSrz bis September gebt hervor, daß jedenfalls keine sehr
groben Fehler in den Tsingtauer Tagesmitteln während dieser Zeit enthalten sind.

Unter der falschen Annahme, daß alle Tageswerte unter sich gleich sein müßten,

ergäbe sich der M. F. eines Tagesmittels zu 1.5', der M. F. des Jahresmittels

in + 0.3'. In Wirklichkeit ist der M. F. eines Tagesmittels jedenfalto «rhebUch
kleiner als + 1.5', und es kann wohl angonnnimcn werden, daß derM, P. des aus
ihnen abgeleiteten JahresmitteLs auch nicht größer als -j^ 0.3' ist.

Der Wert der Deklination von — 3° ö3.8' bezieht sich lediglich auf den
alten Pfeiler des Observatoriumsgeländes, er entspricht also nicht dem mittleren

Werte für die nähere Umgegend von Tsingtau, da das erdmagnetisoho Feld sehr

ungleichmäßig in dieser Gegend verläuft. Im allgemeinen scheint der Wert einer

kleinen positiven Korrektion zu bedürfen.

Zur Ableitung der jährlichen Änderung der Deklination sind leider die

I^eobaehtungen aus dem Jahre 1S99 niclit zu verwenden. Bei der Verlegung des

Observatoriums auf sein jetziges Gelände ist versäumt worden, vergleichende
Beobachtungen auf dem alten und neuen Pfeiler anzustellen. Da der erstere

jetzt lingst verschwunden ist, läßt sich das Versäumte auch nicht mehr nach-
holen, und selbst, wenn der Ort nofh genau zu l)estinimen wäre, ließen sich ver-

gleichbare Beobachtungen jetzt nicht mehr anstellen. Der Pfeiler war jeilenl'alls

ans Backsteinen aufgemauert und diese sind hier durchweg stark magnetisch.
In Frage kommen also nur die Beobaclitungen von Ende 1905 an, soweit sie auf
dem Pfeiler des Observatoriums angestellt worden sind. Da Variationsbeob-

achtungen damals in Tsingtau noch nicht ausgeführt wurden, sind diejenigen des
Observatoriums in Zi-ka-wei benutzt worden, um von der einzelnen absoluten
Beobachtung auf das Jahresmittel übwzugehen, und zwar ^nd nur die Beob-
achtungen von 190fi so verwendet.

Die täglichen Variationen der Deklination in Tsingtau verhalten sich zu
denen in Zi-ka-wei etwa wie 1.04 zu 1.00. Es wurden die Differenzen gebildet
zwischen dem Jahresmittel für 1906 in Zi-ka-wei und der dort herrschenden
Deklination zur Zeit der Beobachtung in Tsingtau, und zwar wurden diese Werte
den Veröffentlichungen des Observatoriums in Zi-ka-wei entnommen, welche bis

1906 vorli^en und in denen die stündlichen Werte der Deklination enthalten
sind. Diese mit 1.04 multiplizierten Differenzen wurden zur Reduktion der
Tsingtauer Beobachtungen auf das Tsingtauer Jahresmittel verwendet. .

Aus 11 Beobachtungen ergibt sich so als Jahresmittel für 1U06.5
D « _3o 44.6^* 0.2*.

Aus den 4.1 Jahren von 1906.6 bis 1910.6 ergibt sich so eine mittlere jähr-

liche Änderung von — 2.2'. B. Meyermann.

Aon. d. Hydr. uv. imi, Heft UI. 3
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. Zufluchtsstellen für Schiffbrüchige in der Umgebung von Kap Horn.

Bericht dcB Kapitina Chr. Johnen, 8. »Schalaa«, Tom Dezember 1910.

Zum Nutzen der Kap Horn umsegelnden Kolle<ren gestatte ich mir, die

Erfahrunjjen, die ich infolge des Schiffbruches der -Schulau gesammelt, der

Deutschen Seewarte zur weiteren Veröffentlichung zu übergeben, da die Angaben
der Segelhandbücber über die in jener Gegend rorhendenen Ifiasionestatioiien

nicht mehr zutreffend sind.

Es sei vorweg bemerkt, daß Schulau« bei schwerem Wetter südlich von

Diej^o Ramirez teilweise entmastet wurde. Mein erster Entschluß infolge dieses

Unfalles war der, hinter Staten Island zu laufen, um dort in ruhigerem Wasser
notdürftig zu reparieren. Dieses wurde mir jedoch unmöglich gemacht, weil dort

Ostwind einsetzte und das Schiff nur geringe Manövrierfähigkeit besaß. Da das

Schiff anch leck war» so entschlofi ich mich, unter die Kfiato von Fenerland za

laufen, um wenigstens die Mannschaft mit Sicherheit bergen zu können, indem
ich versuchen Avollte, eine der in den Segelanweisungen erwähnten Missions-

Stationen zu erreichen. Die Kettung der Mannschaft ist gelungen, das Schiff

strandete jedoch zuletzt an der Kfiste von New Island.

Von den angeführten Missionsstationen ))efindet sich keine mehr au den

angegebenen stellen, weder auf Tekenika,') deren Missionare vor ungefähr Jahres-

frist ausgewandert sind nach der Ostküste von Patagonien, noch in Succes Bay,

noch in Ushuwaia.^ Auch befindet sich auf Staten Island nur ein menschliches
Wesen, und zwar ein Wächter für dort am Strande liegende Maschinenteile. Es
sollte ein Boot mit Sdiiffbrüchigen nie versuchen, dort landen zu wollen, da die

Küste überall steil abfällt und nirgends Schutz bietet. Dieses ist mir auch von

Kapitän Schellhaas, der sein Schiff dort im letzten Jahre rerloren hat, bestätigt

worden. Ein Meteorologe, der auf der meteorologischen Station auf New Year
Island tätig war, belehrte mich, daß selbst eine Landung nnf dieser von 28 Personen

bewohnten Insel nur bei gutem Wetter möglich sei, weil auch diese Insel überall

Steil abfällt Wenig bekannt dfirfte es sein, daß sich dort seit kurzer Zeit eine

Funkspruchstelle befindet, die, \vi(> mir gesagt wurde, noch im Laufe des Jahres

1910 als öffentliche Schiffsmeldcstation eingericlitet wird, so daß dort passierende

Schiffe nach Buenos Aires gemeldet werden können.
Im Süden oder Westen von Kap Horn havarierte Schiffe, die ruhiges

\Vass(<r aufsuchen wollen, um die entstandenen Schäden selbst auszube.'^sern,

möchte ich empfehlen, in den Heagle-Kanal zu laufen, anstatt hinter Staten Island.

Bei vielen der bei Kap Horn liegenden Inseln, mit Ausnahme der am südlichsten

gielegenen, sind gute natürliche Häfen vorhanden, in denen im Notfalle ein Schiff
'

zu Anker gebracht werden kann. Boote mit scliiffl)rüchiger Mannschaft sollten,

ohne sich länger bei anderen Inseln aufzuhalten, unter allen Umständen ver*

suchen, den Beagle-Kanal und so die Südküste von Feucrland au erreichen,

welches wohl in den meisten Fallen ohne Schwierigkeit bewerkstelligt werden
kann. Dort wird man in nicht zu langer Zeit einen der dort verkehrenden

kleinen Dampfer antreffen, die der chilenischen und der argentinischen Kogierung
gehören.

Sollte es nötig sein, auf einer der Inseln Rast machen zu mflseen, so sei

erwähnt, daß fast sämtliche Inseln, wenn auch einige derselben nur von einem

einzigen Menschen, bewohnt sind. Alle diese Bewohner treiben Schafzucht, und
ihre Ansiedelung wird etwa alle zwei Monate von einem der erwähnten kldnen
Dampfer angelaufen, um Schaffelle abzuholen und den dort lebenden Personen
Proviant zu bringen. Die südlieh vom Beagle-Kanal li<'genden Inseln gehören zu

Chile, und die dort verkehrenden Fahrzeuge sind in Punla Arenas beheimatet.

Die argentinische Regierung hat ein kleines Marine-Fahrzeug im Süden stationiol,

das durchschnittlich alle iVs Monate die Rundfahrt Magellan-StraBe, New Tear

') Siehe Supplement 1908 zum S<inth America Pilot, Part II. Chapter I, Page 4 und N. f. &
3ilO/!0, wo nm li l>l•t^it^i \'<Tjiii(lcniii[:rii licr Mi>-iuii>>t;iii<iii( ii liekaiiiit ;rcf;elH"ii worden nnd.

Vgl. auch iScgeHuuiilbuch iür dvit Atluulisdieu iiiceau, J. Auti. i5.
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Island, Le Maire-Straße, Beagle-Kanal bis zum westlichen Ausgani;^, dann um die

Brecknock-IIalbinsel wieder in die Magellan-Straße, niaf'ht. Von diesem Dampfer,
der »Piedra Benna« heißt und von einem höheren argentinischen Marineoffizier

befehligt wird, wurden auch ich und die Boote, die sieh bis Harberton hin-

gearbeitet hatten, auf^'onomnien. Dieser Dani|)fer sucht auf seiner Rundfahrt
jedesmal nach Srliiffbrürhinfon, und er hat in dt-n letzten 1 '/o Jahren vier Schiffs-

mannschaften gerettet, darunter drei von deutschen Schiffen.

Meine Boote hielten sieh meiner Anweisung gemSfi immer unter der Kfisto

von Feuerland, und flflohteten abends oder bei stürmischem Wetter in kleine

sichere Buchten. Hier wurden die Boote sicher vertäut, ein aus Bootse{j:eln ge-

machtes Zelt aufgeschlagen und Feuer gemacht. So verblieben wir dort, bis das
Wetter es gestattete, weiter sn fahren. Es worden wohl einige Indianer gesehen,
doch erschienen dieselben harmlos, denn sie flüchteten in ihren Kannen über
den Beagle-Kanal.

Ein sehr geschützter Naturhufen befindet sich an der Nordseite von Pieton
Island, der d«i Namen Banner Cove führt. Dieser südöstlich von Harberton
gelegene Hafen bietet für Schiffe, Boote und Mannschaften hinreichend Schutz.

Hat man SchuRwaffcn zur Verfügung, so ist ein längeres Verweilen dort möglich,

da an Wasser und Tieren kein Mangel ist. In dieser Bucht fand ich, als ich auf
der Sache nach meinen Booten und der Mannschaft war, welche »Schulau« vor
mir verlassen hatten, auf einem Felsen folgende Inschrift: Dig below. Wo are

going to Spauiard harbour. 24"' niarch 1854«. Herr Eridges in Harberton,

der Sohn des früher dort ansässigen Missionars, erklärte mir, als wir mit der

»Piedra Benna« dort anlegten, um Ochsen für Ushuwaia an Bord zu nehmen, daß
Jene Insrhi ift von einem Freunde seines Vaters herrühre, der dort in Begleitung

eines schiffbrüchigen Kapitäns von den Indianern verfolgt wurde. Dieser habe
jene Nachricht auf Papier geschrieben und bei dem erwähnten Felsen vergraben.

Die Skelette der beiden Verfolgten sind spSter in Spaniard Harbour gefanden
worden.

In der Nähe der Westspitze von Picton Island befindet sich an der Süd->

Seite der Insel eine geschützte Stelle, die Stone Harbour genannt wird. Hier ist

ein grüBeres Gehöft und der Platz wird daher ebenfalls von Dampfern besucht.

Herr Brid^M's in Tbirbertdii iM'sitzt meilenweite Ländereien und b(»treibt

mit Hilfe von Indianern, die in seinunt Dienst stehen, ausgedehnten Viehhundel.

Er erklarte mir, daß die Anzahl samtlicher auf Feuerland ansSssigen Indianer
nur noch ungefähr 225 Küpfe betrage, und daß sie infolge vun Schwindsucht im
Ausst<'rlifMi seien. Die von mir angetroffenen sprachen ein gebrochenes Spainsch,

waren sehr naiv und verbargen vor allen Dingen ihre Weiber. Herr Bridges
besitzt außer einigen Kuttern auch eine kleine Dampfbarkasse, die er Schiff-

bi-i'u higen zur Verfügung stellt, falls dieselben nicht vorziehen, bei ihm zu bleiben,

bis der nächste Dampfer dort anläuft.

In Ushuwaia befindet sich, wie schon erwähnt, keine Missionsstation mehr,
aber es stehen dort noch die Kapelle and OebSude aaf einer vorspringenden
Huk. Die Einwohnerzahl von Ushuwaia beträgt ungefähr 700, darunter viele

Militärgefangene und Verbrecher aus .Argentinien, die in zwei Gefängnissen
untergebracht sind. Seit Mitte des Jahres 1909 ist dort ebenfalls eine Funk-
spruchstation vorhanden, die mit Punta Arenas, Dungeness und New Year
bland in Verbindung steht. Ushuwaia wird öfter auch von größeren Dampfern
besucht. Unter den dort Ansässigen befindet sich auch ein Deutscher, der die

Stellung eines Polizeikommissars einnimmt.
Auf New Island wohnt nur ein Mensch. Erwähnen möchte ich, daß diese

Insel in den Seekarten um 5 Sm zu westlich angegeben ist. Dieses habe ich

nach genauen Pcilungen festgestellt und es ist mir aucii vom Kommandanten
der »Piedra Benna« bestätigt worden.

In Anbetracht der rauhen WittcrungsverhSltnisse, die meistens in dibser
Oetrend angetroffen werden, wäre es für Schiffbrüchig«^ von grol^em V(*rteil,

wenn sie bosser darüber unterrichtet wären, als sie es gewöhnlich sind, wie es

hier am besten und leichtesten möglich ist, sich in Sicherheit zu bringen. Ebenso
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wie es mir unbekannt war, daß in <k»i ti;j'er Gegend Hilfo zu erhalten ist und mit

der Aufnahme durch einen Dampfer gerechnet werden kann, wird es bei den
meisten, wenn nicht gar allen, das Kap Horn umfahrenden Kapitänen der Fall

sein. Eine Berichtigung der Segelhandbücher durch Bekanntgabe der angeführten
Erlebnisse und Tatsachen würde vorkommenden Falles bei Schiffbrüchen oder
Havarien von großem Nutzen und wesentlicher Erleichterung sein.

Zum Schlüsse möchte ich noch erwfthnen, daß auch einer yon den der
Hamburg-Südamerikanischen D:iiii|>f>< Iiiffahrts-Gesellschaft gehörenden, unter

argentinischer Flaj/^'^e fahrenden Dampfern, die mit drahtloser Telegraphio aus-

gerüstet sind, alle 3 bis -k Monate hier vorbeikommt, der ebenfalls zwischen den

Inseln und im Beagle>Kanal Ausschau nach Schiffbrüchigen hSlt. Sollte man
nach einer der Inseln yerachlagen werden, so suche man die Stellen auf, die

(}rBBwudiB aufweisen, man wird sicher dann auch eine Schäferei antreffen.

Imperial- oder Barracouta- Halen.

Xa<>h Fragt>bo>jt>n Xr. 17 M di- K.ipt. A. Hruhii, 1>. »Wanpin! . vom Juli 19ns, Ergänzt iiarh

(k-uUeheu, englischen uiul iUin nkuiiLscheii C^iiullen. Urit. Ailui-Krt. Nr, 3340, (iiiJf uf iurlarv', Xortbcni

Sheet; Nr. 2fi06, BamoonUi IlMtoor. Leiste Veröffentlichung »Ann. d. Hydr. usw.« 18Si9\ Seite 22.^

iMperial-HafMi liegt an der Westaeite des Tartaren-Snndea etwa 146 Sm
südlicli von der Castries-P>iif*ht. Dit Hafen dient «b-i- Oriental Tiniber Corporation,

Melbourne, als Hauptveröchiffungsplatz. Im Summer ist derselbe Schiffen jeder

Größe zugänglich, im Winter ist er von etwa Ende November bis April zu-

gefroren. Die geographische Lage des Leuchtfeuers auf Kap Nikolajewsk
(St. Nikolnya Point) bei der Einfahrt zum Hafen ist 48^58'N-Br. und 140" 22'0-Lg.
Die Mißweisung für das Jahr 1910 beträgt 7.9- W, die jährliche Änderung -t-2'.

AHi^emeines. Die den Imperial-Hafen bildende Bucht besteht aus mehreren
Armen, von denen der östliche oder Hauptarm etwa 5 Sm lang und Vs **^®'*

mehr bieit i.st. Die Wa.ssertiefe an seiner Einfahrt beträgt 29 m; sie nimmt
nach innen zu allmählich ab und beträgt in etwa 1 Sm Abstand von dem
innersten Teil der Bucht Ilm. Hier mündet an der Westseite' der Bucht der
Iniperial-Fluß. Auf dem Festlande an der Ostseit«« der Hucht befindet sich die

Niederlassung der Oriental Tiniber Corporation. Der westliche Arm, Zapadnaia-
Buüht genannt, ist '/g Sm breit; er hat auf einer Strecke von 2^/^ Sm nicht

weniger als 9 m, an seiner Einfahrt 22 m Wassertiefe. In der Postovoi- oder
Pallas-Bucht liegt die russische Niederlassung Konstantinovski.

liandiiiarken. Kap Peschanni (Low Point), das auf 48 27' N-Br. zwischen

zwei steilen Küstenabhängen liegt, ist mit einer Gruppe von Fichtenbäumen bestanden.

Der Strand in sein^ Umgebung ist sandig, hohes Land erhebt sich innerhalb

des Kaps. In kurzer Entfernung westlich vom Kap erhebt sich ein 649 m (437 ni?)

hoher Berg mit abgeplattetem Oipfel, der eine gute Landmarke bildet. Nord-

westlich vom Kap steigt der Jaami-llühünrüeken zu 670 m Höhe an, während
10 Sm südwestlich von ihm ein 288 m hoher Hügel liegt östlich vom letzteren

und innerhalb des Kaps Uspenij'a liegt ein spitzer Berg. Nördlich vom Kap
Peseliaiini ist die unter Wasser steil abfallende, hügelige Küste mit Fiehten-

wakiungen bestanden, und steile Küstenabhänge sind stellenweise vorhanden;
landeinwärts sieht man hohe mit Schnee bedeckte Berge. Beim Niherkmnmen
hilden der weiße Leuclitturm auf dem Kap Nikolajewsk (St. Nikolaya) und die

weiße pyramidenf()rinige Pake auf der Mensehikoff (Menschiküva)-lluk an der

Nordseite der Einfahrt zum Hafen gute Landmarken. Für von Norden kommende
Schiffe bildet Kap Buichi auf 49^ 46' N>Br. und das Land in seiner Umgebung
gutön Anhalt. Das Kap ist ein l)i'eiiei' steiler, schwarzer und zerklüfteter Küsten-

abhang, der auch unter Wasser steil abfällt. Das Land in der Nähe ist bewaldet

und im Hintergründe erbebt sich ein hoher Gebirgsrücken. Auf der etwa ISSm
südlicher gelegenen Bozna-Huk steht eine 12,8 m hohe Bake; innerhalb der Hak
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steigt das Land zu einem 823 m hohen Berge an. Zwischen dieser Huk und der
noch weitere Ifi Sm südlicher gelegenen Lesseps Data-Huk ist das Land ziemlich

hoch; Lesseps Data selbst ist eine hohe senkrecht abfallende Uuk und bildet

eine gute Landmarke, namentlidi wenn man de in nördlichen Peilungen aieh^
in welcher Richtung sie wie ein Vorspmng mit zwei Abhängen und dazwischen
lieiLrendem wagoreohten Absatz erscheint. Zwischen dem Hafen und der etwa
11 Sm nördlich davon gelegenen Dyuanko-Huk ist das Land in der Nähe der
Kflste niedrig, nimmt aber weiter nach Norden zu bald steileren Charakter an.

Bei Nacht bildet das Leuchtfeuer auf Kap Nikolajewsk eine gute Landmarke.
Kapt. z. S. Pin eilte, Komdt. S. M. S. Deutschland« schreibt: »Bei der

Ansleuerung von Barracouta vom Norden her fällt liesonders der hohe Gebirgs-
rfieken anf, der die Ostseite des Hafens bildet. Vom Westen ans steigt das Land
allmählich an bis zur größten Erhr)hung, die sich etwa in der Mitte dos Rückens
befindet und eine runde Kuppe bildet. Auf dem Üstabhange, der steil abfällt,

befindet sich eine kegelförmige Spitze, die etwas niedriger ist als die Kuppe in

der Mitte. Nach Norden su senkt sich der Bergrücken allmfihlich, und hier be>

findet sich der woißtrestriohonc Fciici-turm. Beim Näherkommen lost sich die

Bergkuppe in drei hintereinander liegende runde Bergspitzen auf. Die Bake auf

. Menschikotf Point konnte bereits in einer Entfernung von 16 Sm mit bloßem
Auge ausgemacht werden. In der Entfernung von 25 Sm nordöstlich vom Feuerturm
hebt sich Lesseps Point scharf ab und bildet eine gute Laiidmarke. Auf der

Pushiashina-liuk glaubt man, wenn man vom Norden kommt, einen Uiigel zu
erkennen, der sich toh dem flbrigen Lande durch seine H5he abhebt Dies ist

aber nicht die Pushiashina^Huk, sondern die Tullo-Insel, die als Insel erst aus«

gemacht werden kann, wenn man dicht in ihrer Nähe ist. Das hinter der
Pushiashino-Huk liegende Land hat ungefähr überall die gleiche Höhe.«

An- und Erastenemng. Die Ansteuerung des Hafens ist bei klarem Wetter
mit Hilfe der gegebenen Landmarken nicht schwierig ; man berücksichtige jedo^
den je nach den Windverhältnissen naeli Norden oder Süden .setzenden Strom,

der manchmal mehr als 1 Sm Geschwindigkeit in der Stunde erreicht. Bei

nebligem Wetter aber komme man der Kiiste nicht niher, als bis aur 64 m
(35 Fad.)-Grenze. Zum Einsteuern nach einem Ankerplatz im Hafen gibt der
Ilafenplan genügenden Anhalt. Man meide jedoeh nachstehende Klippen und
Untiefen: An der Nordwestseite der Einfahi t erstreckt sich zwischen der Sybille-

und der Milioutina-Hnk die Garr-Bank 1 Kblg von der Kflste; auf ihr stoht

3.7 m Wasser. Uztritza (Fortescue)-Eiland, 2 Sm innerhalb der Einfahrt, ist an-

scheinend auf 1 Kblg Entfernung unrein. Nahe vor der Nicolson-Huk an der

Nordseite der Einfahrt zum westlichen Arm liegen mehrere Klippen, ebenso vor

den beiden Huken westlich davon. An der SÜdwite der Einfahrt zum westiiehen
.Vrin erstrecken sich von den Huken Klippen bis auf beinahe 1 Kblg Ent-
fernung davon.

Kapt. A. Bruhn .schreibt über die An- und Einsteuerung: »Die ganze Küste
von Kap Nixmenni (43^ SO' N>Br., 135^ 9' 0-Lg.) bis aum Imperial-Hafen ist sehr
ungenau vmnesson und dieselbe liegt teils 5 bis 10 Sni nsflicher, teils westlicher,

als in den Karten angegeben ist. Es muB hier daher mit großer Vorsicht

navigiert werden. Bei klarem Wetter kann man jedoch ruhig in 2 Sm Abstand
von der Küste daran entlangfahrm, muß aber bd nebligem oder unsichtigem
Wetter sofort von der Küste absteuern. Ist man gezwungen, mit Hilfe It s Lotes

zu navigieren, so darf man nirgends die 46 m (25 Fad.) -Grenze überschreiten.

Vom Sfilden kommend steuere man bei klarem Wetter den Leuchtturm, bei Nacht
das Leuchtfeuer vom K:ip Nikolajewsk an, passiere das Kap in 2 Sm Abstand,
um die davor liegenden Klippen zu meiden, und nehme dann <len Kurs auf die

weiüe Pyramidenbake auf der Menschikoff-Huk. Nachdem man einige Seemeilen
abgelaufen hat, erkennt man die ganze Einfahrt von selbst. Bei unsichtiger Nacht
tut man am besten, von der Höhe des Kaps Nikolajewsk rw. 341° (mw. NaW)
4 Sm weit zu laufen und dann auf etwa 36 m (20 Fad.) Wassertiefe zu ankern.

Niemals ankere man auf weniger als 31 m (17 Fad.) Wassertiefe, da an den
meisten Stellen bis auf 1 Kblg unter Land noch 27 m (15 Fad.) Wasser sind.
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Wegen dos in der Frühe aufsti'ii^enden N^^lx'ls Ix-^ehc man sich früh auf <l»'n

Weg zur Einfahrt. Bei Nebel, der im Sommer recht häufig auftritt, ist die An-

stenerung ganz bedeutend ereehweii;. Hat man in längerer Zeit Iceine Peilung von

Land gebabt, ao navigiere man äußerst vorsichtig, da das Lot keinen Anhalt gibt.

Man versuche, in die Höi weite des mit großer (Jenauigkeit arbeitenden Nt b' 1-

aignals von Kap Nikolajewsk zu komuiuu. Signale werden alle 5 Minuten gegeben;

sobald jedoch der Wärter den Ton einer Dampfpfeife bort, gibt er die Signale

häufiger. Diese sind weitliin vernelnubar und durchaus zuverlässig (nach dem
Verzeichnis der Leuehtfeuer aller Meere 1911 werden die Signale alle 1 bis

2 Minuten gegeben). Wenn man nahe genug heran fährt, kann mau den Ab:>iaud

davon feststellen. Man nehme dann den Kurs auf die weiße Bake auf dar

Menschikoff-IIuk, steuere aber mit äußerster Vorsieht und unter bestfindigem
Loten an dieselbe heran. Plötzlich wird man einige Schiffslängen vor sich

Brandung »eben, worauf man stoppt, rückwäris geht und so allmählich näher

treibt, bis man die niedrige scbwarse Kflste dnrch^himmem siebt. Nun steuert

man etwas südlich und in den Hafen hinein. Niemals steuere man bei nebligem
Wetter die Südseite der Einfahrt an, da hier verschiedene kleine Klippen üt gen.

Ich habe selbst im dichtesten Nebel die weiUe Bake angesteuert und bin duun
in ungeffthr einer SchifCBlinffe Abstand vom Lande ISngs der KUste nadi Süden
gelaufen und dann in die Einfahrt hinein. Nach Passieren der Einfahrt führt

südwestlicher Kurs überall gut frei vom Lande nach dem Ankerplatz vor der

Niederlassung der Oriental Timber Corporation.

Beim Auslaufen hatte ich beide Male Iclares Wetter und blieb dabernahe
der Südseite der Einfahrt.«

Auch nach Kapt. W. Husendahl vom D. »Mara Kolb«' sind die Karten

dieser Gegend sehr ungenau; er sah verschiedentlich Schiffe auf dem Strande

an Stellen, wo man nach der Karte bis dicht unter die Küste laufen kann. So

saß auf der Strecke zwischen tb r Iclia- und der Uspeniya-Huk (48^ 15' und
48^ 20' N-Br.) ein Dampfer in miudestuns 1 Öm Abstand vom Lande fest ; es ist

dMhalb hiw geboten, wenigstens iVs Sm von der Kflste entfernt au bldben.
L/enchtfener. Siehe »Leuchtfeuer aller Meere« 1911, Heft Vm, Tit. XI,

Nr. 2651.

Lutsenweseo. . Der Leuchtturmwärter vom Kap Nikolajewsk ist jederzeit

bereit, Schiffe in den Hafra zn lotsen; Vergütung nach Übereinkunft
Zoll. Alle Schiffe^ die einen Hafen an dieser Küste anlaufen zum Laden

oder Lösclien, müssen, mit Ausnahme der nach Nikolajewsk bestimmten, in

Wladiwostok klarieren. Kapt. A. Bruhn klarierte in Wladiwostok ein für den

Imperial-Hafen, bezahlte daselbst Tonnengelder, und klarierte zugleich für eine

volle Ladung Hol/ aus, ohne, nachdem er im Imperial-Hafen beladen war, wieder

Wladiwostok anzulaufen.

Gezeiten. Die Hafenzeit für den Imperial-Hafen ist 10^ O™!«, der Tideuliub

betrftgt 0.9 bis 1.2 m. Die Gezeitenströme im Hafen sind schwach, nur an den

Flußmündungen setzt der Ebbstrom manchmal mit 1 Sm Geschwindigkeit in der

Stunde. Nach Kapt. A. üruhn ist der Strom überall sehr gering und richtet

sich vielfach nach dem Winde. Auf dem Ankerplatz vor der Niederlassung der

Oriental Timber Corporation setzt der Flutstrom nach SW, der Ebbstrom nach
NO. Hei länger anhaltendem Nordostwinde ist beim Ankerplatz das Wasser an

der Oberfläche frisch.

Eis. Von etwa Ende November bis April ist der Hafen zugefroren.

Nebel. Während d^ Monate Mai, Juni und Juli ist nahezu andauernd
dichter Nebel, der die Navigierung sehr erschwert und ständig zur größten Vor-

sicht mahnt. Während auf See dichter Nebel herrscht, ist es innerhalb der

Hafeneinfahrt oftmals vollständig sichtig.

Der Gesundheitszustand unter den russischen Arbeitern war während
der Anwesenheit von KM])t. A. Pruhn gut.

Ankerplatz iiu Hufen. Schiffe können in irgend einem Arm der Bucht

ankern, auf 9.1 bis 22 m Wassertiefe Aber Schlickgrund. H. M. S. »Audacious«

ankerte im östlichen Arm auf 18 m Wasser, von wo Kap Princess Alexandra
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<Care-lluk) rw. 23^ (mw. und die Colley-Iluk rw. (niw. NOzO)
peilte. Kapt. A. Brahn ankttrte vor der Niederlassung der . Oriental Timber
Corporation auf etwa 13 m Wasser über guthaltendem Ankergrund. Das Schiff

hatte beide Buganker aus und war, um ein Stotigliopren zu erzielen, hinten an
einer Holztonue festgemacht. Im westlichen Ann der Bucht findet mau ebenfalls

guten Ankerplatz auf fihnlichen Tiefen wie im östliohen. Der Platz ist hier

Jedoch beschränkter. S. M. S. »Deutschland ankerte zwischen der Watch- oder
Elliot-Huk und der Veak-Huk, den Häusern der russischen Niederlassung; gej^en-

über, auf 21 m Wasser, über Öchlickgrund. Man iiüte sich der Veak-liuk wegen
der (»gdagerten Klippen zu nahe zu kommen.

Hafenanla^pii irj^end welcher Art sind nicht vorlinnden. Das Laden der
Holzstämme geschieht mit eigenem Geschirr. Die Stämme kommen ungeschält

längsseit und sind bei 0.35 m Durchmesser etwa 7 m lang. An Gewicht gehen
etwa 2 Ys Stämme auf eine Tonne. Das ^uen der Stämme besorgt die Gesell-

schaft auf ihr Risiko; es werden etwa 700 Stamme im Tage ül)ergenommen.
Die russische Niederlassung Konstautinovski liegt, wie schon erwähnt, in

der Postovoi- oder Pallas-Bucht am westlichen Arm. In der Southern-Bucht an
den* Sudseite des Ostarmes hat die Orlental Timber Corporation, die von der
russischen Regierung die Konzession hat, auf unbestimmte Zeit Holz zu fällen

und nach auswärts zu verschiffen, eine Niederlassung augelegt, die aus etwa
10 Holzbaraoken, einer kleinen Sftgsniühle, einem Hospital, einem GesehSft^eblude
und drei Lagerschuppen l)esteht. Das ganze Gewese ist mit einem Drahtzaun
umgeben; der Grund und Boden gehört laut Vertrag der Oriental Timber
Corporation, solange dieselbe am Orte ansässig ist. Mehrere kleine Mieder-
lassungen konzessionierter Fischer befinden sidi an versehiedenen Plätzen. Die-
selben fang«i große Mengen Heringe, Laehse, Dorsche und Butt. Sie bereiten
viele davon auf primitive Art und Weise zu Dünger, andere werden auch ge-

trocknet, Heringe eingesalzen, und von Lachs wird Kaviar gewonnen. Im Winter,
on Oktober bis Mai, werden die Niederlassungen von den Fischern verlassen.

In neuerer Zeit haben Regiorungsbeamte bereits abgeholzte Ländereien vermessen,
auf denen sich russische Familien ansiedeln wollen, um das Land zu bebauen.

Der Boden soll stellenweise sehr gut sein und sich des kurzen Sommers halber

namentlich zum Anbau von Kartoffeln und Gemfise eignen.
Die Ausfuhr besteht aus Holz.

Telegraphische Verbindung ist nicht vorhanden. Die Post wird alle

12 Tage durch einen Dampfer der freiwilligen Flotte nach Wladiwostok und
Nikolajewsk befördert.

Schiffsausrüstung. Proviant ist in kleinen Mengen von der Oriental

Timber Corporation zu erhalten, die mit einem Kostenaufschlag von etwa 30"/q

von ihrem Vorrat abgibt; frisches Fleisch, Kartoffeln und Gemüse sind jedoch
nur zeitweise zu haben. Man tut gut, sich zum Fischfang ein Netz mitzubringen,
um genügende Mengen Fische für eigenen Bedarf fangen und auch einsalzen oder
trocknen zu können. Wasserversorgung. Obgleich im Umkreise viele Quellen
vorhanden sind, so würde es doch beschwerlich sein, für Schiffsgebrauch ge-

afigende Mengen an Bord zu nehmen, da für die Übernahme keine Vorrichtungen
Torhanden sind.

Kleinere Mitteilungen.

1. Aakidd-Bllmiid. Nach Fragebogen Nr. 3158 des IL Offiz. P. Vollrath,
D. ^Kowloon«, vom Dezember 1903. Ergänzt nach englischen Quellen. Brit.

Adm-Krt. Nr. 2432, Tumen Ula to Strelok Bav including Peter the Great Bay;
Nr. 2405, The Kuril Islands; Nr. 3198, Askold'lsland to Cape Povorotni.' 1^.

Askold-Eiland liegt südöstlich von Wladiwostok an der Ostseite der Einfahrt
zur Bucht Peters des Großen. Die geographische Lage des Leuchtfeuers auf der
steilen Südwesthuk des südlichen Vorgebirges dieser Insel ist 42° 44' N-Br. und
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1820 22' 0-Lg. Die MiBweisttng für das Jahr 1910 betragt W, die jfihrUche

Zunahme etwa 2'.

Allgemeines. Die ct\vnfl57m hohe Insel ist in Nord—Süd-RiclittinL: :V ,

lang, Schluchten durchziehen sie Icreuz und quer^ und dichte Waldungen, Busch*
werk und Schilfrohr bedeeken ihre Oberfliohe; nur die Gipfel der Höhenzüge
sind kahl. Die Küsten sind größtenteils steil abfallend. Hohe Klippen li^en
vor der Nordwesthuk, den beiden Südlinken und der steilen Palchati-Huk an der

Südostecke der Insel. Vor letzterer Huk erstrecken sich die von Guano weiß
gefärbten Klippen 2V2 Kblg nach See hinaas; ihre H5he nimmt von 30 na all-

mählich auf 9 m ab. Die Insel ist an die Amur Sperling Company verpachtet,

die in den Herden Ibxdnvild und wilder Ziegen reichliche Jagdbeute findet,

Eine gute Straße führt vom Nordende der Insel nach dem Leuchtturm, nach der

Qoldmine am Ostufer der Nayezdnik-Bacht nnd nach dem Schiefiatande auf dem
Höhenzuge oberhalb der Mine. Am Weetnfer d«T Nayesdnik-Bneht befindet deh
ein Steinbruch.

Landuiarken. Als Landmarke dient der Leuchtturm auf der Südwesthuk
der Insel und dessen Feuer.

An- und Einntcuorun^. II. Offiz. P. Vollrath schreibt: „Auf einer Reise

von Wladiwostok nach dem Yangtse im Dezember 1903 liefen wir mit dem
Dampfer »Kowloon« die Insel Askold an, um Kulis un Bord zu nehmen, die in

den Steinbrüchen gearbeitet hatten. Beim Anlaufen umfuhren wir die Sfldwest-
huk der Insel, dieselbe '/.^ Sm an B-B. lassend, und steuerten, Sin von der

Küste entfernt bleibend, auf die Reede, wo wir an einer Tonne festmachten, von
der der Leuchtturm SSOV2O, Sm entfernt peilte."

Leuchtfeuer. Siehe •Lenehtfeuer aller Meerec 1911,HeftVm, Tit. XI, Nr. 2606.

Signalsfellen. Ein(> Signalstation befindet sich beim Leuchtturm; man
kann mit Hilfe des internationalen Signalbuches mit derselben verkehren. Die

russische Regierung richtet an die Führer vorbeifahrender Schiffe das Ersuchen,
etwaige ^'on der Station aus gegebene Signale dem Hafenmeister in Wladiwostok
zu übermitteln.

Lotsen für diese Reede sind nicht vorhanden und auch nicht notwendig,
dagegen befinde idch hier die Lotsenstation für den Hafen von Wladiwoetok.

Schleppdampfer sind nicht vorhanden.
Quaranfäne- und Zolleinrichtungen gibt es nicht.

Ankerplatz. In der Nayezdnik-Bucht an der Südseite der Insel findet man
nahe ihrem innersten Ende Ankerplatz auf 14.6 bis 18 m Wasser über Sohlick-

grund. Die Bucht liegt aber ungeschützt gegen südliche Winde, die starke

Dünung verursachen, D. »Kowloon machte nordnordwestlich vom Leuchtturm
an einer Tonne fest. Nach Angaben des II. Offiz. P. Vollrath liegen außer

dieser Tonne noch vier kleinere Tonnen weiter unter Land, die Leichtern und
Küstendampfem zum Festmachen dienen. Es sind nur einige Sampans vorhanden.

Landungsstelle. Die Stupeiichati-IIuk an der Xoi-dostecke der Insel ist

die einzige Stelle, wo die Insel allmählich nach See zu abfällt. Westlich von

der Huk können Boote landen. Die Stelle wird durch einen für sich allehi

liegenden Felsen gekennzeichnet, auf dem eine Jägerhütte steht. Kflstendampfer
halten hier an, wenn notwendig.

Die Niederlassung zählt nur wenige Bewohner. Sie setzen sieh zusamnieo
aus den Beamten und Arbeitern der €k>ldroine und des Steinbruches, sowie aus

dem Leuchtturmpcrsonal. Die Hütten des Personals der Ooldminen befinden

sich auf einem schmalen Streifen Sand- und Kiesgrundes am innersten Teil der

Nayezdnik-Bucht, an deren Ost- und Westseite die Küste fast steil abfällt; hier

liegen auch die zum Leuohtturm gehörigen Boote.
Der Verkehr beschrankt sich auf unregelmäßige Dampferverbindung mit

Wladiwostok.
Bunkerkohlen, Proviant und andere Sachen sind nicht zu bekommen.
2. Tlntidio iktor l^tikha. Nach Fragebogen Nr. 4949 des Kapt. L. Maaß,

I). »Hellas«, vom Juni 1909. Ergänzt nach englischen Quellen. Brit Adm*Krt.

Nr. 2511, Strelok Bay to Mosolova Point. (Hierzu Tafel 12.)
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Tintchü oder Tyntiklin lie^rt in der russisch-asiatischen Küstenprovinz am
Flusse Tyutikha, der etwa 180 Sm ostnordöstlich von Wladiwostok in die gleich-

namige Bucht mündet. Der Hafen dient sur Verschiffung von Zink-, Silber- und
Kupfererz, das aus Minon in der Uni^ehnn«,' gewonnen wird. Schiffe, die den
Hafen anlaufen wollen, müssen vorher die Erlaubnis hierzu vom General-
gouvernenr in Wladiwostok einholen. Die geographische Lage des Ortes ist

nach Kapt. L. Maaß 44^ 21'N-Br. und 135° 51'0-Lg. Die Mißweisung fSr das
Jahr 1910 heträfjt 7.5 ' \V, die jährliche Änderung -^2'.

Allgeuieinei». Kapt. L. Maaü schreibt: »Die Bucht von Tiutcho bietet von
Mitte April bis Oktober wenig Schutz. Es herrschen um diese Zeit Nordost- und
Südostwinde vor, die in den Monaten Mai und Juni mitunter stürmisch wehen.
Die günstigste Zeit soll von Oktober bis Mitte Ai>ril sein. FOs wehen dann
meistens westliche und nordwestliche Winde, gegen die das umliegende Land
Schuts bietet; es treten im Winter jedoch mitunter auch pldtsUoh nordöstliche
Schneestürme auf. Schiffe müssen stets unter Dampf liegen.« (Bs ist nicht be-
kannt, ob die Bucht im Winter zugefroren ist.)

Landiuarken. In der Unigebung von Kap Nizmcnni, das auf 43 ' W N-Br.
liegt, erheben sich landeinwärts mehrere Hügel von 866 bis 460 m Höhe; 4 8m
westlich vom Kap steigt der Berg Kruglaya, ein auffälliger Gipfel, zu 585 m
Höhe an. Eine gute Land marke bildet die weiter nach Norden an der Nordseite

der Einfaltrt zur Olga-Bucht gelegene 117 m hohe Chikacheva-Insel mit dem
darauf stehenden 10.7 m hohen, weiBen Turm. Man wird denselben bei günstiger
Witterung schon auf betrachtliche Entfernung sehen können. Nördlich von der
Insel erhebt sich auf dem Festlande innerhalb des Kap Scott der Berg Sacken
bis zu 4Ü9 m Höhe. Die Küste zwisclien der Olga- und der etwa 17 Sm nord-
östlich davon gelegenen St. Wladimir-Bucht ist abschüssig, felsig und untw
Wasser steil abfallend; ein Höhenrücken mit Rert^en von 245 bis 490 m Höhe
besäumt dieselbe. Kap Vatovskago, die südlielie Einfahrtshuk zur St. Wladimir-
Bucht, bildet eine gute Landmarke; das Kap ist 216 m hoch, seine nach See zu
gekehrte Seite ist rauh und serklfiftet. Weitere Landmarken bilden nach Kapt
L. Maaß die 21 Sm südlich von der Tiuteho-Bueht gelegene South-Huk und das
Kap Bryna, die südliche Einfahrtshuk zur Tiutcho-Bucht. Das Kap, das nach
dem Besitzer der Minen benannt ist, ist ein doppelter, steil abfallender Felsen

von etwa 46 bis 66 m Höhe. Bs ist leicht zu erkennen, wenn man vom Süden
kommt; südlich von ilim liegen zwei säulenartige 6 bis 9 m hohe Felsen. Nördlich
von der Tiutcho-Bucht besteht die Küste von der Oprichnik-Bucht nach Norden,
nach dem Rwenda-Qolf (Ruinda-Bucht) zu aus hohem Lande; sie hat das Aus-
sehen eines breiten, steil abfallenden Vorlandes. Bei Nacht bildet das Leuoht-
leuet auf Knj* Nizmenni eine gute Landmarke.

An- und Eiosteaeining. KapU L. Maaß steuerte von Wladiwostok kommend
zuerst das Feuer auf Kap Nizmenni an und lief dann an der Küste entlang,

1 bis 2 Sm Abstand davon haltend. Strom wurde nicht beobachtet. (Siehe auch
die beim Imperial-Ilafen unter Anstouerung gemachte Bemerkung des Kapt.
A. Bruhn.) Man kann auch nachts ein- und auslaufen.

Leuchtfeuer. Siehe »Leuchtfeuer aller Meere« 1911, HeftVin, TitXI, Nr. 2648.

Lotsen und Schleppduinpfer sind nicht vorhanden.
Quarantäne. Eine Sanitätsbehörde ist nicht am Orte.

Zuübehandlong. Die Zollabfertigung geschieht in Wladiwostok.
Der Gesundheitszustand am Orte und auf dem Schiffe war während

der Anwesenheit des Kapt L. Maaß gut, und es kamen keine klimatischen
Krankheiten an Bord vor.

Ankerplatz. Guter Ani<ergrund ist in der Mitte der Bucht, jedoch nicht

innerhalb der rw. Nordlinie von Kap Bryna. Die Wassertiefen nehmen innerhalb
dieser Linie schnell und unregelniänig al». Der Grund in der Nähe der Küste
an der Nord- und Südseite der Bucht ist steinig. Kapt. L. Maaß peilte von
seinem Ankerplatze aus Kap Bryna rw. 198^ (mw. SSW^/^W) und die Nordecke
der Felsen rw. 368^ (mw. N). Die Wassertiefe auf diesem Ankerplatze betrug
17.4 m (9Vs Fad.), der Grund war Sand.

•
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Uafenanlagen. Eine Landungsbrüoke für kleine Fahrzeuge, Leichter usw,
wird gebaut. Ein kleiner Lagerschuppen ist vorbanden. Löschen. Kapt. L. Maaft
löschte auf dem Ankerplätze in Leiclifcr von Ptwa 10 bis 12 Tons Tragfähigkeit.

Später erhielt er zwei größere Leichter von je 70 Tons Tragfähigkeit zur Aus-
hilfe. Sohlepper und Leichter fflr den Hsfenbetrieb sind im Bau. Das Schiff

mußte das eigene Löschgeschirr benutzen. An S^/o Tagen konnte wegen See-

ganges und Dununf^ nicht ijearbeitet werden, einen Tag mußte das Schiff in See

dampfen wegen Nordostäiuraies. Kosten und Risiko für die in Leichtern an Bord
gebrachte Ladung trug der Empfanger. Als Bootslandungsstelle dient die
Brücke an der Nordseite der Bucht; Schifisboote werden zum Verkehr mit dem
Lande benutzt.

Dockanlagen oder dergleichen sind nicht vorhanden.
Hafennnkoeteii. Kapt. L. Maaß hatte 40 Kopeken Unkosten für die R-T.

netto. Wenn geladen wird, sind noch weitere 40 Kopeken für jede R-T. netto
zu entrichten.

Ausgeführt werden Zink-, Silber- und Kupfererz.

Eine Eisenbahn fflhrt nach den Minen; telegraphische Verbindung
mit Wladiwostok und anderen Plätzen soll eingerichtet werden.

Schiffsansriistunfc. Bunkcrkoh len und I'roviant sowie sonstige Schi ff s-

ausrüstung sind nicht zu iiaben. Gutet» Wasser kann man mit dem Boot aus*

dem Flusse holen.

.\<;enten des Germanischen Lloyd und deutschw Dampfergesellsohaften
sind nicht am Ort.

3. Peter-Hafen, Freuch-Inaeln (Bismarck-Archipel). Bericht des Kapt.
H. Raegener, D. »Gobienz«, vom Dezember 1910.

Peter-Hafen liegt auf der zu der Gruppe der French-Inseln gehörigen Insel

Deslacs. Die geographische Lage des Beobaehtungspfeilers ist nach der deutschen
Admiralitätskarte Nr. 160, Peter-Hafen. 4 39' 25" S-Br. und 149 ' 31' 18

" O-Lg.
„Da »Gobienz« in Rabaul fftr Peter-Hafen 10 t Ladung, ein Boot, lose Post

und 50 Passagiere (Arbeiter der Neu-Guinea Comp.) an Bord genommen hatte,

be.schlon ich, in den Hafen hineinzulaufen, weil draußen die Landung mittels des
einen Bootes der Station mehrere Stunden gedauert haben würde. Das Wetter
war hierzu sehr günstig. Es herrschte leichter, mallendw Wind bei bedecktem
Himmel und zeitweisen Regenschauern, die See war ruhig und es war eine sehr
gute Beleuchtung, bei der die Riffe sich durch ihre hellere Wasserfärbung vor-
züglich von dem tiefen Wasser abhoben.

Sobald die Ansteuerungsbaken in Sicht waren, wurden sie gemfiß An-
weisung der Karte in Deckung gcbi-acht und dann auf rw. 270^- Kurs um
9t 18'"!" V zwischen den vorgelagerten Riffen hindurchgesteuert. Das Fahrwasser
zwischen diesen Riffen ist etwa löü m breit, und die Grenzen waren durch die

hellgrüne Wasserfärbung sicher gekennzeichnet. Außerdem befindet sich auf
jedem Riff eine Stangenbake, während die am Südende des nordlichen Riffes in

der Karte verzeichnete Tonne •) nicht vorhanden war. Beim Passieren dieser

Durchfahrt stellte es sich heraus, daß die genaue Richtlinie der Baken das Schiff

dem Nordriff zu nahe gebracht haben würde, deshalb konnten die Baken nicht
genau in Deckung, sondern mußten etwas offen <,'ehalten werden.

I^ach Passieren der Kiffe wurde auf die etwa 15Ü0 m entfernte Huk der
an der Nordseite der Hafeneinfahrt vorspring^den flachen Landzunge zu-

gesteuert, diese in geringem Abstände passiert, und dann mit Steuorbordruder
nach der Mitte des etwa 300 ni weiten Hafenbeckens aufgedreht, wo um 9* 33"»»*

auf 30 m Wassertiefe geankert wurde.
Bei diesem Ankorplatze ist es nötig, so genau wie niöirlich die Mitte des

Beckens zu fassen, damit das Schiff genügend Platz zum Schwaien behält. Durch
die überhängenden steilen, dicht bewaldeten Ufer im Süden, Westen und Norden,
sowie durch die flache östliche Landzunge ist hier ein kleiner, aber vorzüglich

geschützter Hafen gebildet, worin auch keinerlei Strömung störend wirkt.

») Siehe f. S. 08—1218.
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Es ist zwar nicht nötig, bis in den von der Natur so schön geschaffenen

Hafen zu gehen, da größere Schiffe, wie »Coblenz«, auch außerhalb, östlich von
dw Landzunge geräumigen, guten Ankerplatz auf 30 bis 40 m Wasser finden.

Bei längerem Aufenthalt würde auch ich diesen vorziehen. Diesmal habe ich

aber absichtlich dort, wo in dor Karto dor Ankerplatz verzeichnet steht, geankert.

Nachdem Passagiere, Vost und Ladung gelandet waren, wurde um lOV 43*°^

Anker gelichtet, und um 10¥ 54*4" passierten wir berdts die AuBenriffe. Daa
Anslauf«! gestaltete sich sehr einfach und vollzog sich sohneU.**

4. Sampferwege von MdmfMka nmidh AvstMllen.!) Die Deutoche Dampf-
achiffahrts-QeseUschaft »Hansa« weist nach einer Mitteilung vom 20. Februar 1911
ihre Kapitäne an, sieli beim Befahren des südlichen Indischen Ozeans nach den
Dampferwegen zu richten, die in den Monatskarten für den Indischen Ozean von
dor Deutschen Seewarte empfohlen und von den Dampfern der Deutsch-Austra-
Uachen DampfBchiffa-Geaellsdiaft benutzt werden. Es sind dies die folgenden Wege:

1. Yem Kap der Guten Hoffoung oder Ten der Algoa-Bneht nach Adelaide oder
Melbenme.

Sommerwege. Reiseantritt 1. X. bis 15. III.

In den größten Kreisen (getrennt) nach 50 ' O-Lg. in 44° 30' S-Br. (1566 Sm
om Kap der Outen Hofftiung, 1283 Sm von Port Elizabeth).

Von 50 0-Lg. (gemeinschaftlich) im größten Kreise nach 70® 0>Lg. in

47<*S-Br. und in 47 S-Br. weiter nach 90^ 0-Lg. (1666 Sm).

Von 90^ 0-Lg. (getrennt) in den größten Kreisen, über 120^ 0-Lg. in
28' S-Br. nach Kap Borda (2171 Sm) oder über 120<> O-Lg. in 46« 86' S-Br.

nach Kap Otway <28S1 Sm).

Winterwege. Reiseantritt 18. m. bis 30. IX.

In den größten Kreisen (geti ennt) nach 60° O-Lg. in 43° 30* S-Br. (1656 Sm
vom Kap der Guten Hoffnung, 1262 Sm von Port Elizabeth).

Von 50" Ü-Lg, (gemeinschaftlich) im größten Kreise nach 65^ O-Lg. in

46^ S-Br. und in 46^ S-Br. weiter nach W O-Lg. (1711 Sm).
Von 90^ O-Lg. (getrennt) in den größten Kreisen, über 120" O-Lg. in

41^ 34' S-Br. nach Kap Borda (2172 Sm) oder über 120*> Ü-Lg. in 44^ 20' S-Br.

nach Kap Otway (2374 Sm).
Die von der Shaw Savill und Albion Company mit der New Zealand ^hippinji; Conipanv und

der White Star-Linie für ihre Dampfer für jede Jahnmcit vcreinbAiten ächnittpunkle im südlichen
Indiwhen Ozean (näheres siehe »Ann. d. Hydr. usw.

,
.Tahr^' ItM«». S. 122. oder N. f. S. Xr. 2311/1908)

li<'i;( ii im siidlifhcii Winter südlich, — im hiidiii lu'ii Suiiiim r l)is etwa .")2- O I^. fiiiillirh. vi.n da bis

etwa lu*.<- O-Lg. nonllicli und weiter iia< h ( >st( ii wietler südlieh — von den oben bezcichacUui W^en.

2. Von £aat Loadon nach Wcstaustralien.

Zu jeder Jahreszeit.

Im größten Kreise, der 6Ü O-Lg. in 40"^ 56' S-Br. und 90^ O-Lg. in

39° 45' S-Br. schneidet. Entfernung von East London nach Rottnest 4284 Sm.
Im Anschluß an die unter 1 und 2 bezeichneten Wege der Deutsch-

Australischen Dampfschiffs-Oesellscliaft und (h-r Deutschen Dampfschiffalirts-

Gie»ellschaft »Hansa« empfiehlt die Deutsche Seewarte als (irundlago zu weiteren
Abmachungen die folgenden Wege.

a. Von Durban oder Port Elizabeth oder dem Kap der (luten Hoffnung nach WeHt-
australien.

Zu jeder Jahreazeit.

In den gröRten Kreisen (getrennt) nach fiC^ O-Lir. in 10'^ 50' S-I?f. und
(gemeinschaftlich) auf dem größten Kreise, dem von East London, weiter. Die
Entfernungen bis Rottnest auf diesen Wogen betragen : Von Durban 4243 Sm,
Yon Port Elisabeth 4361 Sm, vom Kap der Guten Hoffnung 4679 Sm.

*) Vgl. hienu auch die Mans-Monatukarte für den Indiacfaen Ozean.
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4. Von Durban nach Adelaide oder Melhourne.

Sommerweg. Roiscantritt vom 1. X. bis 15. III.

Im größten Kreise nach öO~ 0-Lg. in 44^ 30' S-Br. und auf dem Wege der
D. A.D. 6. und der D.D. G. »Hansa« weiter. Entfernungen nach Kap Bord«
6091 Sm, nach Kap Otway 6271 Sm.

Winterweg. Reiaeantritt 16. m. bia 80. DL
Im größten Kreise nach 50*' 0-Lg. in 43 3(i' S-Br. und auf dem Wege der

D. A. D. G. und der D. T). G. Ilansac weiter. Entfernungen nach Kap Borda
5101 Sni, nach Kap Otway 5303 Sm.

5. Von Esüii London nach Adelaide oder Melbonrne.

Sommerweg. Keiseantritt 1. X. bis 15. HL
Im größten Kreise nach 40<* O-Lg. in 41° 14' S-Br. und auf dem Wege der

D. A. D. G. und du- D. D. G. Ilansac weiter. Entfernungen nach Ktp Borda
5073 Sm, nach Kap Otway 5253 Sm.

Winterweg. Reiseantritt 16. III. bis 30. IX.

Im größton Kreise nach 35° O-Lg. in 38 39' S-Br. und auf dem Wege der
D. A. D. G. und der D. D. G. »Hansa« weiter. Entfernungen nach Kap Borda
6098 Sm, nach Kap Otway 6800 Sm. Die Deutsche Seewarte.

5. Schnelle Segelachifbreiae. Nach einem mit dem meteorukigischeu Tage-
buohe des Segelschiffes »Flottbek« eingegangenen Bericht von Kapt. Haß hat
dieses Schiff vom 3. Marz bis 15. April 1910 in 43 Tagen eine ungewöhnlich schnelle

Reise von Taltal nach Kapstadt gemacht. Nachdem der Wind, der .schon in

30^ S-Br. am 9. März den ersten Rundlauf gemacht hatte, am 15. März in 40^ S-Br.

und 89^ W-Lg. zum zweiten Male westlich gegangen war, blieb er auch aus weet-
liehen Richtungen so stark, daß Diego Ramirez am 23. März, dem 20. Tage der
Reise, erreicht \vnrde. Von dort steuerte man auf einem noch etwas nördlicheren

Wege als dem mittleren (vgl. »Segclhandbuch für den Atlantischen Ozean«, 3. Aufl.,

S. 666) 0° Lg. am 7. April, dem 16. Tage seit Di^^ Ramirez passiert w<n>deii war,
an, brauchte dann aber bei leichten, voi wicgend südö.stlichen Winden noch 8 Tage
bis Kapstadt. Sind die einzelnen Ahschiiilte dieser Heise von deutschen Schiffen

auch schoji schneller zurückgelegt worden, z. ß. im verflossenen Jahre Taltal^

—

Diego Ramirez : »Potosi« 16, »Preußen« 19 Tage, oder Diego Ramirez—Kapstadt
oder 20O-Lg.: Philadelphia« (1896) 22, ^Taj) Tlorn« (1906) 21 Tage, so i.-f doch
die Gesamtdauer der vorliegenden Reise auHerordentlich kurz. Eis ist im März
und April 1910 im Südatlantischen Ozean nur wenig und von der »Flottbek«
gar nicht gesehen worden.

Von Kapstadt ist die »Flottbek nndi Newcastle N. S. W. versegelt, wo man
nach einer stürmischen und ebenfalls sclinellen Reise von 33 Tagen am 3. April

1910 ankerte, nachdem man noch 7s Tag lang hatte beidrehen müssen, w^l man
wegen sfldlidien Sturmes nicht einlaufen konnte. Rke.

6. Wwarlio—a »uf dem wwUieiiea yordmilutiadiw Omu. a) Herr
Kapitän Schnieders, Segelschiff »Sachsen«, berichtet: Die »Sachsen« befand sidl

am Mittag des 12. April 1910 auf 2S ' 0' N-Br. und 79-' 44'W-Lg. Das Wetter war
schön, Wind südsüdöstlich, allmählich auffrischend. Um 7>> N wehte der Wind aus
SSO Stärke 6; der Himmel war leicht bewölkt. Einzelnes Blitzen wurde dann im
Süden bemerkt. Um 8'.> N fing es auch im Nordwesten an zu blitzen, erst ver-

einzelt, dann fast unaufhörlich; jedoch bliel» der Himmel nur leicht bewölkt, und
ich glaubte, daß das Wetter sich verziehen würde. Um lO'/^^ K kamen plötzlich

dunkle Wolkenmassen aus NW und das Blitzen wurde dann so heftig, daß' es

höchstens 1 bis 2 Sekunden dunkel war; es fing auch an zu donnern. Der
Wind hielt sich aber südlich und frischte zur Stärke 7 auf. Wir machten die

Segel bis auf die Obermarssegel fest. Etwa 10 Minuten vor Mitternacht sichtete

ich im Norden nahe heim Schiff eine Wasserhose; ich glaubte im ersten Augen-
hlick, daß es ein Dampfer oder ein brennendes Schiff sei, aber ich überzeugte
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mich alsbald, daß es eine grofle Wasserhose war, welche irieh Stihnell von West
nach Ost vorwärts bewef^te und wohl in der Entfernung von kaum V 2

Schiffe vorüberging. Etwa ö Minuten vorher regnete es 2 Minuten lang große
Tropfen. Der Wind nahm gleich darauf an Stirke zu, drehte sich von S nach SW
und W, flaute dann plötzlich ab, und als die Wasserhose recht voraus im NOzN
war, kam Brise recht von vorn, Stärke 3. Das Blitzen war jetzt ganz enorin,

auch einzelne harte Donnerschläge wurden gehört.

Als die Wasserhose etwa ONO peilte, schien sie sich aufzulösen, sie kam
aber einij;e Minuten später, nach fortwährendem, starkem Blitzen, nochmals wieder
im Osten in derselben Form in Sicht. Der Himmel klarte dann allmählich auf,

und der Wind holte zurück nach W Stärke 5 bis 6. Das helle Blitzen in der
Wolkenbank, welche sich allmählich nach Osten verzog, hielt bis zum Morgen
fast ungeschwächt an. Das Barometer war seit 4*N, WO CS auf 767.3 mm Stand,

bis 10^ N nur 1.7 mm gefallen.

b) Bericht des Herrn Aug. Pommerenk, 2. Offizier des D. »Paula*,

D. A. P. G.: Verließen Sonnabend den 28. Mai 1910 New York, passierten um
9* 40"Mn V Ambrose Channel Lightvessel und steuerten den üblichen Kurs nach
Fire Island-Feuerschiff, welches wir um 04 45'nin g„f 5 Abstand passierten.

Steuerten hierauf mw. OSO'/jO bis nächsten Mittag und erreichten die Breite
54' N und die Länge 69^ 3' W, Während des Etmals hatten wir vorwiegend

NNW-Wind Stärke 2/3 bei klarem, zeitweise leicltt bewölktem TTimniel. Das
Barometer fiel von 29.90' bis 29.82'; wir hatten eine Durchschnittstemperatur der
Luft von 13°, des Wassers von 12°.

Von genannter Länge und Breite steuerten wir mw. Oi.,S und erreichten

am 30. Mai die Breite 40° 21' X und die Länpe 64° 43' W. Während dieses Etmals
fiel das Barometer ebenfalls noch bei NNW-Wind von 29.82" auf 29.51. Über
Nacht nahm die Wassertemperatur zu, und am SO. Mai um 8^ V beobachteten wir
eine solche von 28° C, dagegen eine Lufttemperatur von 15.8^C. Der Himmel
war bewölkt, und zwar mit Cirru.s in »ler oberen Schicht, Nimbus in der unteren
Schicht, letztere von SO nach NW ziehend. Auf der Wache von bis 12^> hatten

wir ein sehr scharfes Stechen der Sonne und bekamen um 101» heftigen Regen
bei leichtem WNW-Wind, welcher jedoch in Mallung überging, Stärke 0 bis 1,

und aus N, NO, SC) und S kam. Um ID." kam (>ine schwere Kegenböe in NO
auf, welche kurz nach Mittag das Schiff erreichte und sehr starken Regen brachte,

der Wind schwankte andauernd zwischen NW bis O, Stärke 1 bis 2.

Um 1'.' 25'"!« sahen wir in NO eine Wasserhose, ungefähr 8 Sm vom Schiff

entfernt. Selbij^e ^j:injLr von einen» sciiarf begrenzten Teile der Wolke aus, die-

selbe währte jedoch nur bis H> 32""!" und veränderte ihre Form gar nicht und
war ganz plötzlich verschwunden. Kurz darauf bildete sieh etwa 20° Astlicher

von der ersten Wasserhose eine zweite, welche andauernd Form und Umfang
änderte. Dieselbe bewegte sich zuerst südwestlich, kurz vor dem Verfall jedoch
nördlich. Um 14 45*^° teilte sich die Wasserhose in drei Teile, um kurz darauf
wieder eine zusammenhängende Masse zu bilden. Um 1^ 62'"1^ bildete sich etwa
10° westlich von de?- zweiten Wasserhose eine dritte, welche sich mit großer
Geschwindigkeit westwärts bewegte. Dieselbe bildete sich, indem von der Wolke
aus mit einem Mate ein ganz dünner Streifen auf die Meeresfläche niederging,
der in wenigen Sekunden etwa den zehnfachen Umfang annahm, jedoch währten
die beiden Wasserhosen nicht mehr lange; um 1'.' 5J^'"!" ii:ihmen beide ab, etwa
wie ein Regenbogen vom Wasser nach oben zu; man konnte auf dem Wasser
nur noch Wasserdampf sehen, um 1^ 54"^ waren die Wasserhosen ganz ver-

schwunden. Während des ganzen Vorganges hatten wir einen Barometerstand
von 29. 5.^, eine Lufttemperatur von 17..') ('., WasserttMuperatur 21.5 C.; kurz
nach dem Verschwinden hatten wir ein (Jewitter, Hegen jedoch schon die ganze
Zeit hindurch.

7. Bigentflmliche Haloerscheinnnff» Der II. Offizier des Dampfers
* Artemi.sia«, Herr Koch, hatte Oelegenheit, am 1. März d. Js. kurz vor Valparaiso
einen anscheinend besonders ausgebildeten Mondring zu beobachten. Nach Mit-

teilung des betreffenden Offiziers konnte das Phänomen von 0.104 V bis etwa
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i.lö^ V besonders gut beobachtet werden. Der Radius des Ringes betrufr 22.0
;

der Himmel war zur Zeit mit einem feinen Schleier von Cirren bedeckt, be-

sonders in den beiden südlielien Quadranten. Die Rinder des welfien Randes
des Halos waren nicht besonders scharf beg^renzt, auch war die Ringsehelbe
selbst von Cirro-stratus-Wolken durchzogen. Der Mond war von einem rötlichen

Schimmer umgeben. Nachdem die Erscheinung um 14 Ib*^ V vollkommen ver<

sohwunden war, zeigte sie sich um lk30"4ny zum zweiten Male. Jetst konnte
deutlich ein blau-roter Kreis (von etwa 1.5° bis 2° Dur» Imifsser) um den Mond
erkannt werden. Das Halo verschwand dann liegen 1'.' t _>'"!" V vollkommen. Die
Luft war zur Zeit klar und sichtig und es herrschte Windstille. v. d. B.

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechungen und ausführliche Inhaltsangaben.

Dar japanisch-masiache Seekrieg 1904 bia 1906. Amtliche Darstellung des
japanischen Admiralstabes. Obersetzt von KapitSnlentnant Knorr. Erater
Band : Die Bekftnipfnn}; der rui«sisehen Seestreitkräfte in Ryojnn. 8*. 275 Sw

mit 19 Skizzen in Steindruck. Berlin 1911. K. S. Mittler <S: Sohn.
Preis geheftet 0.00 , f/, gebunden 7.25 Jf.

In dem Icnraen Vorwort betont der Herr Verfiuser die ^^«-ieri^kcit der Übertngani^ unter
ni<"i;.';li< !ivi woftu'i treuer Beil>fl)altuiijr 'Ii"^ jnpaiii^rlu'n Te.xti's. Wir ki'unim wohl nur tlntikbar sein, daß
Kapiliiiili iHi niil V. Knorr j<ifli clii; .\rlnii ilunh eine fn-ie ri)erlri»i:nng nicht erleichtert liat. Die
vrortgetn Iii W ie^lerpilx! s^tldu r Hücher miidte eigeiillieh «lie Ke>;el sein.

Da» Werk bietet licni Mahoeofßzicr eine auflcronieuUiche Quelle zum Studium des Seekri^eat
der Verwendunft: aller Waffen und aller Uillmnittc] der modernen IVchnik; fofoir der Kampf fCPfcen

allenHii^'< iiiiht vorhainlene — rntersc<'l>o«te ii»t durchircfiilirt. .\1xt auch «Icrj'-iiii- weh-hem die

taklit^cheii Fraj^i ii ferner liej^eii. fimh-t in <ier S-hiMiTttrit; der sehr schwierigen riav i;;;itiiri<ehen Ver-
hälttiiK.«e in jenen (iewasserii. der in Naclil und Nrl>i l. in S linre und Ivis, und in >< liw«rin Stiirinen

ausgeführten t:<penarbellen, der Ausnutzung des i'Hlu wussers und des darauffallenden Schattens v<.iu

Land und Wolk«i, nm angesehen an den Gegner herunxuknuunen. vollauf dee Interessanten.

Der vorliejcendc erste Band lMvi»"t niit der Anfzählnny: der jrt'penwitipt'n Streitkräfte, Daa
Überlaufen eine« Walfisch«», dceeen Blut weithin «ins Meer rot farht — der Walfiseh t'ilt als Sinnbild
RuühuKls — und die Wejiiiahnie des «-rslen rns?.isclicn >chiffc>, welches ztifälli); <len Namen liossija«

— RuUland — tnigt, erfüllten die Japaner mit fcvlcr SiegesxuvcrKiebt. Es folgen die Kämpfe um
Port Arthur — Kvojun — Ua zur Vernichtung dca ruaaüclusn Stillen Ozean-CieacihwadfliB und der
Kapimlatioii der FeatnnK.

Die voRÜglk^ Auwtattunie mit Karten nnd nftnen als nicht geheftete Anb^^ madit da*
Verfolgen der Voncänge auf dem Kri^dasehMiplats sdur einfach. Ott.

B. HaoMta Bradialniinfan im Banloli d«r Baaflilirfc» und dar Mm&näkuadm
wmto anf Tarwandtan Oabtotan.

a. Werke.
Witfemnffsk linde.

Lsiska. Clier die Abnahmt' ^/c.v LiiftiltKcki-s mit der Höhe. S'\ OS. rrapUim. F. Itivna?.

Linke. F.: .^eronau/McAe Meteorologie. TL 1. Mit 43 Textabbiklgn. u. STabelL Fhmkfuit «. M.
]9n. F. B. Auffahrt 3.00

Busk, II. O.: TI7«r// //•/// tk« weotker bef The amaieur fioreeatter'i vaäe meeum. Diagramm.
8». 27 p. Heffer. tj d.

ü. 8. r)e|)art nien I <>f Agrieulture. Wealher liureau: I/Ltfriirtlnnji to ihe marine meieorO'
logical observers o( ihe U. S. Wealher Bureau, eäü. H. L. Heiakell. Üf. 68 p.
Wuhfaigtor 1910. Weather Bureau.

Ueeres' aad GewSssericQBde.

Jctkrbueh für die Gewässerkunde Xordd, iitsrhlands. Jiesnndrre Mitteilt/. II. IM. :$rr-'2r. cm
Berlin l'.fK». I-:. S. Mittler Ä Sohn. .Nr. 2. Holte. H.: Die bUh&rige Entwicklung der
Hochivasservorhersage für die EWe. 2.') S. m. 1 AbbildKn. u. 8 Tat. 2.50 — Nr. H.

BeyerbauK, E.: Die. Abflußmessungen der Itheinstrointnwvenralfuug zu Cobhx: in
den Jahren 1901—1007. Beschreibung der Ausführungsweisc u. d. benutzt. Vorrichtungen
und Instrumente. 16 u. 4 m. II Abbihlgn. u. 7 Taf. 2Jü6m
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Astrottomfe, terrestarisdie oad astroDoniscIie Navlgstios.

Aquilin. Radier de — : Tttboa» para aehar aUuras e anmutki. 72 p, Biode Janeiro 1910.

Hadler de Aqnino. 10 ab. 6 d.

British Admiralty: Table of meHMonal parta for the terreatrial §pheroicL J. W. Atherton.
1010. 9 d.

Kfit«ten- nnd Hafonbesclireibuniccn.

(Jreece, The Arehipelago. Constantinople yuide. New cdiu 12 mo. Macmiilan. 9 ah.

British A<!miralt7: 7%e Hoy of Bengal Pilot. ^ §dU. 19J0. SP. M4 p. London 1910.

J. I>. l'otter. 4 8h. öd.

Schiffsbetrieb und Schiffltan.

Khoder'B directory of passenger steamers, 1911. 8'^. 39« p. 0. Philipw 2Bh. 6d.
Horn. F.: Die dynamischen Wirkungen der Wellenbeicegung auf die Zämgtbeeuupruekung

des Schiffskörpers. 4". IIS S. und :{ Tuf. Berlin 1910, .1. Springer. 3.00 .if

Lamb, J. C: The /ifrhodt and iLf icork. illuslr. 8". 87 p. Clowes. 1 »Ii.

Gesetzgebung und Rechtslehre.

Samntlumf älterer SeereehteqwXhn, hrsg. v. H. L. Zelltr. 8^. Beriin 1911. K L. Prafcer.
(•>. Hfi II Abtlt;.; Das Seerecht von Olrron noeh der Handschrifi Paris, BibUotheque
de l ArAenal no. 2670. VI u. 21 8. m. 1 Taf. l.-W.«'

Fohl. II.: Detdsche Prisengerichtsbarkeit. Ihre Reform durch das Heutger Abkommen vom
18. Oktober 1907, &>. 233 3. Tübingen 191]. J. C. B. Mohr. 6.00^

Verschiedenes.

Teut^ch-Lcrchenfcid, B.: Deutschland zur See. Kurser Überblick über die EiUwickl. und
den heutigen Stand der KriegefUMe in Wort u. Bild, 164 S. Leiprig 1910.
I-:. Wiost. Nafhf. 2(0JC

The ^Fighting Fox'^: Three years on a cruiser in the Fast Indies. Beitig a new and
eniargea edit. ofthe log of H. M. 8. »Fox*, 6f>. 312p. Westminater Press. Sah.

b. Abhandlungen in Zeitsrhriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

Witterungsiiunde.

Über die Besiehung twieehen Luftdruck und Wind, J. W. Bandatröm. »Meteorot. Ztschr.«
1911. Hft. 1

Zur Kenntnis der Zyklonen nnd Antizijkhtuen. W. l'«!ppk;r. jDus Wetter« 1911, Hft. 1.

Die zijklonale Luftbeiregting. A Leick. ;(J(x>frr. An/.cigtT 1911, Hft. 2.

Gewitter und Böen, rasche Drudeanstiege. Zur Beobachtung und Analyse rascher Luft'
druekeehwankungeny IL W. Schmidt. »SHznngaber. Akad. d. Wiaaenach. Wien, Abt IIa«,
.Tidi 1910.

Ifet verhaiid fi/ssefien hiehfdriirkrerdeeli»// en de teiiijn'rntnnr van den Gulfstroom.
C. A, C. Xi-ll. 'rii.i>.lir Aunir. ('.('ik« -t-rh, \r. 1.

Abaissement de temperature remarquable dii ä une tornade. >Annuaire, Soc. M<^t4orol. de
France« 1908, Jiiin.

The föhn wind as it strikes one. »Sym. Metwn»!. Magnz.« 1911, Fcbniarv.

Mehrfache Wasserhosen. F. S. Archenhoid. »Das Weltall« 1911, Hft. 5».

Froid et brouillard eur La Manche, M, Docheyrena. »Annoaira, 8oe. ItttteroL de Franoe«
l!«».s, .Tain. ,

Wann ist die Verteilung der Bewölkung am gleiehmäßigetenf O. Meissner. »MeleoioL
Ztechr.« 1911. Hft. 1.

Ein einfaches Verfahren zur Messumi r,,n Wolkenhöhen. H. Stade. »Mcteoid. Ztsehr.«

1911. Hft. 1.

Sur la mesure de la neige. A. Anjfot. »Aiimiuire, Sic. Mi'tt'orol. de France« l'.KAS, Juin.

Sekneegreiue und Klima. Vorläufiger Bericht über die Krgebnieee einer kritieekm Schnee-
gremiabelle, V. Paachinger. »Pderm. Mitteil.« 1911, Februar.

Über den B^riff Inlandeis, ndtst Bemerkung über die Schneegrenze in den polaren
Ländern. K. Werth, -(^oo-r. Ztsohr.» 1911. 17. .Tahr};., 1. Hft.

Winter auf Xovaja Zemlja linnt lo. Anufrit v. (In russ. Sprache.) »Nachr. d. üesellijch. z.

Erforsch, d. Kiuw. Nitr<l< i)«. Anhanjiclsk» 1911. Nr. 2.

Das Klima Orieehenlands. A. Philippaon. »Petcrm. Milteil« 1911, Februar.
Kurte CharakteriaHk des Klima» der deutsehen Schutzgebiete. H. Maurer. »Geogr. Ztaehr.«

19! 1. 17. .T:ihr}r.. 1. Hft.

Vulgarisntion de la meteorologie. >Ciel et Terre« 1911, Nr. 1.

Meeres- nnd (iewiisserkunde.

Ute Oceanographienl Institute at Paris. \\\ Brnrc. »Nalnrc 1911. Fcbnmrr 16.

Blisultats preliinimi i ri s dr /Crpeditinn oeeanni/rnj)/ti(fue danoise dans l' At/fni/i(/i/e et dt/Mt
la Mediterranee pendant l'ete 1910. J. Schmidt. >La (i&)graphie> 1911, Nr. 1.
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Beiträge zur Hffdrographie de» Osteeebtuain». J. Gehrke. »Publicftt. de CircoiiBL, Com.
Perm. Internat, ponr rEzplorat. de 1« Mer«. Nr. 53.

IHe meereskundliehe lAteratitr f/brr die Arln'n mit he.fanderer BeriicksichHgtmg der Jahre
1897—1909. A. Merz. ><;öi>rr. .lahivsbcr. a. ÜBtemMch« Vlll. Jahig. 1910.

The eireulatitm in the North Atlantic in the monik of F^/Ttuury. »Washi^Kton, Pilot Chart
North Atlant. Oceao« 1911, Febniary.

High waves on the wat coast ofJapan (Aug. 15. 10I0J. M. Ishida. (In jap. Hpniche.) »Journ.
MctcHin»!. S'<i-. Japan« l'.MO, DcvctulHr.

ryie Bedirnjumien zur Bildung einer BriiuduiKfskehle. E. Werth. »Ztechr. (Jeäellarh. f.

Enlkde. Hrrlin« Ii»]]. Nr. 1.

Getyvoon^pelling. W. Cornelis. »ilarioeblad« 191U, 11, Nr. 7.

Ein bisher unheobad»Mer Fakior der SeefempenUuren, E. H. Exner. •Petann. llitteiL*

1911, Febniar.

Die kritische Tiefe. V. Putsche. Ebfiida.

Bvieht über das Verhältnis der Cl-, SO • und a,,- li'^v/'c i» ( hier Reihe von 14 versrhied, nrn
Meerwasserproben gemäß den in deyi Lnhortituricn zu Ileleingfore, Kiel, Kristiania,
Monaco und Nancy erhaltetten Ilestiltdien. Ei. Ruppin. »Puoüett. de Cuoooit., Com.
Perm. Internat, pour rivxplontt. de la Mer«, Nr. öü.

Phosphorescent tea». »London, Montbly Mctoorol. Chart Ind. Ocean« 1911, Ifaich.

le» ehart of the »ovihem heinüpkere. lS86—iB10. Ebenda.

Reisen und Expedilioncn.
Der Verlauf der deutschen Marine -Expedition IMTc'J. \ KräniLT-Baiintiw. «Zlsdm

(i.M'llsrh. f. Erdkde. Berlin» 1911. Xr. 1.

Die Zeppelin-Studienfeikrt nach Spitzbergen und ins Nördliche Eismeer üh Sommer 1910,

E. V. Drypalski. »Ztschr. Oew'llwh. f. Enlkdo.. Berlin* 1911, Nr. 1.

Zoologis</'r Krgehnisse der Schierdixchen Krpedition nach Spitzbergen 1908. Teil I.

1. Hydrographische Beobachtungen. >lluiidlingar, Kungl. SvciiKka Vetciiskupsakad.«,

B<i. 4.-), Nr. 9.

L'exp^üion emtareiique fran^aise (1909—JBiO). Relation »ommaire et r^tumi dee iravaMix.
J. B. Chareot. >La Ot^^n^iphie« 1911. Nr. I.

Fischerei und Faano.
Hei intemationaal onderzoek der zee en de vangst van »ehol in de Noordeee, P. P. C. Heek.

->Mededcel. ovor Vis.'icherij • lltll. Jannari.

Einiges über Fi.sr//rrei in ostasiatischen Gewässern und die Verwertung der Meeretprodukle.
Cornan<l. .Mut. iL l)cui»ich. Seefisch.-Vert'iiib- 1911. Nr. 1.

Dampffischerei mit Grundschleppnetz und Wegerecht der Fisehdampfyr, E. Kröger. Ebenda.
Lofotfiskeriet 191o. Beretning avgü a» utealgeformanden. &. Hansen. »iUnberetn. Noigei

Fi.>«kcrirr. 1910. HfL2.
DUignnses des jminsons nouvcatix provenant des campagms du Yacht PrineetS^Aliee»

(lim u 1910). E. ZugiiiHvi r. Bidlfl, Instit. ( Vi'unot^r. \Moiiaro- 1911, .\r. I9:>.

Zw Kenntnie der Ldtensgesrhirlite der jungen Lachse in den Flii.<st it rnr der Hinab'
Wanderung ins Meer. J. Arwidbsou. »Publicat. de Circonst., Coiu. renn. loteniat. pour
PExpIorat. de Ta Mw«. Nr. M.

Vroege aol-larve». II. (". Hi dc i ki', Mi'i!c<](o) ovor Visstln-rij IlMl. .Taniiari.

Notes preliminaires sur lea giseinents des nod/us(/ues eontestihles des cötes de France: La
rade de Breet. J. (JliK'rin-tiunivtM. ^liulltt. Insiii. Oet'anogr. Monaco« 1911, Nr. 195.

Nouveaux easaie de qtongieuiture au Laöuratoire Maritime de Biologie de Tamarie eur
Mer. R Duboia. Ebenda Nr. 191.

Physik.
Doppelter Regenbogen auf Waeeerfläcl^n. J. Dechant. »iäuungaber. Akad. d. Wiaeeoach.

Wien. Abt. Iln^ UMO, Jidl.

Sur ffi hauiere zodiaeale. Hirkclaiid. r,,iii|ii(< Ücthln-- ÜMl. Tome 1.V2, Nr. (V

Ergebnisse der Arbeiten des Sauioa ()bservatoriuius. I ". Die erdmagnetischen RegistrierungeH
der Jähre 1905 bis lints. V. Linke u. (i. A n gen heiraten Abhandl. d. ^pL Geeelladi. d.

Wisaenach. üöttingen .
.Mathein.-phv«ikal. Kl, N. F., Bd. IX, Nr. 1.

Compasee» and the neeling error. •SemL Magax.« 1911, Febraaiy.
Reeherches sur l'influence de ta vUeeee eur le eompae. Gasten Oalllard. »Ooroptes Rendas«

1911, '1..1IU- 1,V2. Nr. ö.

Onderzoekingen betrekkelijk den eventueelen invloed van miet of nevel op de aheifkingen
der KonuMueen. »De Zoe« 1911, Nr. 2.

Sur lee relaitone dee eouranie teUuriquee emee le$ perturbaUons magnitique». J. Bosler.
»OonpCcs Rendas« 1911, Tome 152, Nr. 6.

Instrnnionfon- und Apparntenknnde.
gi/roscopische horizon en het libei kwiidranl Buteusehon. .1. 1'. F. van der Mieden
van Opmcer. »De Zee«^ 1911, Nr. 2.

Recherehee expärimeniatei eur la eompetisation dee barographee anereüde» dee eyetimee
Riehard et Naudet C. E. Brazicr. »Annnain: 8oc. M^teoraL de Franoe« 1908, Jntn.

Sur le fonelionnement des thernininefres ä nia.iima de NegretH en UMOge M FVonee.
C. E. Brazier. Ebenda. 1910, .Xuveiubre— iJeeenibre.

Homan'e eolar ehronometer. >6G0tt. Oeogr. Magaz.« 1911, Nr. 2.
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AatTOBoni«, terrestrische uaA •strononiii^che Navigation.
Taboa» para aehar aUura» 0 anmtUhs. Kadler de Aquina »RensL Mwit Bnaleira« Beiheft

1010, Apwta
De la mrsure du fenips. A. Drfosscz. »Joum. SiUBse d'Horlo^;:. 1911, Janviir.

Uilfsmittel und Methoden zur Bestimmung der geographischen Lage des Ballonortea bei
Fahrten über %md t» dm Wolhm und bei JfeuM. F. Kable. >G«ogr. Amaget*
1911, HfW 2.

Di« Uhr aU OrientierungtmiUa im BaUon. H. H. Kritsinger. »Dentwh. Zticbr. 1 Lnftidi.«

1911, Nr. 4.

Kflstsn- und IlafpnhPHolmM'hunfron.

Der Fühguard- Hafen (Süd-WaLes). ratschkowiiki. »Zciitralbl. d. Bauverwaltg.« 1911, Nr. 15.

77k« Pianama Canal in 1910. V. Cornisb. »Nature« 191t, Januaiy 20,

Schiffsbetrieb uud Hcbiffbau.

MonesigtuUe. Yoliratb. >Seeiabrt< 1911. Nr. 3.

Kompensieren der KompoMe. Bortfeldt. »Hania« 1911, Nr. 7.

Tftp lax navüiation of fishing-vettda. >Naiit. Magas.« 1911, Fdnuaiy.
Defective xlvering-gear. EU'ncUi.

Temperaturmessungen auf Schiffen der Krieg»- und Htmdelemarin». O. WeiA. »Jahrb. cl

Scbilfbautecho. GeMdlscb.« 1911. Bd. 12.

77^0 ligki line and the loe» of tke 8. 8. tWimbom'. »Naat. Maj^u;.« 1911, Fksbroaiy.

Die Elektrizität auf (imlien Ilnndehdnmpfern. liansa 1911. N'r. f».

Die zwölfte Hdiijtti'cruttnnnluny der Schifrh(iute<huii<('hen G'r~sellsr/i(/ft. (). Flamm. (For^
setz. u. SchluU.j -Schiffbau« 1911. Xll..lahrf:. Nr. S. {) und 10.

Die XII. ordentliche Hatmtvereammlung der Sehiffbauteckniaehen GeaelUohaft. (2.1^)
MariDe-Rondflohao« 19lltBfl.2.

J7u World's f/renteet eMp. The *(HympiB* a 600004oh ek^. »SdenUf. Ämenc. Suppl.« 1911,
Kj>l)niarv l.

Der deutsche SegeljaektbttU <m Jokre 1910. H. SteinerL •SebifBiaiic 1911, XII. Jahig.
Nr. s, <j u. 10.

Japans Kriegsschiffbon. F. EiAenhardt. »Schiffbau« 191 1. XII. Jahr^. Nr 8.

Dte Entwieklunf/ einer neuen Schfeppdavipferart für Schiffahrtskanälc durch Modell-
versuche in der KönirjL Verftuchsfni.sttfft für WuKserfiau und Schiffbau. F. Oebers.
.lahrb. <1. S-hif flMutrrhn'. { ics.'llsrl,. VJW. V^\. 12

Neuartiye SchliufiertunkH zur Abdüinj)/un<j vun Schiffsrrjllbewegungen und ihre erfolg-
reiche Anwendung in der Praxis. H. Frahni. Ebenda.

Zur Theorie des Frahmeehen Schlingerdämpft4$tgstank». F. Horn. £beiida.

Sehiffsdieselmotore. T. Saiiiberlich. KIwikJ«.

IleHSdampfnnlageu mit Ven/ifi/nisc/n'iicn für Schiffsbetrieb. L. Lichtciisteincr. Ebenda,
Feuerrohr- und Wft.-<.'<erri>hrkessel auf Schiffen. K. Kadiinz. :> Prometheus- 1911, Nr. 1109.

De la relation <jui existe entre la poussee de l'helice propulsive en marehe et iapöu$$4$
au point fixe. Ziemhin^ki. »Comptes Bendua« 1911, Xome 152, Nr. 2.

Haodelsgeograpbie und Statistik.

Handels- und Sehiffahrtsberieht 1909: Hankau und Hongicong. »Deutsdi. Handdsarch.« 1911,
.Tamiar.

Schiffsverkehr l'.HiU: I'«>nl( aii.\, Oijou, ttirgeiiti, Mombaji.sa-Kiliiulini (Zuiixibar) und Macdö (BtasUieu).

Klxiula.

Die Seeschiffahrt im Jahre 1910. (l^chluA.1 »Uansa« 1911, Nr. 4.

Semmfälle auf Pieehdauqtfinn. ISbtndä, Nr. 5.

GMetcgebung und Rftditslelira.

Die staatliehe Vereiekerung der Seefiteher. O. Zirkel >lGttdL Dentoch. BeefiMk-Yeraiiis«
1911, Nr. 1.

Enteeheidungen des Reichsqeriehts: Seefrachtvertrag. Veraehwenderiaehea Umgehen mit
dem Kohlenvorrat. »liaDsac 191 1, Nr. 4.

: Rechtsstellung des Korrespondenireedera, wenn die Mitreeder es dulden, daß er ata
Alleineigcntüuier des Schifrr.t eingetragen Ufird. Eb<mia N'r.

'

: Kaiser Wilhelm-Kanal. Stellung und Eraateanaprüche des Kanalamtes bei der Be-
Hitiffteng wm SekUitokrtahindemiaaen. Ebenda. Nr. 6.

VersoUedene».
The nete observatory at Colombo and üa work. »äym. MeteoioL MagMt.« 1911, Febnuuy.
Tfte progressive diaelosure of the entire atmosphere of the awn. H. Deslandre«. »Nnture«

1911 . January 2f;.

lela Over het ?iuf van cI ie>jinachines rovr de nederlandsehc zeemaeht. «.Maniieidad« IlllO.ll,

Nr. :.

Surgieal and medical aid, and hygiene at aea, C. S. Black. »Naut. Magaz.« 1911, Febmaiy.
Reform dea nmiiiaeken Unterriekia. VoUratb. »äee&bitc 1911, Nr. 4.

An tekoolaek^ voor de koepwmrdi^. »De Zee« 1911, Nr. 2.

Aaa. d. Hjrdr. naw. IUI, Halt IIL 4

Digitized by Google



162 Annaleii der Hydrografibie uud Mariliiueii Meteotxikjgie. iMan: 1*^11.

Flaschenposten.

Seit dar YerGflentlicbung auf S. 88211 Jahrg. 1909 dieser Zeittofarift sind die folgende

Flftsehenpostiettel bei der Deutschen Seewarte eingegangen:

A_uigeset«t

von ain Ort

Gefunden

von am Ort
Rieh.^ f an 'täglich

I. Im Bereiche der Nordsee.
I). „Portugml» 25. 12.

M. Kiflen 1900

1). -PortiigÄl'* 24. 1.

M. Nifien 1910

49.S» N-Br.
3.30 W-Lg. schale, Oostdainkerke

.
1910 ; O-I«.

49.50 N-Br.
3£o W-I«.

Sohfibr der Fbcherai- 25. 1. 51.1« N-Br.

.T. Bohriefef, Dorum, 12. r)4.(P N-Br.
Oetfricalend 1010 a4o O-l«.

31 ONO 947> &U
t

IOxN I

120
I

XO I 31U } 3.:j

ozN laoj

n. Im Berwiohe des NordfttiaatiMbeii Ommw Cond de« BngUachen Kanals).

8

11

12

14

Horn**
W. M(.llcr

D. ^remn**
0. Lnmitera

M. Nilicn

«. -Vldar**

W. Uerlitzky

C. tH'bönewitz

D. JPortagnl**

M. Nlflen

D. „Portugul'*

M. Niüen

l >. ^lejsea«*
J. Jürgene

(}. Becker

U. Drdiler

.28. 10. 1
\2- N-Br.

in/Ml
1
1806 29.5° W-Jjfr.

lä. 3.
,
28.0^ N-ßr.

1908 89/»o W-Lg.

13. 3. 36.3° N-Br.
1909 e.7«> W-Ljr.

17. 2. 32.7^^ N-Br.

1909 10.60 W-Lg.

17. I. 43.!^^^ N-Br.
19l»U

!

IM 1

1

'IV.U A^-Dr.

1907 31.ao W-Lp.

ö. 11. :J9.P N-Br.
190Ö 13.9° W-Lg.

31. 1. 38.2^ N-Br.
vm 14.70 w-l^.

^. (>. 40.1^ N-Ilr.

1909 9.50 w-u.

2S. ü. 47.3^ N-Hr.

1909 6.2« W-Lg.

17. 10. 49.1° X-Br.
1900 4.60 W-Lg.

20. 4. 1.40 S-Br.

iyo9 26.9«' W -Lg.

7. 11. 13.9- N-Br.
1900 54.7« W-I4;

<). Si llcrs, Canaveral. 2. 11.

Fl.^ri.la 1907
'

(K>rl. Kons. IViisardhi 1

Cba8.W.Diaiiioiul Burai> IG. 3.

(K8rl.Kone.NewOrlcanBj 1909
j

LouHiaiia)! \

Jae£ D. Santana, (;ftdi2'23. 3.

(Krirl. Kons. Cbdiz)
|
1909

lilnder unbekannt. 28. 3.:

Mft/fHran Vm I

(Deutüche PostAgcntur, .

^

BlHagan)j

J08< Conbor, Fignoira Ml. 3.

de Foz, 1909 '

(EsiL Kons. Lissabon) i

JoB^ H. Garrido, 'lO. 4.

Santa <'niz 1909

(Karl. Kons. Santa Cruz.,

Teocnff«)

TlK-ophilcTaggort. Belize 8. 4.

(KsrL Kon8. Bi-li/c.
|
1909

Brit. Hoiid.)

l-'iächcr auH Las l'alinatiSl. 5.

(Ksii Kons. Las Palmas)! 1900

J. Maria d«' Souzo 10. 6.

(Athougnia da Baleia, . 1909
|

Portngal), '

J. Päjrruse, Morla-nf 29. lu.

Veudays 1909
(Ksd. Kons. Bordeaux)

M. L. Hour, Ploun6
ottr Trey

(Kurl. Kons. HsTrc)

8. 11

1900

EiAgeb. r. Ifatacong, i i. i-'.

Franz. Ouint-a IShi'j

(W. N. J. Turiar,

Coiiakn,)

Allan, .Uwhurian Mcrry, 13. 12,

Bndgelownl 1909
(PoatmaaterA .l'hoin|wcn,

Bridgetowu)!

28.1- X-Br,

8O.50 W-Lg,

29.3 N-Br
88.60 W-I4?,

36.6° K-Br.
».30 W-U'

32.8° X-i;r.

9.00 W-Lg.

39.9' X-Br
9.0- \N -Lg.

28.10 N-Br.
14.50 w-I«.

17.30 X-Br,
87.80 W-Lg.

28.2=^ X-Br.
1530 W-Lg.

39.4= N-Br.
9.40 W-Lg.

45.4^ N-l;i

1^0 W-Lg.

48.70 N-Br.
4.30 W-Lg.

N-Br.
i:j.4^ W-Lg

13.2«^ N-Br.
61.10 W-U

370

WNW 35.'><J

X i IM»,

OzN 11.«

I
OzN \\m

I NNW 210

3üUN».,W. NJ —
i

o3 0>,N| 77. W

(sw«8 47

1

3.y

3.9

{ O ' 540)
I SO 120 I

I ö 1 :jOo i

(BSWI 740l|

W 12300 J
N 1730 J

fst<w m\
2.jo| WSWl

jiWxN
I

120 /ÖSO 270 i ,^
i\S8W 380./

58V4O

23!BOsO

22; 880

2:wi NOfO

44

240

29

8.7

2.0

13

1040t 4.6
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Att«ge»etxt

1

"
1

von II tu 1 Irt

6ef anden Trift

1

i • 1 am Ort 1 a-r Sm täglich

17

IS

11»

2«i

23

2'»

D. .BarbttTUMM^ 9. 11.

C. r. fiuddeben 1907
4.s.»i^ N-Br.

D. -Franz lloru^
W.E.I^iieeiiiaDii

I

la 0.r

1908
,

D. W. Janseen

'

D. ^Portu^l«* ,30. 8,

M. Nifien 1908 !

Batteabeq;

38Ä« N-Br.
9.T0 W-Lg

i7.yo x-ik.

JKKO» W-Lg

40.4- N-Br.
9^ W-Lg

20. ö.

1910
;

C). ^Uiuue** 1 t>. 4.,

a SehBoewits ; 1910 !

)

n ,Mnrk Shunt*' 22. «.».

A. Bellraer \\»fd
I

ä. „fMhrr/.oir. 2ß. U.i

EHaabeth'*. 190b
IL Dreier I

i> ..IlanH Leon- ,22. 8.

hann^l 1910
11. Lemke

i

I). ^PortagaP 18. 10.

iL Niflea t 1910

26 D. yjfm^mgiäl»' 28. 9.

M. Nifien 1910

I) »PortHifal** 20. 8.

M. SiÖi'u 1!»I0

L>. .»ArgCBtiBe^ 28. Ü.:

A. Bnnck

29|D. ^Bnssard^
C. Heine

C Sdiönewite

1902

6. 12.

1910

49Ji- X-Br.
3.60 W-I+'.

4.y ^ 8-Br.
21J»o W-Lg.

11. r> N-Br.
23.9» W-L«.

m?" X-Br,
22.70 W.I^.

63.2° X-Br.
5.60 O-Lg.

37.:.^ X-Br.
9.1« W-Lg.

43.90 jj-Br.

&3<» W-Lg.

iO.fP X-Br,
n.i -' \v-i4r.

18.0° N-Br.
20.80 W-Lg.

9.50 W-L«.

I

Jo«^ Mftrin. Isabcla. lö. 1. 18.5" N-Br.
IV.rtori. o 1910 I 67.2° W-Lg.

(Ksrl. Vicc-KuiiH. A^im-
)

i

JaritaiT, Martinique 27. l.{
14.7o N-Br.

(Brit. Eons. ]|«rtiDique)i 1910
^

00.9° W-L«.

('. Bonnv.'titure, Marie lü. 4, 1.'>.Ü= X-Br,

GalMite; 1910
|

eiJi» W-l«.
(Gouverneur .

jwa Gvadeloiipe)!
t 1

Eingebomer, Dnkiini 'll. fi.! 14.80 N-Br.
(MiBMOimr A. O. Dami. lOlO 1 SSJ^^W-Lg.

berger, Dakura !

(NieangiM)'
|

Emile Libaudc 28. 6.' 49.5o N-Br.
(Seiotot, Xordwt-st- IDIO 1.9° W-I^

Frankreich)
'

Wttllher Cor<lncr,
J

5). 7.1 X-Br.

(^iieyside, Tobago-Trini-I 1910 605« W-I«.
dad W. l.)j

'

.Tamea Hqtbum, Begiiia- 28. 7. 1."5.0'^ X-Br.
Isl. ISilO Ül.2'^ W-Lg.

(PoUlddief. St. Viment
j

W. 1.)

EtUvatti c;il)bi)im. :$<». 8. 32.4° X-Br.

Bailcvsbav. Ik'mmdu 11» 10 «4.7° W-Lg.
(W. E. Me>-i:T <V Co.. I

l{lTtllU<!ll)

Ole J. Kamnit rvultl. 1, 10. (i3.1- X-Br.

Christiansund, Xorw. 1910
j

7.8o O-I^f.

(Ksrl. Kons. Christian-!

sond)
I

Mathias da 8ilva RÜM-ir«) 3D. lu. 37.1- X-Br.
8.50 W-Lg.I^iia, Portugali 1910

Z/vhemj, Bordeaux 24. 11

(Mr. Espiignc, Mimiziiii. 1910
Frankreich)

44.20 N-Br.
1.30 W-Lg.

.loa.juim frAju.lo Xr.l.n is. 9, 37.F X-Br
(KhH. Koii-i. Lissabon) lUK)

I

Emile IA)iiide 15. 11.

I'clit-Bourg. Guadeloupe 1910

VM/AO Lallu, Casoae» S. 12,

8.40 \V.J4r

61.60 W-Lg.

.•J8.70 N-Br.
(KsrL Kons. Lissabon)

;
1910

|

9.4o W-I«.

' "
W waw,i7tiu
llWzN 11140;

OSO I2(H>

SSW 1(M>
U.4

•^|\WzN|12(i«y

.JfWzSjlOtlU^J
•^'^^

X W i 8201/

iSWitS lüOojl

WSW i.')00,}

WzN 2100^j

3üi
'^^^

niONO; 12/

5.5

8.2

1.8

94

309

642

WXW

WzS

2520 26.8

WzNll.550|/

/WSW 1 1100,1 07
\wirw laooi/

"^-^

40IWV2S .w
I

\

1

B
'

3r,\

'-|»ONO^ 30/

I

57 0VtN| 307

1.4

.^).4

5.4

fSSWi iMi)

23 SSO 110 1

lONO 30|j

16.2- N-Br. U2
{ ÄJ^.^Ig,

2INV«0! 42 21.0

m. Itai Berelohe de* Sfldatlantiechen Oaeeaie.

31

16. 3.

1909

S. ^lonr*- '20.

C. BchonewiU
;
1909

3Ü.7C S-Br.

54.10 W-Lg.

.i:!..'?' S-Br.

64.7« W-Lg.

Tema« Amorin
(Kocha, Uruguay)

9. 4.1 34.7'^ S-Br.

1909 54,40 W-Lg.

JohnDicksoM.<!twgf rsl. 27. 4. 52. P S-Br.

(Ksrl. Kon«. Tort ÖUuiiey, 1909 .'>9.8o W-Lg,
FUkbnd Id.)

|

241 NzW; 02! 2.6

29i|
bo

,
HAH

NO I 1701/

I
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2

3

Anegesetst

von am Ort

Gefunden

ron
1

Ort

Trift

32

83

34

35

3U

S.^hn«dp|phia- 7. 3. in.t S-Br.

J. de Vriea , 19ÜÜ 31.4-^ W-L«,

D. gBigmarin- :t. S. ir>.<F S-Rr.

gen". IDOÜ :jr.O- W-Lg.
11 Dietriflh

n.6o 8-fir.

34.90 W-Lft,

D. ^berabwi«'; 1. &
D. OeUerich 1909

JoaqaimdaGoBtH. I'nrto i:>. c,

(KnL Km». Buhia.

BnwUieo)^

Mileiadfli Claudio 10. 8.

de (»hveiru, liKfi

(KMrlJCba6.PortoBe^ro,
Brasilien),

ls.( P S-Ilr.

39.j \N'-L«,

Joa^ Manj, Maoeio
(F. Pauk), Maceb)

18. 8.

1909

D. f^beruborg**! 7. 2.' 1.7° 8-Br.

D. OeUerich ! 1909
,
Sl^o W-Lg.

ä. ^ione»
C

8.

12. 4.1 15.5° ä-Br.

1910 ' 32.10 W-Lg,

Joe6 SkaOo Gonics, 10. 3.

Hnntcw 1909
(Karl. Kons. Mm-anhiun, '

.Toe^ Conatanck) da Silva 21. 5.

(Ksri. Kona. BaUa,
Braailien)

1910

14. 4. 18.0- K-Br.

a' SthönewiU
j
1910 1 34.7° W-Lg.

I

I

S8|& „^iclisen" 1'». (). l.T4° 8-Br.

R, Scbjuicdere 1910 34.U-' W-L^.

A. Ooneio MagalhiMs ;t. i'i,

liassm 191U
(Karl. Kona. Bahia.

j

Brasilieo)

Marcodibio Soaiea 18. 7.

da Bilva 1910
(KaiL Kons. Bahin.

Braailieot:

1(5.4^ S-Br.

39.1^ W-Lg

9.70 S-Br.
35.6« W-I^,

2.50 g-Br.
43j0o W-I^,

13.0" S-Br.

38.70 W-Lg

ir..M S-lJr.

38.9^ W-Lg,

12.2^ S-Br.

37.7^ W.I45.

lOOj W18
I
480 4.N

16W8W. 120 7.:.

17 NNW. 120; 7.1

11/
^' «00

1 23.
".\W8W' 125/

;U» WNWi 420 10.1

.-.0 WNW. 270, 64

33jWNW 190 5.8

39

40

41

4:

D. «Aadrte

C. Bir

14. 9.0° X-Br.

1908
i
71.70 0-Lg.

D. «Andrie '24. 5.

iUdunera» 1908
C. Bir

2.90 N-Br.
83.30 0-Lg.

D. .OanabrUek«*
j.'kens

D. „Marin

1. ü.i
12.7'' «-Br.

1909 106.60 0-1«.

;10. 4., 12.«»N-Br.
Rlekmera^l 1910 43.50 0-1«.

A. Kupp ' I

ZoUassistent Whil.Nagar '». 3. lo.s- N-Br.
(KarL Kons. Madraa) > 1909 79.8" 0-Lg.

I I

Kiscber aua Uolabanda. 13. 9.j 19.2» N-Br.
.Madnus 1909

|
84.90 0-Lg.

(Seeretaiy of Llovds,
j

London)

Theodore de Cnilhu-, 19. 10. 7^- S-Br.
DiffTo ( lan iji 1909 72^0 0>Lg.

(K»rl. Koiw. Port Louis, >

Mauritius)'
!

[

!

Murio NiKtiitini. 22. 4. 14JS- N-Br.
H.Hlciiiuh (.\rabieii) 1910 I 42^0 0-lg.

(Max Klein. Hodeidali) '

i

Iis."»

wxw 4«.lO

1 10«)

o 251 M

1

N 1 1 r.i •

WSW (i.Vt

|8SW 270
oder

386'j NO ! 2001

iNw aso;

I.'kS

I

2.8

t NO
,J N

200'^

2ft)l 2^*",|NNW i 400 (

"
ÜNMOi 220 J

oder
477 NV,0 980^ 2.1

171 W'.,n!20001 11.7

^- ^NaWi 120/

'
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2
6

Auageietgt

von Ort

Qeluaden

von um Ort

Trift

Tage
i Rich-
tuug

Sm ' täglich

43

44

R. Uauth
7. a
1903

47.8° S-Br.

114.F O-Lg.

I
I

H. Dde, Bunbnrv -21. 4.' 33.3° 8-Br.

(Auatral.) 1910 1115.7«» O-l^.
(PMÜBerthoU. Bunbuiy)!

D. ^aria 30. 8.' 33.9° S-Br.

Rickmers^
|
1910 i26.4'-> O-Lg.

A. Bnpp
I

I

I

Y. Im IBmkib»

William C<x-7ait. Ein- 29. 10

peborniT Krysna, 1910
Ka|iknIonie ' 1

^Kürl. Gen. Koaa. I

;

KqMtadt)'

:<4.1=^^^ S-Br.

22.8° O-Lg.

2449

tiO

ONo; sij<»

OSO IL'iKi

O 4(XK»

OÖOl 70<t

ONO 29rH •

O \2'.¥i

so
< WüW 12i

I WNWl 7;

12U »

75:}

<i.l

3.3

4ö

4«)

47

4f

8.M.S.^Condoi^,20. 2. 11.K" S-lJr.

1906 lir)4.4 O-Lg.

W. Loff

I 5. 9. 7.0° N-Br.
1907 1 149.0° W-Lg,

&«]lMrle^ 112.11. i^Br.

N. Lorenzen I 1906 il21.8o W-Lg

8.U.S. 2. 12. S.P N-Br.

I
1908 ,130.2 O-L«.

Orriii M.Z«>n<yÜi,(ila«co,i:n. 1., 9.8=' N-Br.
Kansas. t.8.A.| 1900 I26.20 CLg.

(K. M. A. Beriin)

Victdrino Biirtolabai. s. 2. 12..') N-Br.
Eini;»'b. ausSanJaciiilo lüt/J 123.Ü O-Lfr.

(Ticao-Ins.)' '

(Ksr! Kons. Manila) ' I

Martin Nieli^n, Jaluit |20. 12.

Marmhall-In».)! 1908
(VV. LemmiD, Jaiiüt)

i

7.3° N-Br.
leSÜ" O-Lg.

(J. IjiikI. Missiniuir in .\iif. 2.'.P N-Br.

lagulundu, CtlcU» Mai ,12().U= O-Lg.
(R. M. A. fieriio)

1 1909

(NW r.ncn

;t4i),| wNw lom] (i.6

I^NNW, ß40|J

[f
W 4<J.'.i i

I

:^22 10.5SW Till
j

NW 40

)

769 Wäy^N 41U.J, 5.3

\ i

150
W i 5«)
SiW 340 }

e.0

I I

YX. Im BMMbm im ftdlichn MUm
»9

30 8.M.8.^mtoH27. S.

1908

51

j2

D. »SonnelM'if*» 18. 5. 44.ü- S-Br.

A Hoppe 1907

8.M.8.^!«id«(*2i». 8.1 7.3° S-Br.

1908 IÜ9.2'' O-Lg.

61X)o O-Lg.

13A^ 8-fir.

174XP O-Lg.

8. „«^auB** Mitte 49.0° .S-Br.

März 70Xy> O-Lg.
im

&M.a,^Cowlor" 10. S. 20.1° PUBr.

I

1909 !
155.0° O-Lg.

aM.S.-t«iMloi-*, 9. 8., 21.0° 8-Br.

1909 1154.5« 0-I.g.

5ö&^atiua» 119. <.

0. Stolbag I 1909

22.00 j^K,.

130.20 W-Lg

OskarJohnson.Tangiliki 14. 2,

(KhL Kons. Auckluiui; 1909
N. S.)

Fred TAncaster, 14. 2<

ThursdR.vIsl., Queens- 1909
land, Austr. I

J

(R. M. A. Beriin)
|

(

EingobdrciKT «Icr Insel Endi-

l n'|iHi-auarH,
, Dez.

Nouo Hebndni 1906
(U. M. .\. Berlin)

Tlioma» Andrew, jlR. 7.

Kaipara-Hafcnj 1909
(Kiri. Kons. Auckland.i

N. S.)'

Thoma^i Rockforfl. 2(». 1.

Doubl»' Isl. Pdiiit. Ost-I 1910
kiisti! vnn Australien

(R. M. \. Berlin)
|

J. S. Fetherbridge, New- 5. 6.

Castle N. 8. W. 1910
M. A. Berlin)

36.3°

11734)0

I

: 12.30

1143.40

13.«-

1Ü7.2"

, 3C.4°
1174.20

2aoo
153.20

.S-Br.

O-Lg.

S-Br.

O-Lg.

S-Br.

O-Lg.

Ö-Br.

O-Lg.

8-Br.

O-Lg.

Ein^eb. von Tabuai
(Austral. Ins.)

(Knl. Kons. Tauecte.

Tahiti)

Mitte

Jan.
1910

33.0°

151.70

23.40

149.00

8Br.
O-Lp

8-Br.

W-Lg

iioNO IdlyO t

i7i'wv,N 1800' las

I I

ca. SzW
11.J, '/jW

ca.

385, 3U)

fO',N3I50

169 SSW

.m»{8W

370i 22

600,\ 2«

ca.

180 WVjS! 740" ca. 4.1

1) Siehe »Ann. d. Hydr. usw.« 1910» S. 982.
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Die Witterung an der deutsclien Küste im Januar 1911.')

aus den meteorologischen Aufzeitjhnuntren der Nurmal-Hcobachtungsstationen der

Seewarte an der deutschen Künste.

Stations-N ame
und ISeehÖhe

Luftdruck, "CX) mm -|-

Mittd
j

Monate-Extreme

rH.ai7Ah*r ^I^'

HN u. Tom
hB" BT. Mittel Ma».jD>L

I

Min.j DaL

hufueinperatur, °C.

2ftN!8kNiMittel| vo«
Mittel

Zahl der
e

o Sf s

iliin.,(lütx.

Borkum . • « .

WilhclmflbKVttl

Keitum . . .

Uambmg . .

Kirl

W ustrow . ,

BwinemilDde.

7.7m
H.r>

bA
26j0

47.2

7.0

lOO

Rügenwaldcmjülidc G.O
Keufahmrasser . 4^
Memel 17.5

«8.7 '+«.1 8241
tVS.O 1- 5.« 82.3 :

tiT.S -j- f).?] 82.3 .

68.« 4-5.5 82.2-

li7.7 -f-.'"».! S1.9

67.1 +4.4, 81.1

67.2 +4.0. 80.5

66.1 -{-.1.0 79.Ü

Ö5.8i-i-2.7 79.6

64 4-2.2 80.1

I31. ' 46.8' 12.

31. Ii.

31. 4r>.7 11.

31. 41t.8 12.

31. 15.0

31. 4ä.7

31. ' 47.8 i

31.

30.

30.

47.1

47.7

46.«

12.

12.

12.

12.

12.

12.

2.0' 2.2-f-l.r,

1.7 1.7 -i-

2.4 2.4 4- 2.3

1.8 l.»-f2J)

1.1 1.1^2.2
1.Ü 1.2;4-2.2

1.1 ! 1-3*+ 2.8

n.S 1.4 1.3 1.2 + 3.0

U.4 l.r> 0.«j 0i{+ 3.1

— O.S —0. 1 i —0.0+ 3.2

2.1»

1.4

2.2

liö

1.2

O.ÖJ

1.1

2.»'

2.7

3.1

2.7

2.1

2.0

1.4

i.r>

17

Ü

16

17

16

1

0
1

2
2

17 f
1

17 2

21 1

21 , ü

isUtL

Temperattir-Extranoe

MittL tSg^. AbaoluteB monatL

Max. Min. Max. Tag . Min. Tag

3.9 1.2 6.-! 2(?.

1

1
-5.2 31.

3.5 U.l 8.7 26. ' -4.5 30.

4.3 1-^ 6.91 27. 1-4.3. 31.

3.9 0.2 a?! 26. 1—4.1 14.

3.3 —0.1 7.4 IS. — 4.s' II.

2.8 —0.5 6.0, 19. . —5.0 24.

3.4 —0.5 7.3' 18. 1—
4.7j 8.

2.4 —0.3 5.1 17. ^4.8 31.

2.9 —1.0 7.4
j

18. j—8.4 31.

2.0 —2.0 5.«! 18. 1 —9.5i 31.

Temperatur-

Änderang

vooTagxaTiK

Feuchtigkeit

Abso-

!

late.

Mittl.

mm 8''V 2"X H"N'

Bewölkung

.\bw.

8hV 2«»N jiit^ vom
Mittel

Bork.

Wilh.

Kciu
H.1ID.

Kill

Wu».
8win.

Rüg.
Neut
Mem.

1.9

2.U

1.9

2.6'

2.1

2.1

'

I.K 1.5

l.S 1.8

1.5 1.9

l.«| 1.6

1.9 ' 1.9

1.6 i 1.6
1.8' 1.6

.5.2 9») 91
4.S 91 HS

5.1 . 94 89

1.6 1.4, 1.4

2.2 1.4 1.9

2.3
I
1.9 2.2

95
91

91

4.7! 88 .;
83 SS

4.»> 90 K6 S9

4.7.93 92 91

4.3 85
;
80 85

4.4 ' 94 89 i 90
4.3 90 H4 84
4.2 90 87 89

S.2 6.9 6.8 7.3 +02
8.1 • 7.2 7.7 7.r, -0.3

C S <;.ö|6.8 6.8 —0.1
s _> S.1 ! 7.5 7.9 -H).3

7.6 7.5 : ; -".I

7.1 6.J — l-i

8.2 85 +0.6
5.2

8.4

7.2

7.9'

8.5

7.9

8.4

ao

8.1 8.2 -!-(>."

7.5 ai;+a4
7.1 1 7.6 |-ft2

Siat.
5- All-

Jä! Ii»! i weich.

4* ft öS Ho

Niedenddag, nun

i Q

Zahl der Tage

mit Nleder-i.^

0.21 l.0l5;Ö|TäÖ|J^I,

H '. liiiter, trflbe,

9 || mitU. luiittl

&£\ B«w.
I
R«w.

WindgBaohviadigkeita)

Meter pro Sek. Daten der Tage

mit Stunn

Bork.
Wilh.
Keit.

Hnm.

Kiel

Wus
Swin.

Rüg.
Neuf.

Mttn.

15

21

14

9

29
30

13, 14 27
8
16

10

9
10

13 15 28 — 20 10

18 26 44 — 6 8
1 20 21 8 7

39 22 61 +27
lo' 24* 34!- 3
26 16 42,+ 12

27 15 42+ 7

13

8
6

10

11.

9.

11.

9.

9.

9
9.

9.

3.

25.

10 ')

12 H
,

10 7 (

Ii14 6

17 9

10 S V
20 10 5

20 13 1

16 12! 2

19
1

4

0 0; 0
0 0

?'
0

t 0

0 0, 0
0 0 0 l
0 0 0 1

0 0 0 1

0;
•i

0

0' 0! 0 0

15

18
16
>•>

IS

16
17

23
21

16

7.8» 0.0 16.5

- —
I
12.5

5.3 .i-0.5 12
5.0 +0.1 12

11.

1.11. 12.

11.

5.4 —0.4 12
5.2 1—0.8 12 11.17.

4.9+0.1 10.5 11.

6.5 1 - 15 la
t'..3 — 12 11.16.18.22.23.

26.28.29.30.

6.8
j

- 1.9.1«'.ll. 12.16.

17.22.25.26.

*1 Erliiitamngen zu den meteorologiachen Monatstabellen siehe »Ann.d Hjdr. nmr.€ 1906, S. 143.

>} ErUimng nebe »Ann. d. Hydr. mm.* 1906, 8. 143.
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Stat.

WindikJitang, ZaU dar Beobadibiiigai (le 3 am Tage)
Mitü. Wind,

itiike (Beanfcrt)

y y. y.
ONO

O
-/

1

7.

o
- /

(

}

7. y.
-'

y
^"

Srillr

B(vrk. i

2l
r» 4 7 3 f) 2 2(5 0 9 ö IT) 1 2 3.0 2.8 2.7

WUh. i; (1 12 •)! 1 0 3 20 10 12 f> 0 2 3.2 2.4 3.1

Keil. 3: 3
\

0 i lU } in

's

•'> o.a 1 3.7 i 3.6

nWBa 0 3 \ 1 4 * 3 3 1 »1 0 3.6
;

3.6 3J

Kiel 3 H () 3 3 1 r>

.

13 Ii 18 10 10 0 1 3.1
,

3.3 2..-)

ti»
4

,
J b 1 1 2 4 11

•) s 3.4 3.1

8wiii. o; 2 4 0 3 f> 2 }t 1 s .? 3 o 3.1 i^3:l 3.6

Kiv. 5 2 3 0 4 4 12 9 9 s 3 l.l 1.4 4.2

Neuf. 5 2 0 3 5: 1 5 3 8 4 13 8 9 1 1.1 3.9 3.7

Hm. «1 1 1 8 2 4» 2 3 5 .') 7 3 5 6 11 10 0 3.7 4.1 3.8

Die Witterung war im Mouat Januar an der deutschen Küste bei durcli-

wbntttlich um etwa 3 bis 6 mm zu hohem, mittlerem Luftdruck sehr mild — die
mittleren Monatstemperaturen lagen 2 bis 3 Grad über der normalen. Die
Niedersclilatrssiimnion erreichten an der Nordseeküste bei weitem nielit die dem
Januar zukonuiienden, wogegen sie an der Ostseeküste viellacli die ^ormalbeträge
ilbentiegen. Die BewölkungsverhSitnisse zeigten im Mittel keine wesentUehen
Abwf'ichnuLren. Die registrierten Windgesclnvindigkeiten ergaben ebenfalls nur
sehr unerhebliche Differenzen gegen die normalen. Stürmische Winde, die fast

ansschließlich aus südwestlichen bis nordwestlichen Richtungen wehten, traten
im (;fl)iet des äußersten Ostens .sehr zahlreich auf, nämlich fast täglich mit Aus-
nalinio des 3,, 7. bis 8., 14., 20. bis 21. und 31. An der übi-igen Kiistenstrecko

stellten sich ätürine am 1., teilweise am 4., am 11. bis 12., teilweise am 18. sowie
am 25. und 26. ein. Die vorherrsehende Windrichtung wihrend des Monats war
die südwestliche bis nordwestliche. Als heitere Tage stellten sich dar der 10.,

13, 23. und 29. bis 31., als Nebeltage der 8. bis 9., 15. bis 19., 21., 24. und 26.

Was die Wetterlage im einzelnen betrifft, so bedeckte am 1. Januar eine

Depression Nordeuropa, die einem Hochdruckgebiet über Südwesteuropa gegen»
überlag. Sie hatte stürmische südwestliche Winde im Gefolge, die am nächsten
Tage nur noch ganz vereinzelt, namentlich aber im äußersten Osten anhielteui
als sieh das Minimum nach JüUand verlagerte. Am 3. schritt letzteres weiter nach
Frankreich fort, wogegen über Nordeuropa ein inteilsives Hochdruckgebiet er*

schien. Die Winde wehten aus östlichen Richtungen und frischten stellenweise

zu Windstärke 7 auf. Am 4. hatte das Hochdruckgebiet bei sonst nur wenig
Terinderter Luftdmckverteilung noch mehr zugenommen, und die Winde
frischten an der Ostsceküste noch etwas stärker auf. An den folgenden Tagen,
nänüich bis zum 10. Januar, verlagerte sich das Hochdruckgebiet anfangs unter
starker Zunahme, später an Höhe abnehmend nach SüdruBland, wogegen eine
sehr tiefe Depression über Nordwesteuropa sich allmählich ostwärts ausbreitete
und ihr Minimum nach Nordskandinavien verlagerte. Die Winde gingen dem-
gemäß anfangs nach südlichen, später nach westlichen Uiclitungen über, und die

Temperaturen, die sich bis zum 7. nahe dem Gefrierpunkt gehalten hatten,
stiegen an der Nordsee- und westlichen Ostseeküste etwas höher an.

Am 11. verschärfte sich die Wetterlage erheblich; über Südwesteuropa
crsdüen ein Hochdruckgebiet, wogegen eine Teildepression nördlich von Irland
mit dem Minimum über Skandinavien in Verbindung trat. Es entwickelten sich
an der ganzen deutschen Küste sf üriiiisclii' südwestliche Winde, die auch teil-

weise noch am 11. anhielten, wo die Teildepression nach der Ostsee fortgeschritten
und Teilminimum über Nordfrankreioh erschienen war. An diesem Tage
erstreckte sich ein Depressionsgobiet vom Weiflen Meer bis nach Südfrankreich.
Dieses zog am 13, schnell nach Osteuropa ab. Ihm folgt»^ ^in Hochdruckgebiet
von den Britischen Inseln nach, das bis zum 15. den Kontinent bedeckte. Der
16. gewann nur für die östliche Ostseeküste Bedeutung, da an diesem Tage das
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kontinentale Hochdruckgebiet gegen eine Depression westwärts zurückwich,
welche im Norden vorüberzog und mit einem Ausläufer für das Gebiet von

Stettin bis Memel siürmische westliche Winde herbeiführte. Ein neuer Ausläufer

der nordischen Depreseion brachte am 17. und 18. auch d«r westlichen Ostsee*

kfiste stürmische, westliche Winde, die auch am 19. stellenweise noch anhielten.

Nach dem Abzüge der Depression rückte das Hochdruckgebiet vom Westen
wieder weiter ostwärts vor. Es bedeckte am 21. mit seinem Kern den zentralen

Kontinent. Hiermit war an der ganzen Kfiste ruhiges WeM» eingetreten. Am
folgenden Tage drängte eine im Norden vorüberziehende Depression das Hoch-
druckgebiet abornials westwärts zurück; sie braclite mit einem Ausläufer dem

äußersten Osten des Küstengebiets stürmische nordwestliche Winde, die am 23.

nach Nord fibergingen, wo ein neues Hochdruckgebiet Ton Nordwesteuropa nadi

dem Kontinent vordrang, das sich an den folgenden Tagen mit dein alten Hoch-

druckgebiet vereinigte und ein Abflauen der Winde zur Folge liatte.

Aber schon am 25. frischten die Winde im Gefolge einer neuen nordischen

Depression wieder stark auf; ein Ausläufer an ihrer Südseite schritt über das

deutsclin Küstengebiet fort und rief vielfach auch am 26., besonders aber im

äußersten Osten des Küstengebiets, steife und stürmische Winde hervor, die von

einw starken Temperaturzunahme begleitet waren. Nun rückte das Hochdnttft-

gebiet von Westeuropa wieder ostwärts vor. Es trat am 29. mit einem zw^tco,

über dem norwegischen Meere erscbienenen, in Verbindung und bedeckte am
30. Zentraleuropa. Hiermit war ruhiges und sonniges Wetter eingetreten, aas-

genommen im ftnfiersten Osten des Kfistengebiets^ wo eine absiehende Depression

noch trübes und stellenweise sturmisches Wetter im Oef<dge hatte.

Berichtigungen.

h\ (!i r Abhandliinfr Brill: über eine neue einheitliche Methode znr naiitisrhen und itfr»-

nautiticheu Ortsbetstiniinunir aiiH (i!e8tiniKine«Huiigeii, III. Teil in »Aon. d. Hydi. usw.« 1911, ist aui

8. 78, 6. Zeile v. o. zu setzen > llalbmeeser« statt Durchmesser.

Ii) der Abbaiidiung Breunecke: Luft' und Wusoertempenitureu sowie relative Feuehtlgfkeit

mai medenehll«« MeMtet «nf einer Bebe amh ier WeslUtate SiaaMfllan wai snrM fM
Dr. Harr}- Meyer in >Ann. <l TI>(lr. usw.« 1911 ist auf S. 64 14. Zeile T. n. su Mtxen »Ikbdiel wf

8b M« statt Tabelle II auf b. 07.

Draok «ad Vwlas voa R. 8. UlttUr A Sohn, UalgUoba HoftachkiainaaB nad BofbadidnolMmi
Bcriia BW, EoetotnSe 60-71.
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Erneuter Versuch mit vollkommeneren Nachtsturmsignalen

an der deutschen Küste.

Die im vorigen Jahre an der doutschen Küste mit drei verschiedenen
Systemen von Nachtsturmsignalen ausgeführten Versuche, über die in den »Ann.
d. Hydr. usw.«, S. 97/98, Jahrg. 1910 (Tafel 18), berichtet worden ist, haben die

Präge, welches voUkommnere Nachtsturmsignal an Stelle der jetzigen alleinigen

roten Sturmlaterne zu wählen sei, um auch in der Nacht die Richtung der er-

warteten stürmischen Winde bekannt zu geben, ihrer Lösung näher gebracht, zu-

gleich aber auch die Notwendigkeit weiterer YerBUche ergeben.
Die bekannt gewordenen Beurteilungen der im vorigen Jahre gezeigten

verschiedenen nachtlichen Sturmsignale stimmen darin überein, daß nächtliche

Hichtungssignale als ein Fortschritt empfunden werden, und zugleich wurde
m«hrfaeh zum Anadmek gebracht, daß ein Signalisieren der Quadranten genüge
und das Anzeigen des !^BChtsdrehen.s entbehrt werden könne. Gegen das aus
drei weißen Laternen zusammengesetzte Laternendreieck, wie es in Rußland und
England benutzt wird, ist neben seiner schweren Handhabung geltend gemacht
worden, daß das Signal am schrägen Richtungen nicht au erkennen sei, und
dieselben Bedenken gelten auch für das zweite benutzte System, wo neben dem
aus zwei Laternen bestehenden Richtuni^ssignal noch eine Laterne auf der an-

deren Seite der Rahe gehißt wurde, um das Sturmsignal als solches sicher vor
anderen Lichtsignalen henrorauheböi.

St u r m aus

w

i «r

NW SW NO SO

AtmosphtRStfining

(Signalball am Tage)

Fast durchweg wurde dem einfachsten, nur aus zwei weißen oder roten
Laternen bestehenden, nachfolgend skizzierten System als Nachtsturmsiju'nal zum
Ersatz der am Tage gezeigten Kegelsignale bei weitem der Vorzug gegeben;
insbesondere erfolgte nur von einer Seite die Änffihrung der Gefahr einer Ver-
wechslung mit anderen Lichtern, nämlich des Signals für SW-Sturm mit den
Laternen eines Schleppersi wahrend sonst durchweg solche Bedenken yemeint
worden sind.

Das letztere^ im allgemeinen wohl nicht zu erwartende Ergebnis ist yon
großer Bedeutung, da das Zweilaternensignal wegen seiner Einfachheit, seiner

Unabhängigkeit von der Richtung, aus der es erblickt wird, an sich gewiß den
Vorzug verdienen müßte. Die in anderen Ländern hinsichtlich der Gefahr einer

Verwechslung des Zw^laternemdgnals mit sonstigen Lichtsignalen bestehenden
Befürchtungen, die beispielsweise in Frankreich zur Zeit seine Einführung un-
möglich erscheinen lassen, machen es jedoeli uncrlälUich, noch einen ausgedehn-
teren Versuch mit diesem Nachtsignal anzustellen, da zur Zeit nur die Ergebnisse
Ton einw Stdle^ wenn auch von unserem größten Hafenplatz, Cuzhayen gewonnen
worden sind.

Aus diesem Grunde soll auf Verfügung des Keiehs-Marine-Amts im laufen-

den Jahre vom 1. Mai bis Ende Dezember auf den Sturmwarnungsstellen in

Borkum, Schilligh5m, Brem^rhayen, Cuxhayen, Hamburg, Friedrichsor^ Darasov

Am. d. Hydr. wir. J9U, H«ft IV.
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ort, Orfiifswaldor Oie, Tlela, Pillau, Brüsterort und Meniel mit dem vOTStehend
abgebildeten Zweilateruensignal ein neuer Versuch angestellt werden.

FSlIt diee«r sweite Versneh zugunsten des Zweilaternensignals aus, so

würden damit vielleiebl auch seiner internationalen Einführung, wie solehe im
Juni 1909 von einer internationalen Kommission für maritime Wettersiunale be-

reits in Aussiebt genommen, jedoch von dem internationalen Komitee im vorigen
Jahre in Berlin abgelehnt worden ist, die Wege geebnet werden.

Bei der Wichtigkeit, die dem (liesjährijtfOT Versuche beizumessen ift, würde
es der Deutschen Seewarte in hohem ( Jrade willkommen sein, wenn ihr bis si)!ltestens

Ende Januar 1912 Erfahrungen und Begutachtungen aus Schiffahrts- und Fischerei-

kreisen zugestellt wOrden, die insbesondere auch Äußerungen hinsichtlich der
Möglichkeit von Verwechslungen mit anderen Lichtsignalen enthalten.

Die Deutsohe Seewarte.

Die Passatwinde des Attantischen Ozeans.

{Wwrxa TaMn 13 nnd 14.)

Die auf den ersten Blick anscheinend so wenig veränderlichen, einen un-

unterbrochenen LufttraiMp<Hrt nach den äquatorialen Gegenden darstellenden

Passatwinde bildeten <len Aus<ran<,'^si)unkt für die Theorie ihr allgemeinen

Zirkulation der Atmosphäre auf unserem Planeten. Das somit gegebene besondere

Interesse für diese Winde hat sich im letzten Jahrzehnt, nachdem man gelernt

hatte, die höheren Luftschichten mit Hilfe von Registrierballons und Drachen
der Forsoliun«^ zugän^n^' zu machen, bt'.soiidtM s darauf <:. i i( lit«'f , die Passate naeh

ihrer Ausdehnung nach der Höhe, sowie die darüber befindlichen Luftschichten

und Luftbewegungen kennen zu lernen und besonders die Existenz des von der

Theorie geforderten ° Antlpassates« in der Höhe nachzuweisen. Die Arbeiten

von Teisserenc de Bort und Rotch, sowie von Herjresell iialuii diese Auf-

gaben, besonders für den NO-Passat des Atlantischen Ozeans, gelöst. Daß aber

auch das eingehende Studium der untersten Passatschiehten zu wichtigen Er-

gebnissen führen kann, zeigen uns die im nachstehenden besprochenen Arbeiten,

die unter dem obij^en Gesamttilel mit einem ausführlichen Voi wort von W. X. Shaw
vom Meteorological Office zu London als M O 203 im Jahre lülO veröllentlieht

worden sind. Die erste Abhandlung

Ein \'erj;leich zwischen den Änderuugen der Wassertcniperatur

des NordatlantisGhen Oaeaas und den Änderungen in der Stirke der Fassatwinde
en M. W. Canpbell Hepworth

ist veranlaßt durch eine frühere Untersuchunir Shaws^) über eine merkwürdige
Beziehung.' zwischen den jahrcs/citlichen And('run<;en des S( )-Passatwindes und
dem Niedersclilag im Süden Englands. Sie sucht eine Beziehung auf zwischen
den Luftbewegungen der Passatgegenden und den TemperaturvttlitltniBsen im
NordatlantiflOhen Ozean, deren Vermittler <ler den Passatwinden ja seine Knt-

stehuii<: verdankende Golfstrom ist. Sie bildet somit eine willkommene Er-

weiterung zu den Arbeiten von Meinardus, der u. a. den Satz aufstellte, daß
>positive (negative) Abweichung der Luftdruckdifferenzen über dem Nordost-
atlantik, oder Miif anderen Worten, eine Ver stärkung (Abschwäcliung) der atlan-

tischen Luftzirkulation mit erhöhtem (verringertem) Wärmegehalt des Meer-
wassers an der europäischen Küste zusammenfalle.«-)

Hepworth stellt zunächst den normalen jährlichen Ganj,^ der Windstärke
des NO- und SO-Passatos nach mittleren Monatswerten fest. Er hat dazu für

den NO-Passat homogenes Material nur für die Zeit 1902/06, während er für

den SO'Passat 45jährige Mittelwerte (1855 bis 1899) bilden kann. Da aber die

•) »Tlie I'uIk' üf ihf Aimosplurii- Ciriulatioti«. NiUuro I'.M.'i. 21. IVz.

»> Metcoivl. Zritwhr., Bd. 22. 8. 403.
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aus den Jahren 1902/06 gt^wonneno Kurve für den SO-Passat von dem lang-

jährigen Mittel nicht wesentlich abweicht, so wir<l :mch der aus den Jahren 1902/06
berechnete mittlere Verlauf des ^iO-Passates als normal angenommen. Zur Be-
«chriakung des aus Sohiffemeldun^ bestehenden Matorisles wurde ans beiden
Passatregionen je ein charaktei istisches (n hiet von etwa 1 000 000 Quadratmeilen
hwrausgeschnitten, die beide im '»stlirheii Teile des Atlantischen Ozeans liegen,

£s ergeben sich folgende monatliche Mittelwerte für die Windstärken:

Monat
1 • 1

Jan.
1

Febr. MSn April Mai Juni Juli Aug. i^A. Okt ; Nov. i Dez. Jahr

1 'Ii;
13.0 I2.ft 1 l«ü : 12.4 11.3 10.21 8.2 0.7 7.4* 9.8,11.7

3.0 3.8 3.1' 3.1 2.9 2.6 1 22 2/»t 2.1 2.U 3.0

10.6

2.7

^ '

i

'

\

14.7 l&ft 14.9 15.0 13.7* 14.2 14.4 1 14.7 U.ä 14.7 l.'i.O 14.9

3.5 .1.7 3.6 3.G 3.3 3.4 3.5' 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6

14.7

.3J>

Diese Zahlen sowie ihre graphische Darstellung zeigen für den SO-Passat
ein gans nnperiodisohes An- und Al>scliwellen im Laufe des Jabres, wfthrend der
XO-Passat eine ausgeprägte Periode mit einem Maximum im April und einem
Minimum im Oktober zeigt. In dieser Periode des N()-Pa.<<fates spiegelt i»ich die

jährliche Verschiebung des Kalmengürtels wieder, der im Mär/ seine südlichste,

im September seine ndrdliehste Lage erreicht. Der Grund, aus dem sieh dieser

Einfluß nicht auch beim SO-Passate zeigt, wird bei der Besprechung der Er-
gebnisse der zweiten Abhandlung erörtert werden.

Aus den seit 1902 vom Meteorological Office veröffentlichten Monatskarten
der Temperatur des Nordatlantischen Ozeans, in denen die mittleren Monats-
teniperaturen für 2"-Feldei- sowie deren Abweielninfren vom langjährigen Mittel

angegeben sind, läßt sich erkennen, daß die Gruppierung von Gebieten positiver

und negativer Temperaturabweichung und deren Größe bemerkenswerten
Änderungen unterworfen sind. Um auch hier den Stoff in handliehen Grenzen
zu lialtcn, wurden die Temperatui-verhältnissc der Jahi'e 10(K{ l»is 1907 auf zwfi

Schnitten durch den Atlantischen Ozean in Betracht gezogen, von denen eine

vorhergehende Untersuchung gezeigt hatte, daß auf ihnen die wichtigsten

Temperaturänderuniren stattfinden. Der erste Sclmitt ist gelegt von der Florida-

sti-alie nach der Südvvestspitze von Irlaml, <lie Anderun«ren sind liiei- also haupt-

sächlich dem GolfStrome (weniger dem Gröniandstrome und dem Labradorstrome)
zuzuschreiben, wihrend der zweite Schnitt von der Floridastrafie nach Kap Race
auf Neufundland geht, also sowohl vom Oolfstr<nn wie von der Labradorstromung
beeinflußt wird.

Für diese Schnitte wird in einer sehr übersichtlichen graphischen Dar-

stellung die Lage der Thermo-Isoplethen wihrend der einzelnen Monate gegeben,
sowohl das norinn'f Bild, als auch das für jedes einzelne Jahr von 1903 bis 1907

gefundene. Da, besonders fiir den Schnitt Floridastraße Irland, die Temperaturen
der Meeresoberfläche im allgemeinen von VV^ nach O abnehmen, so kennzeichnet

sich eine Anomalie der Temperatur dadurch, dafi eine Verschiebung der Thermo«
laoplethen nach f> (positive Temperaturabweiehung) oder W (negative) aus ihrer

normalen Lajze besteht. Der Verlauf solcher Abweichungen durch das ganze
Jahr wird für bestinkuite Isothermen für jedes Jahr graphi.sch ilargestellt.

Auf fünf Tafeln sind jedesmal nebeneinandergestellt: der Gang des SO-
und NO-Passats während i ini>^ Tnlires und darüber gelagert die Normalkurven,
ferner die Temj)eraturverteilung in den beiden Schnitten wahrend des darauf-

folgenden Jahres sowie die Kurven der Abweichung bestimmter Thermo-Isoplethen
aus ihrer Normallage. Aus dem Vergleich dieser Darstellungen wird folgendes

Ergebnis gewonnen:
Es zeigt sich recht deutlicli, daß mehrmonatige, manchmal auch nur ein-

monatige, Abweichungen von der normalen Stärke des NO- oder SO-Passats sich
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in großen Zügen widerspiegeln in der Verteilun<r der Obcrflächontemperatur
während desselben Zeitraumes im folgenden Jahre, und zwar entspricht einem
über- (unter-) normalen NO-Passat eine negative (posItiTe) TemperatnralnreiehnDg
einem über- (unter ) normalen SO-Passat eine positive (negative) Temperatur-
abweichung. Als Bui^ipid seien hier die grnj»liischen Darstellungen einer solclieil

Tafel (mit Ausnahme der TemperaturVerteilung) wiedergegeben (s. Taf. 13).

Es ist bemerkenswert, daß diese Beziehung noeli so deutlich zutage tritt,

wie es die graphische Darstellung^ tatsächlich zeigt, trotzdem für die Temperatur-
Verhältnisse noch andere Einflüsse sich geltend machen: der Grönland- und der

Labradorstrom, sowie die wechselnde Stärke und Beständigkeit der westlichen

Winde im Nordatlantischen Osean, die Ja die Bewegung des Qolfetromes in diesen

Gegenden mal^ebaid bestimmen.

Die zweite Abhandlung:

Klimatologiseho Tabellen fflr St Helena nebst einem Bericht ftber die Aufz^dmuaKen
den liobinson-Anemographeii von 1892 bin 1907 von J. S. Dines

gibt in ihrem ersten Teile die klimatologischen Tabellen dieser mitton im SO-
Passatgebiet gelegenen Insel, auf der schon seit 1840, allerdings mit vielen Unter-
brechungen, meteorol(^sohe und magnetische Beobachtungen gemacht worden
-sind. Die Hauptstationen waren Longwood, Jamestown und St. Matthews Vicarage,

dazu kommen noch sechs Regenstationen. Die Tabellen, auf die hier nur hin-

gewiesen werden kann, umfassen Luftdruck, Temperatur, Dampfdruck, Wind und
Niederschlag.

Der zweite Teil dieser Arbeit befaßt sich mit einer außerordentlich ein-

gehenden Anal^'se der Aufzeichnungen eines Kobinson-Anemograi)hen, der seit

Februar 1892, mit einer Unterbrechung (wegen Reparatur) von August 1904 bis

Juni 1906, bei St. Matthews Vicarage-Station in etwa 600 m Seehöhe, also noch in

der unteren Passatschicht anfgostollt ist. Die Aufslcllung scheint einwandfrei zu
sein; ob das Instrument selbst einwandfrei ist, wird noch zu erörtern sein.

Die tabellarische Verarbeitung der Registrierungen ist in bekannter Weise
vorgenommen, Hand in Hand mit ihr geht eine große Reihe graphischer Dar-
stellumjon, die sich zum Teil der Methode der Vektoren bedient und denigornlß

den Wind durch eine Strecke darstellt, deren Länge die Windstärke, deren
Richtung die Windrichtung angibt.

Als erstes werden die einzelnen Jahresmittel (Us SO-Passats in dit^ser

Weise zusammengestellt. Es sind nur die Eiidi)unkte der Jahreswerte der Wind-
vektoren dargestellt und durch die Jahreszahlen gekennzeichnet. Die Richtung
der Vektoren ergibt sich aus dem radialen Ordinatensystem, die Lange aus den
konzentrischen Kr< isen (s. Taf. 14, Fig. 1).

Es zeigt sieh da eine sehr merkwürdige Änderung der Richtung. Dem-
nach wäre der SO-I'assat in den Jahren 1892/93 wesentlich östlicher geworden,
dann bis 1898 ziemlich konstant geblieben, bis 1900 wieder östlicher geworden,
um auf diesem Werte bis zur Demontierung des Anemographen zu bleiben. Nach
der Wiederaufstellung ist 190;") die Richtung wieder wesentlich südlicher geworden
(ungefähr wie 1892) und dreht dann bis 1907 wieder etwas nach Osten. Die
Frage, ob dieses Verhalten reell oder einem Instrumentenfehler zuzuschreiben ist,

wird von Dines unentschieden gelassen; Shaw neigt in seinem Vorwort mehr
der Meinung zu, dnH diese Schwankung in der Richtung doch reell sein könnte

und führt als immerhin diskutable Erklärung ins Feld, daß sich südüch vou
St. Helena in den Jahresisobaren eine ovale geschlossene Isobare befindet, die

durch eine, irgendwie verursachte, Verlagerung in den einzelnen Jahren eine

solche Änderung der mittleren jährlichen Windrichtung herbeiführen könnte.

Die endgültige Entscheidung werden aber erst spätere, genau kontrollierte Auf-

zeichnungen geben können, die Auaschaltung eines etwaigen unerkannten Instm-
mentenfehlcrs sollte durch Aufstellung eines zweiten, neueren Registriwinsferuments

gewährleistet werden.
Es folgt eine Zusanuuenstellung des mittleren jährlichen Ganges v<m

Windstärke und Richtung nach Monatswwten (s. Taf. 14, Fig. 2).
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Wir st'lu n, wie innerhalb dee Jahres die Windrichtung nur wenig achwankt,
dagegen die Änderung der Windstärke bedeutend ist. Sie steigt von ilireni

Minimum im Mai (13 Meilen per Stund«') fast stetig zum Maximum im Septeml)er

(20 Meilen per Stunde) und geht dann auch beinahe stetig wieder bis zum Mai
xurflck. Dieae Periode iat a^r bemerkenawert, wenn man in Betracht zieht, daß
sich dieselbe im 45jahrigen Mittel der Schiffsbeobachtungen (s. Tabelle S. 171)
nicht zeigt. Dagegen ergibt sie sich auch aus den Aufzeichnungen eines in

Longwood aufgestellten Oslerschen Anemographen. Sie scheint also reell zu
sein und gewinnt noch an Glaubwürdigkeit, wenn man aie mit der Periode des
NO-Passats vergleicht. Es fällt das Maximum der einen mit dem Minimum der

anderen ungefähr zusammen, demnach wäre auch auf den SO-Passat die Wanderung
des Sqnatorialen Stillengürtels von Einfluß. Shaw, der sich in seinem Begleit-

worte große Mühe gibt, dieses MiBverhfiltnis zwischen den Seebeobachtungen
und den Aufzeichnungen des An( ninLrrni)lien aufzuklären, sucht die Erklärung in

der Ungenauigkeit, die bei der Schätzung von Windstärken größer als 4 BeaiUfort

an Bord besteht. Beim NO-Passat kommen nur Windstarken von 2 bis 4 Beaufort
(s. 8. 171) hauptsächlich in Betracht, die sich aus der Fahrt des Schiffes recht

genau bestimmen lassen, während für den SO-Passat die Windstärken 3 bis ö die

gewöhnlichen sind, so daß hier eine Fehlerquelle liegt, die sich auch in der ganz
nnregelmänigen Schwanicung der Jahreakurve auszudrücken scheint.

Zur Darstellung der täglichen Periode des Windes werden die mittleren

stündlichen Werte seiner Süd- und ^ )stkomponente für jeden Monat und für das

Jahr berechnet. Hand in Hand damit geht wieder die Darstellung in Vektor-

diagramm«! fOr jeden Monat und für das ganze Jiüir. Der tSglidie Gang im
Jaltfeadurcbsohnitt sei hier wiedergegeben (in Meilen pw Stunde):

1 1 2 3 4 5 6 T 8 9

...

10 11 Mittag

Bfid-Kompomnte ia.ii 12.9 13.3 13.1 13.5 13.4 13.6 13.0 12.8 11.8 11.4 11.1

OBt>Koiinpoiicnt0 ».7
j

«•.4 ».5 9.5 9.9 10.1 10.5 10.6 11.0 11.1 10.8

13
1

14 15 16 17 18 19 20 21 22

„,

Mitter-

nacht

Büd-Komponoitc 10.9, 10.9 11.5 12.0 12.7 13.2 13..') 13.7 13.7 13.4 13.3 13.0

Ost-Komponente 10.4
1

10.0 9.7 9i> 9.4 9.7 9.8 10.0 10.1 M 9.9 9.8

Im nachstehenden Diagramm aind die Stunden-
werte des SO-PasaatS durch Eintragung seiner Süd- und
Ostkomponenten in ein hier weggelassenes Koordinaten-
system gewonnen und durch gerade Linien verbunden.
Daa Diagramm zeigt ao die verschiedenen Richtungen imd
Stärken (nach seinen beiden K<)iiii)oncnt( n) an, die der

Wind während 24 Stunden durchläuft. Der kleine Kr<'is

innerhalb des Diagramms gibt den mittleren Taguswert
an (a. Fig. 1).

Wir sehen, wie der Windvektor im Laufr des

Tages zw^ei geschlossene Kurven durchläuft, die kleinere

während der Nachtstunden von 19 bis 5 Uhr, die größere
während der Tagesstunden. Verbindet man den durch
einen Kreis gekennzeichneten Endpunkt des Tagesvektors
mit den durch die Zahlen gekennzeichneten Stunden-
werten, 80 stellen die Verbindungslinien Vektoren dar von
dem Winde, der dem mittleren Tageswindo superponiert werden muß, um den
wirk Hellen Wert der einzelnen Stunde zu erhalten. Wir erkennen, daH dieser

superponierte Wind während des Tages durch sämtliche Windrichtungen dreht,
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während der Nacht nur innerhall) eines Winkels von etwa 75"^ oszilliert. Das-

selbe Bild wiederholt sieh in den auf zwei Tafeln dargestellten Diagrammen für

die Einzelmonate, die nur in geringeren, in der Abhandlung diskutierten Zügen
voneinander abweichen. Sie xeigen übweinetimmend, daß der saperponierte Wind
wahrend des Tages entgegengesetzt der Uhrzeigerbewegung umlauft unabhängig
davon, ob die Sonne während der verschiedenen Jahreszeiten sich am südlichan
oder ndrdlichen Himmel bewegt.

Dines weist darauf hin, dafi nach Ooutereau') für Batavia (6° 22'8)

die tägliche Drehung des Windes entgegengesetzt ist, je nachdem die Sonne
nördlich oder südlich vorübergeht, und daß, wenn dies allgemein gilt, St. Helena

Fi>r. 2,

3 0 sa,"».'"

151? 52"'.'"

HallitiiriKc DraelnehwaiikniiiEr für dfe f$lldhalblniirel.

eine Ausnahme bilden würde. An sich aber entspricht der Uaug der täglichen

Periode in St. Helena der fQr kontinentale Orte der südlichen Halblbigel belcannten

Winddrehung. Dafi er sich auch in dieser insularen Lage in so geringer Breite

noch so deutlich ausprägt, ist wohl zurückzuführen auf die Nachbarschaft iles

afrikanischen Kontinents. Die verschiedene Lage zum Festlaude scheint dann
anch den Cregensatz zwischen St Helena und Batavia zu verursachen.

Im letzton Teile der Abhandlung werden noch die Sfid- und O-stkompoiientf.

jedt! für sich, l>ehandelt, in ihrem täglichen (Jango im Monats- und Jahresmittel

gra])hisch dargestellt und auch noch harmonisch analysiert. Das Hauptergebnis
ist, daß die ersten beiden harmonischen Glieder (ganztägige und halbtägige

Periode) den täglichen Gang mit genfigender Annäherung wiedergeben.-

') Amudes du Borean Vmtnl M^t^orolugiijue 1808. I, p. 105.
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Ein Vergleich zwisclien dem (lange in der halbtäf!:i«^en Komponente des
Windes und des Luftdi-uckes führt zu dem mich ijrnphiscli dar^'^stcllten Er<,'ebniH

(8. Fig. 2),i) daß zwisclien beiden eine enge Beziehung besteht. Die Windstärke
ist proportional dem Druekgradienten, dagegen widerspricht die Richtung dem
Bays-Ballotsehen Geseti insofern, als sieh die Ocgond der Druckzunnhme bsw.
geringsten Druckabnahme immer rechts von der Windrichtung befindet.

Diese Feststellung gab Anlaß zu dt.T dritten Abhandlung:

Über den Zu.suiiimenhanfc zwischen den |ieriodischon Änderungen
der Wind/?eHohwindijä:keit und des Luftdruckes von E. (iohl.

Er vernachlässigt zunächst die Wirkung der Erdrotation und der Vertikal-

bewegung und nimmt an, daB die Druckfindernngen nnr ans Temperatur«
inderungen entstehen ohne Einfluß sonstiger iufierer &fifte. Dann kann er
folgende Bewegungsgleichungen aufstellen:

^ dl* -~dx' *dt« -~dv-
Die Acliscn X und Y sind nach W bzw. S gerichtet, i', /, bedeuten die

Projektionen des Weges eines ursprünglicli in (x, y) befindlichen Luftteilohens

auf diese Achsen, q die Dichte und p den Luftdruck.
Er verbindet diese Gleichungen mit der unter Beschränkung auf die ganz-

tägige und halbtägige Periode foIgendermaOen lautenden Druckgleiohung:

i2i p -= pto|l-f E,8£D(nt+>l,)+ ^Mni2n»4-2^)|,

wo Ey und Funktionen von q und unabhängig von A sind und n die Winkel-
geschwindigkeit der Erde bedeutet.

Unter Anwendung »ler Beziehungen

— l, T*^P— ^ '^P dp_ldp

wo T = absolutei- Temperatur, R = Erdradius, g> = Nordpolardistanx und
X = östl. Länge, ergibt sich

:

?t»
= - R'ifo^-|*ii««<ot-r^>-i-2li,co«(2nt4-2^,|

d't'
- -

1
«i..(«t + ..)+ ^,2nt+ 2.,)

und daraus:

d **
Ic T 1

(4) M= = — jE,!*üi(nt r'«!) E,«iu(:iHt + 2.ej)J

4 n k T >1 R / 1 I , i 1 . d K, ^ « , »

1

dt = «Uid^ '**<"'+^*+' «»<^»*+ ^^>]-

Berücksiditigt man abor die Erdrotation und die Rdbung (k^ x Ge-
schwindigkeit) so wird ans (3)

<5) ^" 4.2nv<W9 + k,u = -
j^JJ^ |

E, oob(ii i-f^l +2E»««(8n t^.2.1,)

\\ -2nucMy-j-k,v = - «Mmt + >l.)-i- a^«"(2nt-r2^)|

Setsen wir

kL'; V d^'
2nco-, = «; + +V = X.; 2an = Y.

so ergibt sich für u und v der ganztägigen Periode:

„ - |'"'' +
»;i'-

->'A=|5cc.(n.+A +W
*t Dir Fiffiir zpijft ftuf i-iiifr Polaqimjcktinn tiir •*n<lli( }u'n Halbkuixol die ballrtiifris-'P Luftdnu-k-

wt'lU'. ht'iikt niiiii sich die Knl'' unt«r d-m I~iil.;irfti liiinvi-n'ti'r' ini. so crpil» sich iiir i-iiu'ii 1k'-

!^tinimton l'unkt, B. t^l. llelcuu. auf dem .^tm-helu-ii lireilcugruUc der üuug der kUbtäcigeo Luft-
druckpenode. FBr deaadbcn Drehtmgaainn und fiir hH. HHena die in^ndkomponenteD der ndbtigigea
Periode eingetnigen.
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wobei:

wrA -±iS"L]b±A^'^K^^*^ o, (a Y, — n X,) + ;i, (a X, — ii Vj)

Es mÜMen dabei die Werte von i/'i K'enommen werden, für welclu"

sinÖi, cosöj, 8ini/'i, cos t/»j dieselben Vorzeichen erhalten wie die Zähler und
Nenner dieser Ausdrücke. Die Quadratwurzeln sind dann positiv zu nehnieu.

Für die halbtägige Periode ergibt sieh, wenn wir setien:

2kTE^ kT dE. „ .
,

, . , » v . v- -g- • = /»..: + 4 ... -I- kl« - X,; 4 »n -= \,:

wo:

o, (2 n Y, - ii X , ) ~ ,? , (L' I. X, - a \',)

Er berechnet die sich so ergebenden Werte von u^, v^, 6^|, t})^, v«,

6^» V>s ffir <Ue Breiten 0°, 80° N, 46° N und 60° N unter der Annahme, dafi

einmal n 0, das andere Mal Ic^ = 2 für 45° auch eine graphische

Darstellung des Znsammenhanges swisohen Luftdruck- und Windperiode.
Dnnn ^ibt er eine Behandlung desselben Problems auf andere Weise durch

Margules') wieder, die zu demselben Endergebnis fülirt.

Zum Schluß werden die von Gold gefundenen (ileicliungen auf die

Breite von St Helena angewendet. Es ergibt sich:

U( «1 0 31 sin (n t -» /l, -|- 22")^ I Meilen per Btunde
T| » 0.25 ct*s (11 1 1 >i, 4- 2:»2 )

ass 0.54 »in (2 II t 2 4- 198'=) «

T, 0.34oos(2iit-|-2i2+ 2020) « « «

flirk. = ;

u, = 0.47 sin (n t /l, -\- Meilen per Stunde
»1 — 0.3N van (II t -j- l^"*^» «

u, =: ().5H mii (2 n t -f 2 Ä.. IH«^-)

V, = Ü.3Ü rw (2 n H- 2 >lj 4- 1^0°)

für kl s= 0.

Die folgende Zusammenstellung zeigt, wie weit die durch harmonische
Analyse der Kegistrierungen gewonnene Windänderung aus ganz- und halbtägiger
Periode (1) mit den durch die Theorie gefundenen (2) übereinstimmt

Süd - Komponente:
(1) 1 .01 sin (n t H* 79'>) 4- 0.79 sin (2 n t+ 237°) Meilen per Stunde.

!k, s= 0: 0.38 8iti(nt4- 56°)
-f- 0.36 sin (2 nt+ 243») c

k, =^ y: 0.25ein(nt-t-lW«>)-f 0.34Rin(2nt+ 26ÄO) •

(1) 04iO rin (n t -f- 298^') -| 0.00 »in (2 n t -f 15b^) Meilen per Stunde.

0.47etn(nt-f-325O)-| 0.58nn(2nt-|-l&3O) < « «

0.31iln(nt+ 10»)-r0.54nn(2nt-{ 17^ r(2)

(k, 0: 0.4

k^ = ~" 0.3

Kine graphische Darstellung des theoretisch gewonnenen Zusammenhanges
Yon Luftdruckperiode und Windperiode ist auoh f&r diesen besonderen Fall,

sowohl für die ganztägige wie für die halbtägige Periode für lC| » 0 und

kl = y gegeben. Die Reibung verursacht dabei eine Phasoiverschiebung. Hier

tiiUuugHbericUU; der K. Akadeiuiu der Wisaenorhaften in Wien, Marz 18^, April 1892,

Januar 1893 und Dezember 1893.
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sei die Darstellung für die lialbtä<,M^e Pei'iude und k, = " wiedergegeben (Fig, 3).

Die Kurve stellt den Gang des Luftdruckes, soweit er einer halbtägigen Periodizität

unterliegt, dar. Die Windpftile sind dahin gesetst, wo der durch den Buchstaben

Fig. 3.

gekennzeichnete Wind sein Maximum erreielil. Ein Vergleich mit P'ig. 2, S. 174
zeigt, daß der Zusammenhang im Gange der lialbtägigen Luftdruckperiode und
d€r Windperiode hier derselbe ist wie dort. Hey.

Ke Strömungen und die Temperaturverhältnisse des Stillen Ozeans

nördlich von 40' N-Br. einschließlich des Bering -Meeres.

Von Hniiio Si'liulz.

(Hierzu Tafel 15.)

I. BiaMtaaf.

1. Hlsterlsdie Entwlf^elnng der Kenntnis.

Die durch den regelmäßigen Nordostpassat in Bewegung gesetzten Wasser-
masson des Atlantischen und Stillen Ozeans gelangen Isings der Ostküste von Nord-
umerika und Asien durch die ihnen mitgeteilte Bewegungsenergie, selbst gegen
widrige Winde wie den winterlichen NW-Monsun an der asiatischen Küste, in höhere
Breiten, wo ihre Bewegung nördlich 40^ N-Br. neuen Antrieb erhält durch die

dort vorwiegenden W- und S\V-Winde. Strömungen, die ihr Bestehen räumlich
weit entfernt wirkenden Kräften verdanken, gehen so in Wasserbewegungen über,

die unmittelbare Wirkungen der auf dem Meere herrschenden Winde «SirsteUen.

Während aber auf dem Atlantiachwi Ozean infolge der breiten Verbindung
mit dem Nordpolarbeckcn die nordatlantische Zyklone das ganze Jahr besteht

und dadurch wesentliche jahreszeitliche Schwankungen der Strömungen sich

nicht ausbilden können, tritt auf dem Nordpaxifischen OsMn infolge seiner Ab-
geschlossenheit nadi Norden und seiner T.nge :ni der Ostseite der größten Länder-
masae der Erde der EinfluU der ihn begrenzenden Kontinente weit mehr hervor.

Jahreszeitliche Änderungen der Winde über dem Bering-Meere sowie dem größten
Teile des Ozeans nördlich 40^ N-Br. und dadurch bedingte Stromänderungen sind
die Folge.

Diese Veränderlichkeit der Wasserbewegungen dürfte neben der Ab-
gelegenheit des Gebietes die wesentlichste Ursache sein, weshalb unsere Kenntnis
der hydrographischen Verhältnisse jener Gtogend sich so langsam entwickelt hat
und sich noch heute verschiedene Ansichten gegenüberstehen.

Die warme Strömung an der üstküste Japans ist ausgeprägt genug, daß
sie schon 1648 Vries*) und auch spiterm Seefahrern*) leicht auffallen konnte.
Oer Ozean nördlich 40^ K-Br. wurde erst erheblich später, zuerst 1741 von

') Werken van het Koiiinkiijk Iimtiluut vdor Tiuil-. l.atid-on VolkcnkiiiKlr cic. Twectlc .Aiilft'linj;.

Reize van Maaricii Grrritsz Vrics in KiC!. .Viiistfriiain 1>>">S. S. L'sr.

-) W. R. Brouehton, A voyuge of discovery to the North Pacific Ocemi ITÜO— ITÜÖ.
London 1801. H. 249 ff.

A. .T. V. Krusf n-^t<rn . Tieiso nm die Welt auf den Schiffen »KadeshdR« und »Newa«,
ft. Petersbur»; 1810. Ill.T. il. S l'Iü ff.

Xarrative of thc KAiM-ilitinii of an .\incri< an Siiiadron to thi; Oiiiia S as qnd JajMD by
M. L'. Perry, compiled by Francis L. Han ks. New York 185<i. Appeiulis S. (»Ul ff.
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Beriiit^, ilmcfKjuert. ') Ihm sowie den folgenden Entdeckungsreisenden-) gelang

es nicht, zu einer klaren Auffassung der Strömungen zu kommen. Heinrich
Berghans scheint der erste gewesen so sein, der auf seiner Stromkarte eine

Osttrift auf dem nördlichen Ozean andeutete,-'') die Findlay 1853 bestimmter
vertrat und als Teil eines im Sfülen Ozean in gleicherweise wie im Atlantischen

ausgebildeten Stromkreises darstellte.^) Maury^) nahm die japanische Strömung
nur bis 165^ 0-Lg. an, fGr den ganzen Osten des nördlichen Oseans dagegen
vom Bering-Meer und dem Alaska-Golf ausgehende Südströmung. Alle späteren
Hydrographen ' ) folgen Findlays Darstellung. Ungefähr gleichzeitig") kam man
zu der Erkenntnis einer Teilung der Osttrift an der Westküste Nordamerikas in

die Kalifornische und Alaska-Strömung. Die letztere wurde 1867 von G. Davi dson^
genauer beschriehen und später von W.H. Dali") benannt. Doch sind über die

Strömungen des Alaska-(J(»lfes die Meinungen heute noch geteilt. Der Darstellung
der Deutsclien Seewarte folgt Davidson, auf den Pilot Charts for the North
Pacific Ooean (Washington) wird dagegen fSr die Wintermonate eine gerade ent-

gegengesetzt gerichtete Strömung angenommen.
Die Verhältnisse der Knlifr)rnischen Strömung sind erst in jiingster Zeit

durch Thorade^') geklärt worden.
Der wachsende Verkehr der russischen und deutschen Schiffe vor allem

in den ostasiatischen Ilandmeeren lieferte Beobachtungen für die Arbeiten von
Leopold v. Schrenck^^^) und Schott'*) Doch konnte darin der Ozean nördlich

\V. steiler« Beue von Kamtschatka nach Amerika mit dem Oommandenr-Capitin
Bering, ät. i'etenbmje 1793.

*) J. Cook nnd J. KInp, A vovime »o the Ftuific Ocenn etc. 1776—1790. London 1784.

II. vol., S. 2.-.:! ff.

Martin f^inicr. IU-Lm- nach den iiöriUidteii (.fcgemlcii vom riiiwiwhcii .\»ieii uhw. uiiier

Joseph Billinjis i:s.--17SM. Weimiir 1803. 8. Iö6ff.
A. J. V. Krusenstern, a. a. O.
». Makarof f , Le Vitiaz ot 1*0«!^ Fteifiqne. 8t. P^tcraboni^ 1894. 8. 228 ff.

Otto V. Kntzcbii(<. Kcise um .Ii.- Wrlt 1H23— 182G. Weimar 1830. ILM., S. 1 ff., löff.

F. W. IJfcilit'v , Narrntivf of a \M\,ijrc to the Piu-ific ( »ot-aii L't<\ IS25— 182s. LonHon IS-^l.

Vol. II. Apjieiidix S. :«)!».

Fredt'^rif Lutk^, Voyage autuur du tuuiule eic. Ib2b— 182». Paris lt£)5. Partie Hi«U>riuue.
Tome I, S. ii: ff.; Tome II, 8. IW ff.

M. de I^CHHcpH, Voyiiiee d<> Tjip'n»nso Ptw\< ISIll. S. 2'.t9 ff.

Vovajr»' jintonr du mondc mr la fn'-gaU- I>a \'<'iiii« ttniniiand»V par l ilii Pi-tit TLonars
183e-.lH:!!t. raris l.vil. I*hyfi<l»e, pur V. de IWsjin, Tonic IV, KiirU- zu S. :m; Tome V, S m.

Bert hold .Seemann, Narnitive of «he vovage of H. M. S. »Herald- during the vea»
1845— linder the eoniinand of H. Kellet. Loiidön 1853. Vol. 11. .\ppcndix S. 290.

*) H. Rcr^ühaus, Physikalischer Atlas, I. Anfl. ( Jotha 1S4.'). 2. Ahteilung, Hj-drojsxaphie. Tafel 4.

*) A. (i. Findlav, Oceanic ctirrente etc. Juurn. of the ItojaJ Googr. Soc. London 18i)3.

XXIII vol. Karte zu s. 21H. 8.229ff. Im Auttnge in: A. Petermann, Der Onfie Oann. Pet.

(Jeogr. Mitt. 1857, S. Ai f.

M. F. Maury , Die phyBische Ueogranhie des Meeres. Deutsch beaibeitct von Dr. C. Böttgor.
I^puK 185G. 8. 130 f. u. Karte.

— — . Explanations and Sailing I)ire<'tioi>!< to nceompanv the Wind and CUlcnt
Charts. Wasliitifiton is'^ I'I^il.' XIV

'
I \. H. Becher, .Navigation of the l'aiifii' Deean, Ixjiidou IHüü. nT f.

( "h. Ph. de Kerhallet, (.Jeneral exaniination of the Pacifie Ooean. W a.>hington 1869.

Wind anil C'urrcnt Charts for the Pacific. AtUntic and Indian Ooeans. Ujdroraaphic Office.

London 1872.
(!c(irj;e I )a v i d .-^ o ii .

( 'oa.st Pilot of Alaska. Washiiinloii ISGO. S. 62 t
.1. \V. .Milier, The Xavipition of the Pacifie Oecan. Washington 1875.
P. Hoffmann, Zur Mtihanik der Meeresströmungen. Berlin 1884. S. 82.

A. (i. Findlay, Dircctoiy for the Navigation of the North Padfio Ooean, III. Aufl.
London IH86. 8. 1212 f. ^

") H. Thorade, ÜW die Kalifoniiwhe Mecros-stnuiiung. .Vnn. d. Hydr. usw. 1901». S 18
"1 Heix)rt of the V. S. ( "oasl .<urvev diiring the vear lSti7. \Vnshington 18HS». Appendix

N'r. 18, S. 20.>.

^> Report of the U. 6. Uoaat burvey üuriog the year 1872. Washington 1875. S. 187.
>o) Dentsehe Seewarte. Atks des Stillen Oaeans. Hamburg 189B. Tafel 3 und 4.

»Ö H. Thorade. T'her die Kalifornisehe MeensstrOmung. Ann. d. Hjdr. «BW. 1909, 8. 17ffn
f. 63 ff. (aneh DiHseriation. tiüttiiigen r.H'lh.

Leopold V. Srhreiick, Htr.miiiim-vrrhältnigse im Ochotskischei) und .lapani.sdM» Meere in

M«'iiioiro< de l'Aead. luip. des äcienees de öt. l'etcrsbonig. 86rie 7. Tome 21, Nr. 3. 6t. P^tetÄomfg 1873.

(t. 8chotl, Oberflächentempraaturen und Stiömungen der Ostasiatisehen Gewisser in Ans
dem Archiv der Sccirarte, XIV, 3, IS!)I.
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4<PNoBr. nur wenig befrAcksichtigt werden. Eingehender behandelte Makaroff^)
von diesem Gebiete die Xälie der Kurilen auf Grund einer Sammlung allos ihm
zujjänglichen Materials an Wasserteniperaturbeobachtungen. Diese lieferte auch
eine wesentliche Grundlage für die Kenntnis der Strömungen im Bering-Meer, über
die entgegengeeetxte Anschauungen herrschen. Die älteren Hydrographen von
Maury an unterschieden an dei* Osfküste Knnitschntkai< eine Südströiiiiinju:, weiter

östlich zwischen Bering-Insel und den westlichen Aleuten die vom Kuro Shio

nach Norden abzweigende Kamtschatka-Strömung, während sie im östlichen

Bering-Meer den nach Sflden setzenden Bering^trom annahmen. Demgegenüber
kam Dali-) zur Ansicht, daß eine allgemeine Südstromung im Bering -Meer
herrschend ist. Ihr widersprechen aber neuere Beobachtungen ') und die von
Makaroff gesammelten Temperaturen, die auf eine Nordtrift im Sommer ge-

deutet wurden.^) Neuerdings suchte Simonsen^) aus deutschen Schi^beob-
achtungen im Bering-Meer dagegen für den Sommer wieder eine ausgesprochene
Südbewegung des Wassers zu folgern.

D^ Zweck der folgenden Arbeit ist, auf Grund der deutschen Schiffs-

beobachtungen in jener Gegend und des in der Literatur verstreuten Materials

eine Klärung der widersprechenden Ansichten zu erzielen und eine zusammen-
hängende Darstellung der Strömungs- und Teniperatui'verhäitnisse zu geben.

2. Methode der feigenden Untwsnehnng.

Erst um 1898 ist ein etwas regerer Verkehr von deutschen Segelsohitten

im nordlichen Stillen Ozean entstanden. Die Fahrten 1872 bis 1898 lieferten nur
7*/j aller dort angestellten deutschen Bcobachtuntrcn.

Es fuhren die Segler entweder mit deutschen Kalisalzen, englischen Kohlen
oder Petroleum ans den Vereinigten Staaten nach Japan, querten meist mit Ballast

don nördlichen Stillen Ozean und kehrten nach etwa einjähriger Abwesenheit
mit Weizen oder Holz von der Westküste Nordamerikas nach Europa zurück.

Von Seglern kommen außer den zwischen der Ost- und Westküste verkehrenden
noch die von Ottasien nach den Salpeterhifen in Chile bestimmten in Betracht.

Dio?(' fahren im Winter zur Zeit des ausgebildeten NO-Monsuns durch den Indi-

schen Ozean und südlich um Australien herum nach Südamerika, wählen aber
im Sommer einen nördlicheren quer über den Ozean bis zur Ostseite der
RoBbreitenantis;fklone, um dort duroh die NW-Winde nach SOden zu gelangen.®)

Erst mit dem Jahre 1904 beginnt hier der deutsche Dainpferverkehr, und
zwar fast ausschließlich von der Hamburg-Amerika Linie. Während die Segler
die jeweils günstigsten Wege in dem Streifen 40° bis 50° N-Br. benutzten, und
svar nördlich 40° N-Br. wegen der südlich davon zn erwartenden unbestimmten
und schwachen Winde der Roßbreif enanti/yklone, suchten die Dampfer möglichst

dem größten Kreise zwischen Porthnid und Jokohama zu folgen. Da dieser aber
über Land, über die mittleren Aleuten hinweggeht,') fähren die Dampfschiffswege
dicht südlich dieser Inseln und von 1907 an auch nördlich vorbei.**) Siehe Fig. S. 180.

Die Beobachtungen auf letzteren Fahrten, von denen neun vorliegen, sind
für die Kenntnis der Verhältnisse im Bering-Meero besonders wichtig, vor allem
im Winter, wo jedes andere Material fehlt. Da die Dampfer jetzt von dem Ver-
kdir über den nördlichen Stillen Ozean zurückgezogen sind, nachdem die Segel-

sehiflahrt dort schon seit 1906 ganz aufgehört hat, ist in der nächsten Zeit kein

>) 8. Makaroff, Le Vitiaz et l'Oc^n Paciftque. 8t. F^lerebourg 1894.
*) W. II Dali. Hvlirfileirio des Dori hl'-Meeres und der benachbarten (.JewSs^er. l*it. ( !evij?r.

Min 1881. S. :ir,l ff.; S, H:Hf. (auch in ('oasl' aiid Ocodetic Survev, I{e|M)rt INS«). Wa-nhiiigton 1HS2.

AnwKlix ir,. riate 81).

F. Uegemann, Das Em und diu btrüiuiingsvcrbältnitfittc dcK BeriiiK-Mocres usw. Ann. d.

Hfdr. mm. 1800. B. 427.
) Deutsche Seewarte. Atla- <les Stillen Ozeans. Hnmburp 1H96. T*M 4.

- . Sfjrelhaiullmch de»» Sülle» Uzeuiis. Hamburg ItSO?. S. 48.

) A. Simon.xen, Danipfenreiien von Pordand {Ongpa) und Seattle nach Jokobama usw.
Aon. d. Ujdr. usw. 1909, 363.

*) Segdhandbnch d. Stillen Oseans 8. 850 ff.

^ E. Knipping. Die Dampfer^-ege xwiachetiJokoluuna und Fortland. Aon.d. Hydr. lfl07.S.55.

"l \. Siiuoiiseii. u. «. O. S. 3r)7 ff.
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Zuwachs von deutschem Material zu erwarten, eine Bearbeitung jetxt nach den
bisher angestellten Beobachtungen also besonders berechtigt.

Es wurden insgesamt 141 Schiffstagebücher von Seglern und 39 von Dampfern
aus dem Zeitraum 1872 bis 1910 benutzt. In ihnen sind xnsammen die Beob-
achtungen von 218 Fahrten enthalten, von denen 152 von West nach Ost, 34 von
Ost nach West quer üIxt den Ozean ^^inpen, die übri<jen entweder von Honolola
nach der Westküste Nordamerikas oder von Ostasien nach Südamerika.

Auf die meteorologischen Quartale verteilen sich die Beobachtungen nicht
gleichmäßig. Von 8844 Bcobachtungstagen fiden auf den Winter 17.4 Frfihling
22.6 %, Sommer 27.7 %, Herbst 32.:? "/„.

Außer diesen Beobachtungen auf deutschen Schiffen lieferte die reichhaltige

von Makaroff ^) angestellte Sammlung seiner eigenen Wassertemperatnrbeobaoh-
tnngen wie der zugänglichen ÜMkheren reiches Material. Insgesumt 7138 Tempe-
raturangabon konnten entnommen werden, und zwar besonders für den westlichen

Teil des Ozeans und des Bering-Meeres. Für die Osthälfte des letzteren wie auch
für den Alaska-Golf lieferten die Beobaohtungen an Bord des »Albatrofic*) wert-
ToUe Ergänzungen mit 1200 Luft- und 1494 Wassertemperatnren wie 104 Strom>
angaben.

iM^hifTHweKe Uber den Stillen Uzeuii iiifrdlirh 40^ N-Ur.

1 Miillonr Sej^elschiffawfju.

II Dmnpferweg südlich der Alentoi.

III Dampferw^ n(Si:dlich der Aleulen.

Außerdem wurden noch die Lufttem])eraturbeobachtungen im Bering-Meere
von 10 russischen Krio'rssehiffen, ') deren Fahrten sich auf die Zeit von 1817 bis
1H77 verteilen, zur Ergänzung herangezogen.

Von den in den Schiffetagebüch^m vorhandenen Aufieichnangen jeder
Wache wurden benutzt die Angaben über Wind und Strömungen sowie die nach
ganzen Fahrenheit-, meist aber nach Zehntel ('elsiusgraden angegebenen Luft-
und Wasserteniperaturen. Die Suranilung des Materials erfolgte in Tabellen für
Jeden Monat getrennt, und zwar in Anbetraeht der Spärlichkeit der Beobaditungmi
aittf dem offenen Ozean naeli Zweigradfeldern. Nur in der Nähe der Aleuten,
nördlich 50° N-Br. und westiieli IHO W-T.{j:., wurden die Wassertempcraturbcob-
achtungen nach Eiugradfeldern zusauimengefaßt. Östlich der Kurilen, wo der
Oya Shio nnd Kuro Shio im Laufe desJahres in der Herrschaft abweehseho, reioben

M a. B. O.
') KeiKirt.s (i|K>u the voric of the U. 8. Flah CommiMioii Steamer »AUntrofi« for the yttn

l.SSa bis 1905. Wasbioetoo.
') Peterebnrg. MarineministGrinm. McteomloKiM-hr ItfHihiirhtunßcn auf d«i Btuxlreiaeo der

S hiffc: Katiitschatka. < )tkriilijc, lilufronainereiiiiy, .Apoll, Lado^'u. Kicißer, Krotkiy Genjilwill, Molifere
und des von (>nu/.ew ili h belohlijften. St. Pßtereburg, IHl.i bin ISKJ.

^ od by Google



Selinlz, B.: Di» StrttiDungea und die Temperaturverhältnisw des Stillen OzeHn« luw. im

die vorhandenen Beobachtungen nicht aus, um die Grenze zwischen beiden Strö-
mungen in den Mittelwerten von Zwei- oder Eintrradfeldern liervortreten zu
lassen. Jedoch durch Eintragung der Wassertemperuturen iüi- dus Uebiet west«
lieh 160^ O-Lg. am Orte der Beobachtung auf 13 Merkatorkarten im Aquatorial-
maßstabe 1:7 000 000 und Verbindung der einzelnen Bcohnchtungen eines jeden

Schiffes durch Linien miteinander konnten Temperatursprünge auf einer Fahrt
leicht lokalisiert und die Grenze zwischen kalter und warmer Strömung bestimmt
werden.

Für das Bering-Meer wurden, da Makaroffs Sammlung naeh Fingrad-
feldern die Hauptquelle bildete, die übrigen, vor allem amerikanischen Zahlen in

Tabellen ebenfalls nach Eingradfeldern mit den russischen vereinigt.

Nach beendeter Sammlung aller Beobachtungen wurden für die einzelnen
Zwei- bzw. Eingradfelder die Mittelteniperatui-en des Oherfläehenwassers berech-

net und auf Monatskarten in Merkatorprojektion im Aquatorialmaüstab 1 : 28 000 000
eingetragen und außerdem bei jedem Iffittel des offenen Oxeans die Zahl der zu-

gmnde liegenden Beobachtungen und der passierenden Seiiiffe angegeben, um
damit beim Zeichnen der Isothermen ein Maß für die Zuverlässigkeit der Mittel

zu haben.
Da sich die Beobachtungen, wie erwähnt, nicht gleichmäßig auf das Jahr

verteilen (November bis Januar mit je 5.4% Stehen z. B. dem Juli mit 11.1 "/o
und Sejtff niber mit 16.2 'Yo aller Beobaehtungcn gegenüber), wurden die einzelnen

Monate miteinander in Beziehung gebracht durch fünf Isoplethendiagramme für

den 42., 44., . . . 60.® N-Br., zu denen die mittleren Monatstemperaturen von etwa
80 Punkten des Ozeans benutzt wur<len. Aua den fertigen Diagrammen ließen
sich für die Sehnittpunkte des l)etr. Parallels mit jedem 10. Meridian die Tempe-
raturen interpolieren und nach ihrer Eintragung in die Monatskarten unter Be-
rücksichtigung der ursprünglichen Mittel der B^bachtungen dann endgültig die

Isothermen zeichnen.

Neben diesem Ausgleich der Unregelmäßigkeit in der Verteilung der Be-

ubachtungen lieferten die Diagramme ein übersichtliches Bild über die jahres-

aeitlichen Änderungen der Wärmeverteilung und dadurch besonders in der West-
hälfte des Ozeans einen Anhalt über den Wechsel der Strömungen. Unklar war
auf dem O/.ean vor allem das Bestehen der Alaska-Strömung und das Verhalten

des Kuro Shio im Westen unseres Gebietes sowie die Entwicklung und das Zu-
rückweichen des Oya Shio. Da wir es hier aber mit Strömungen von annähernd
meridionaler Richtung zu tun hn])en, wird durch sie Wasser in höhere bzw.
niedrigere Breiten gebracht, was sieh in der Beeinflussung der Isothermen zeigt.

Deren Verlauf ist also für die Feststellung solcher Wasserbewegungen ganz be-

sonders geeignet, und es lassen sich mit Hilfe der Wärmeverteilung Einzelheiten

der Strömungen feststellen, die sonst entgangen wären, weil Strombeobachtungen
vollständig fehlen oder doch nicdit zahlreich genug vorhanden sind, um bei

weniger ausgesprochenen Verhältnissen den mittleren Zustand unzweideutig er-

kennen zu lassen.

Für den Nachweis der west-östlirli gerichteten Strömungen quer über den

Ozean lagen vor allem die Beobachtungen über Stromversetzungen vor. Vielfach

waren in den Schiffstagebüchern wohl beide sich aus der astronomischen Orts-

bestimmung wie der Loggerechnung ergebenden Positionen, aber nicht die Strom-
versetzungon angegeben. In soldien Fällen wurden diese nachträglieh berechnet.

W^en der mannigfachen Fehler, weiche durch Ungenauigkeiten beider Ortsbe-

stimmungen auf See sowie durch die Abtrift durch den Wind bedingt sind,

wurden Versetzungen unter 6 Seemeilen im Etmal als kein Strom angesehen.
Ganz unberücksichtigt wurden sie gelassen, wenn wegen unklaren Wetters an einem
Mittag keine astronomischen Beobachtungen angestellt werden konnten, und so

die am nächsten Tage oder vielleicht noch später berechnete Versetzung für
mehr als 24 Stunden galt

Da die Eintragung aller einzelnen Versetzungen auf 12 Monatskarten und
sogar auf 4 Vierteljahrskarten keine rechte Übersicht über die vorhandenen
Strömungen gestattete, wurden die Versetzungen größerer Gebiete zusammenge-
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fiiHf lind die prozentisohe Häufifjkeit der einzelnen Richtungen berechnet. Es
ließen sich auf diese Weise die Hauptzüge der Strömungen wohl sehr gut er-

kennen, zur Feststellung der Einzelheiten aber lieferte die Wärmeverteilung ein

viel exakteres Mittel.

Für das Bering-Meer mußton die Angaben über die Strömungen im Sommer
im wet^entlichen der an Ort und Stelle näher angegebenen Literatur entnommen
werden.

Wie eingangs erwähnt wurde, sind die Strömungen nördlich 40° N-Br.
ungemein abhängig von den jeweiligen Windverhältnissen. Da über die.'se keine

sich auf ausgedehntes Material stützenden Angaben für die einzelnen Monate
vorhanden sind, erwies es sich als notwendig, die Untersucbung auch auf die

Winde auszudehnen. Eine Bearbtitung nach Zweigradfeldern, soweit die Wind*
beobaohf iingen aus den Journalen zusammengefalU wurden, verbot sich wegen der

geringen Anzahl von Beobachtungen, die auf ein Feld fallen. Sie reicht bei

weitem nicht ans, um zufällige abnorme Wlndverhfiltnisse, die z, B. durch ein

nördlich oder südlich vorbcieilendes Minimum bedingt sind, auszugleichen und
einigermalien die mittleren Verhältnisse darzustellen. Doch auch eine Bearbei-

tung nach Fünfgradfeldern war nicht angängig. Die Segelschiffe wählen ihren

Kurs von der Qstküste Asiens nach Nordamerika von 170^ O-Lg. bis zur Kflste

gewöhnlich zwischen 44° bis 49 N-Br. Durch beständige .starke Sftdwinde werden
sie aus ihrem Kurs nach Nordt-n gedrängt, durch Nordwinde dagegen nach Süden
Es findet demnach, worauf Meinardus') aufmerksam machte, eine Auslese der

Windrichtungen statt, so daB in den nordlichen Gebieten die Sud-, in den südlichen
die Nordwinde in unnatürlicher Weise überwiegen, wie es die folgende Tabelle

deutlich erkennen läßt, und zwar namentlidi in denZonen44°bis46'^, 46°bis48^ N-Br.

Prozentische Windhäufigkeit von Dezember bis Februar von 150^ bis 170^ W-Lg.

Anzahl der

Beobairhtiingeii
BkvitenzoDc N SO 0 S sw ! w

72 48^ -j;. (i 29 37 25 - 3

87 46°—« r-

4 10 14 15 ai :) 10 lU

2(J8 44«—46 23 32 10 12 6 :i 12 20

164 42°—44" 17 10 10 10 12 :> 17

"

17 2

Um diese ans der Art der Sammlung des Materials entstehenden Unter-
schiede möglichst auszugleichen, wurden die Windbeobachtnngen in Zehngradfelder
(h'r Zone 10 bi.-^ 50 N-Bi*. zusammengefaßt. Die Beobnchtiingen nördlich 50 X-T'r..

die selten über 53 N-Br. hinausgingen, mußten dabei allerdings für sich gelassen

werden; auf sie trifft obiger Einwand aber viel weniger zu, da sie ausschlieBlich

von Dampfern gesammelt wurden, deren Route in geringerem Mafia vom Wind
bestimmt wird.

Von den Zelingradfeldern wurden einige, die ähnliche Wiudvcrbältni.sse

aufweisen,') vereinigt, um durch die größere Beobachtungszahl die jahreszeitlichen

Änderungen besser hervortreten zu lassen.

Für die asiatischen Landstationen liefern die russischen^) und japanischen^)
Veröffentlichungeu hinreichendes Material.

Spärlicher sind die Angaben für die amerikanischen Kflstenstationen.')

Auch fOr das Bering-Meer selbst sind einige Zahlen vorhanden.^

') W. Mcinar«Ius, Über die Methoden zur Venubdtaog von meteorokgiflcheu BeobarhtoiigMi
EUr J<ee. Ztn lirft. d. (Jes. f. Knik.U-. Hi rlin IMM. XXIX. 8.97.

3j V}?]. Alias dl» fjiillwi Ozeuns. Tutel Je.

AoiinK> ili- rOlwerratoire phygloue ceniml ls77 W« ItKT. &?t. lYtei^lwiirj:.

*\ Anniiai licport of the Central Metei)n»la);i(-ul Observatory of .lapan liK;3 bis 1907. Tukio.
') .Inn Krt'mar. Zum Klima von Sitka. Meteor. Ztwh. 1908. 318 ff.

i:< ;. i t I.II th*< it iitific TcsulUi of the voyngc of H. 51. 8. «C^ialknger». Fbynes md
L'Ueiniht tA v..i. II. Is'.t.-) S. UM.

Moiillily W t alh. i liovicw IIKM). April.

') J. Pagu, Icc atid Ico movements iu Bering .'?ca. Waablugtoo 1900. ü. 7.

l'ilot Charts for the Xorth Farific Ocean. Waahiiißtoa.
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Die nach der 38-6lrichigen Windrose angegebenen Winde vom Ozean so-

wie Yon einigen Stationen wurden auf 16 Richtungen redusiert nach der Formel:^)

„ II . ntio , n . nnv
n 4 no II ^ nw

Ffkr Winter und äuuimer, welclie die ausgeprägtesten Windveriiältnisse

zeigen, wurden Vierteljahrskarten der Winde gezeichnet. Die für die einzelnen
Felder auf dem Ozean oder für Küstmistationon berechneten proientisohen Wind-
häufigkeiten sind auf zwei Karten dei- Tafel 15 durch Windsterne wiedergegeben
und die vorwiegenden Winde im ganzen Gebiete durch Pfeile angedeutet.

Um den Einfluß der Wind- und StrömungsverhSltnisse auf das Klima zu
erkennen, mußten, da In der Literatur keine gleichinüMig reduzierten Zahlen für

die Lufttemperaturen vorhanden sind, Mittel für Orte der West- und Ostküste
de» Ozeans neu lierechnet werden.

Die den vorsohiedenen Quellen^ entnommenen Werte wurden, um ihre

Vergleiohbarkeit zu enndgliohen, reduziert:

1. Auf wahre Ta^esinittol. Die Teni]Hiaturmittel der russischen

Stationen, die aus drei Beobachtungen am Tage, um 7'.' V, 1'.' N, 9'J N, abgeleitet

sind, wurden mit Hilfe der Tabellen von Wild') reduziert. Die Werte von
Hakodate^ Nemuro, Sapporo sind aus täglich 24 stundlichen Beobachtungen ab-

jreleitet, stelh'n n]«) ohne weiteres wahre Mittel dar, die der übrigren japanischen

Stationen auch annähernd, da sie sich auf täglich 6 Beobachtungen mit vier-

stündigen Intervallen stutzen. Es wurde bei ihnen keine Korrektion angebracht.^)

Für die Statit)nen an der amerikanischen Küste lieferte bis 48** N-Br. Bigelow**)
die erforderlichen Korrektionen für die nach der Formel

MitU. Max. -r Miltl. Miti.

gebildeten Mittel. Nördlich 4H N-Br. sind aus Man^nd an stündlichen und E.xtrem-

beobachtungen während gleicher Zeiträume keine Beziehungen zwischen beiden

Mitteln bekannt. Es wurde für dieses Gebiet unter Berücksichtigung der südlieh

48 ^ N-Br. an der Küste geltenden Korrektionen — 0.3 ^G^) als wahrscheinlichster

Wert angenommen.

2. Auf den Meeresspiegel. Korrektion ist gleich -j- Ü.5 C für lUÜ m
Meereshöhe.^

3. Auf die gleiche Periode 1896 bis 1906. Die Beobachtungen von 13
anierikaiiisehen und 18 asiatischen Stationen licfei-len entweder direkt Mittel für

diese zehnjährige I'eriode oder ließen sich darauf reduzieren nach der von Hann'')
angegebenen Methode.

') H M cy IT, Ahlriiuiiic /in IViiilK iliiiiiz mt ii-orologischt f nicht iiiijrcii usw. IUtüii IS'.U . S. 1 1 f>

2) AniiuleH «Ii- ]'( »Iwcrviituin- |»livsi<]Uf trniral. PubluV-s piir M. Jtvkatohcw. Aiiik'c 1.S1>.j

ii 1906. tft. F^i>Ik>iitk.

Annual Bqwrtof the CentralMrteorolcuncail Obüervatoir of Japaii. Tdcio, J«hiniigläOU--1005.
C. >4. Department of Afnioulttire. f\v<«Aw Biiraui.) Rppoft of the Chief of the Weather

Bureau W:i>hii,irt()ii, .Tulin-nn- IV.M ]!)07.

l)ei»ariint'iit ot Maiiin' uiul Kishcncn. Oiiawa. lU'|)Ori oi ihu MeUxirologioal .Smite ol

Canada, Jahrj^an},' 189Ö— 1905.

Monthlf Weather Review XXVIi. i:>7 f.

Meteorol. Ztscbr. 1008. H. 315.

Hydrc^'raphische Dcnksthiiften X.XXI. Si. IMci-sluir;; VMK Anhang S. fl LT)

AJfretI Ii. IJrooks, TIk' ( ftii)inii>li\ uiul (ittilnuv nf Alaska. Waifhiiigloii ISXJti

S. 142 f. r. S. tuo\. Siirvev. l'iofi-ssioiial Paper Nr. l.'i

Wild. Die Temjperaturverhiiltnis^cde» Butviischen Kciclies. ril. i'eterbburg lb77.

*) V|d. J. Hann. Ober die Temperatur- und HepenvcrhiUnkw der Japanischen Inseln, llet.

(itogr, Miit ISk^ s ?»m
'•) r. S. Di juirliiifiil 1)1 A>.'rii-iilliiif. \\\;iili- r Iiiiri-:m Bull. S. .\i>ril i'.HKt. Kra n W H. Bigelow,

Report on ilie Tem|)cratnrcH and \'a]Kiiir 'li ii>ii>iis dt thr \' S. \\ ashinu'ton

") DieiiC Zahl verdanke ich oiuer frciuidlicbcn Mitteilung vou llofrat v. Hann.
•) J. Hann, liehrbuch der MeteordoKie. 1001. S. 13Ü.

.T. Hann. a. n. O. P. .M. 1888. tf. 290. !>ovie Hann, Handbuch der Klimatologle I. lid.

3. .\afl. Stuttgart liMiS. S. :{9 ff.
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n. Di« WlndYartoUnng im Bereiche des nördliohen BtttlMt
(Vgl. Tabollen I uiul II. S. 189 u. 190.^

1. Wint«'!' (Dezenibor bin Febrnnr). Y<z\. Taf. 15.

Über den beiden Kontinenten im Osten und Westen unseres Gebietes lagern

infolge der winterlichen Abkühlung Antizyklonen, von denen die asiatische am
stärksten ausgeprägt ist. Nördlich der Bering-Straße sind sie durch einen

niedrigen Rücken hohen Drucks verbunden, die arktisclie Windscheide, welche

die atlantische und pazifische Windregion voneinander trennend in dieser Jahres-

zeit am weitesten naoh dem Stillen Ozean zu geruckt ist.^) Im Sfiden stellt das
Roßbreitenmaxiniuni eine Vereinigung der beiden kontinentalen Hochdruckgebiete
her.-) Zwischen 20^ und 40^ N-Br. zweigt es von der amerikanischen Antizyklone

ab und hat seinen Kern zwischen 30^ bis 40° N-Br. und 13ü bis 140^ W-Lg.' Nach
Westen zu yerschmSlert nnd yerflacht ee sich, bis es von 165°0-Lg. an wieder
snnimmt und schließlich in die asiatische Antizyklone ühergeht.

Inmitten dieser Gebiete hohen Drucks lagert das Luftdruckminimum über
den AleUten.

Diese Luftdruokrerteilnng bedingt die Winde auf dem nördlichen Ozean,

nnd die Beständigkeit der Ausbildung der Aktionszentren während des Winters
bewirkt, daß die Windvorhältnisse diese ganze Jahreszeit hindurch im wesent-

lichen den gleichen Charakter zeigen. Es seien deshalb alle drei Monate za-

sammen behandelt.

Aus den umgebenden Gebieten höheren Drucks bewegt sich die Luft in

der Richtung gegen den T'hrzeiger dem norrl pazifischen Minimum zu. Die sehr

beständigen West- bis Nordwinde an den Küsten des Ochotskischen Meeres ge-

langen als ebensolohe auf den Ozean (vgl. Tabelle).

WlaihialBfedt m der uMSaAat KBite Im Winter ifinmAm Us WtUm»^

N-Br. N ! NO
i

o so
I

I

S 8W
I
W NW »Ol

(Jijitriiisk

( kbut^k
Nikolajewsk

Shoiut

Oma

62° 2' 100° 4o'

21' 14:i-' 17'

•>:! • 8' 14U° 45'

450 14' 1 147« 51'

400—50» '1 50«»—1600

30 ao 2 1 1 ! 1 9 1:

fi 2 1 1 1.-. 3

3 1 1 41 20 23
3 14 11

,
6

, 5 [ 20
! 94

36
6 1 7 7 ' 9 6 28 1

Verstärkt durch die vom Roßbreitengürtel verursachte Luftbewegung gehen
die NW-Winde von etwa 165® O-Lg. in Tondegend westliche Winde über. Ostlich

IfiB"" W-Lg., südöstlich und ostlich des Aleulcnniinimums, beginnen SW-, ?- bis

schlieülich Ostwinde zu überwiegen. An der pazifischen Küste Alaskas haben
östliche Winde durchaus die Vorherrschaft.

De«. biaFebr N
j NO 0 > 80 i

1

8 1 8W
1
'W NW 1 StOl

Sitka') 2G 20 26 Ö 4 .{ f. () ]

Für das Bering-Mecr if^t seine Lage an der Xordseite des barometrischen

Minimums und südlich der arktischen Windscheide bestimmend. Nord- und
Nordostwinde herrschen vor. Auf der Tschuktschen-Halbinsel Überwiegen NW-
nnd N-Winde, wie die Beobaditungen in Nowo Mariinsk nnd Pittlekaj*) leigen.

') A. Supaii, Die iirktiw-hc Wimlwlioidf. \\ .M. 1691, !S. 1U2.

F. Nansen, The Norw^ian Nortli l'ohir Kx]>c<litioii. Sdeotific Bemlla, vol.VL H. Mohn,
Mctooiokigy. London 1»Ü5. & 571, auch Plate XI, Xlll.

3) Atlas des Stillen Oseuu, Tafel 18.

Pilot ChariB f«r the North Pflcifie Ooeen. Washington 1910.
Meteorol. Ztschr. 1908, 8. 31 8 ff.

Vgl. auch A. Siipan, Statistik der unteren Luftstrümiuif^cn. Tx'ipzig 1881. S. l'.U.

*) A. £. V. Nordenskjöld, Die wisecnuchafdichen Eigebiusse der Yega-ExpeditioQ. Leipzig

1889. a 393f.
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Dez. bis Febr. N-Br. 1 Lfr.

1

N NO
1
0

1

1

so 8
j

JsW \V NW Hüll

Bering-yieer ')

Nmvo Bfariinsk

1

60O—65° 170O—175°W
640 45/ 1770 53/

Q

r.t /j 1 10

11 5 11

12

4

i

2 3
2 2 16 40

9
9

Es lassen sich demnach fol^rendo Windpebiete unterscheiden:

1. des N- und NW-Mousuns, die asiatische Küste bis zur Tschuktschen-llalb-

insel und den offenen Ozean bis O-Lg. umfassend (vgl. S. 186 u. 187),

2. der vorherrschenden Westwinde, von ISS** 0*Lg. bis 170°W-Lg. und im
Norden l)is 50 X-Br. reichend,

3. der Ostseite des Aleutenuiiniinums mit SW-, S- bis O-Winden,
4. das Bering-Meer mit NO-Winden.

2. Frühjahr (März bi.» Mai).

Das im Winter eingeschränkte und nach Süden gedrängte RoBbreiten-
maximum Tttrlagert während des Frühjahrs seinen Kern allmählich weiter nach
Nordwesten und dehnt seinen Einfluß auf die Windverhältnisse nach Norden aus,

während das Aleutenminimum immer mehr an Tiefe abnimmt und von Juni an
völlig^ verschwindet.^) Dies zusammen mit den über d«n Kontinenten allmählich
verschwindenden Maxiraa und deren Verwandlung in ZyUonen bedingt das all-

mähliche Vordringen der sommerlichen Windverteilunjr von Süden nach Norden,
bis sie im Juni auch nördlich 60^ N-Br. herrschend gewurden ist.

Der Märs steht in unserem ganien Gebiete noeh unter dw Herrschaft der
winterlichen Verhältnisse, allerdings erfahren die sommerlichen Winde schon dne
geringe Zunahme.

Wesentliche Änderungen bringt erst der April. Er ist der Kentormonat
für die WeeÜcflste des Oohotskischen Meeres wie auch ffir den ebenfalls den
Monsunwechsel zeigenden Teil des Großen Ozeans bis IGS'^O-Lg.

Pro/t ntlsfhe Windhaaflfrfceit Im FrlliJalv In

1. NikoUjew«k. f>=-ö3«>8';^ = 140O45'O-L«.;

N NO 0 80 8 8W W jNW 8tUl N NO 0 SO SW W NW 8till

4 7 11 3
1

3 28 \l4 29 i Märe 6 3 U 14 5 7 20 26 2
4 0 19 11 4 21 8 23 April

Mai
:} 2 21 i:> W II IS 19 2

.I-.;.

5 9 23 26 1 2 10 ä I 19 19 n 17 20 1

2. 8hana. tp 45» 14'; .i = 147° 61'0-Ig.

Weiter östlich bis 170^ W-Lg. nehmen die Winde mit südlichen Komponenten
zu. Im Osten zeigt sich der EiiJIuB der sich nach Norden ausdehnenden Anti-

zyklone, indem die NW-Winde im Gebiet 140'^W-Lg. bis zur Küste im April
deutlicli das f ber<rewicht erhalten, ebenso in Sitka dieSO-Winde gegenüber den
nordöstliclien dos Winters.

Prozentisebe Windbüuflifkcit iu 8itlui.^ f =^ oi^ Oi ; ^ — 2C W-Lg.

N
l

1 SO
'

1

B i SW
i

W
\

. NW
1

stm

Mär/ 20
1

1

1

10 6 1-3
1

April 1

1

1) 2:1 /.s /r t
0

Der Mai zeigt weiteres Fortsclireiten der sommerlichen Verhältnisse. Im
Westen überwiegen jetzt die südöstlichen Winde bis 60° N-Br. Nördlich davon
nehmen zwar auf asiatischer wie amerikanischer Seite die südlichen Winde zu,

ohne jedoch die nördlirfien zu verdrängen. Für dieses Gebiet brinfrt erst der
Juni die sommerliche Wiudverteilung, wie aus folgenden Zahlen hervorgeht:

') AbpemcKsen auf den W'indsteriien <l» r Tilot Charts fnr thc North Fndfic OceiUl, Waehuigtoil
Vgl. Pilot Charts for thc North Parific üccan, Waehiiigtuii.

*i Met. ZtMhr. 1906, 8. 318 ff.

Ana. 4. Hjrdr. ntw. ittl, H«ft IV. 2
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ProKirtlMh« WlMlhlHlgk«it Im FflidlpMiMi mf> bis «oX-Br^ \1V> Ur IWOW-I«.*)

XO 80

1

— - —
NW

— -

8tiU

April 54 20

J

IL' f)

Mai 17 12 6
Juni 8 • 88 Ii,

I

16

Auf dem Ozean bis 170° W-Lg. erfahren die südliehen Komponenten weitere

Zunnhnu', 14ö" W-L[^^ bis zur Kflste seigt Bich das schon ffir den April erwShnte
Vorherrschen der NW-Winde.

8. Semner (Juri bis Angnet). Vgl Taf. 16.

Im negensatz /.um Winter sind im Sommer die Kontinente tili' Orto

stärkster Luftauflockerung. Die dortigen Minima zusammen mit dem RoUbreiton-

maximum und dem polwärts lagernden hohen Druckt stellen die Aktionszentreo

der aommerlichen Luftbewegung dar. Die Antizyklone der Roßbreiten hat im

Sommer ihre größte Ausdelmung und nördlichste Lage. Ihr Kern liegt zwischen
3ö^ bis 45^^ N-Br. und 140' bis 155^ W-I^.»)

Wie im Winter ergeben sieh für £e Windverteilung im Laufe des Sonuno«
so unbedeutende und unsichere Untorschiede, daß Juni, JuU, August sich susammen-
fassen lasBon.

Über dem Ozean haben wir im iSiune des Uhrzeigers aus dem Maximom
heranswehende Winde. WestUoh 165° 0>Lg. stehen der Ozean und auch die Kfisten

des Ochotskischen Meeres wie die Westkfiste des Bering-Heeres unter dem
EinOuß von SO-Winden.

Proicatbeh« WiMHiMsUrkeit aa der wii««M»toM Kiltfle In tirauner <JM«i bi» Aagiuit).

N-Br. N NO 0 ?40 8 8W W xw

Kowo Marünsk <Ut> 45' . 1770 53' « 2 14 SB 10 4 H

»

9 9
< iiji).'iii-k lllO- |IK 1:; 14 :\ 1 24 20 1

> 23

r»y- 21' 14:4 17' 14 !) •jr, 12 w 1 i r>

Nikolajewvk 530 8' 140-^ 4.V S 22 27 1 2 H (i 21

4f|0 14' 1470 ör 8 2 JO 6 11 18 3

Ozean 400 big -jfio KüBte bis
1

UV)'-' O-Lg. 1 11 11 23 14 10 Si

Ein Verj^leioh mit den Zahlen des Winters zei<;t, daß alle diese Orte einen

ausgesprochenen Windwechsel vom Winter zum Sommer aufw^eisen, der am besten

herrortritt durch Bildung der Differenxen^) der ProzMitreihen fiir Winter und

Sommer.
Es ergibt sicli folgendes:

DUfereii/.cu der prou'iitiMlicii >Viu«iiiiititlirk*-it4-ii. (Winter iuIuiih tSommcr.)

Doa poaltiT« Zeiehra in folgviider Tibell« btMi»>tit<-t Zimahnie <i<'i iietr. it.'inien Winle in WiiUr, da« MiaaneiclMii
gvgm Hille aolcbv im äomnicr.

X XO
1

0 80 8 SW W XAV Btill
Moiisun-

index

Xowo Uaiüusk - :> -i- :5 — 3 — 31 - 8 -
-t-

s -Sl 0 (2

<tyigiiMk -2« T-IO — 1 - 1. — 23 — lü 0 - 1 — f) 19

Ocbotsk -S» — 4 -24 — 80 — 11 - a — I -11 — 2
NikoIajewriE :! r. -19 2Ö! — l ! -20 + 2 r.»

Shaiia :!
-i 1 — (i // — 4 1 + ö -18 — :i 29

4fF bis :>i> S-\iT., KQste
bin IWJo O-Lg. y 8 — :> — 4 - /6, - 5 - 4 +11 — 2 33

') James Pagf. a a < ).. S. 7.

Vd. Mohn a. a. (K, Plate XII.
Atlas des Stillen Ozeans, Tafd 15.

*) A. Supan, Statiiitik der unteren Luftströinangen. Leiitzig 1881. S. 50.

d by Google



Pchnli, B.: Die Btröniungen unä die TemperatnrvecliiiltniiM des StOkn ÜMans luw. 187

Da die Nioderschlagsverhaltnisse <ler Stationen am Oohotskisclion Meere
ebenso wie die Winde jalireBzeitlichen Wechsel zeigen, rechnet Woeikoff) die

Küste bis 60^ N-Br. zum asiatischen Monsungebiet. Gleichen Unterschied der

TCHrherrschenden Windrichtung des Sommers und Winters zeigt aber aueh noch
Nowo Mariinsk, von welcher Station jetzt die Beobachtungen mehrerer Jahre

vorliegen. Außerdem tritt dort deutlicher (iegensatz in den Regenverhältuissuu

des Sommers und Winters auf. Von Juli bis September fallen 58
''/o, von Januar

bis März nnr B% des jährlichen Niederschlages.

Nicdenehlag in mm I II • III IV V
,

t

[

VI VU '

i :

1

Vlllj IX
j

X XI XII

Noiro MariiiHk,

(64<>4.'i' N-Br., 177^" 53' U-I«.;
e.7

4

4.4 4X) 9.6 I9D tSJ

—•—
Y

49.1 90.9 > 16.6 7.2 102

Es läßt sich demnach auch die Westkiiste des nönllichen Tiering -Meeres
zum asiatischen Monsungebiet rechnen, dieses sich also bis fast an den nördlichen
Polarkreis ausdehnen.-)

Zwischen dieser von sommerlichen SO-Winden beherrschten asiatischen

Küste des Bering-Meeres und der amerikanischen besteht ein bemerkenswerter
rntersohied. Die im Sotnmer stärkere Erwärmung Alaskas als der benachbarten
Meeresgebicte führt zur Bildung niedrigeren Drucks, durch den die Winde des

Setliehen Bering-Meeres sich iMeinflufit zeigen. Südwestliche Winde herrsehen
hier Vor/-) auch in Ikogmut*) uml St. Michael^) im Gebiet der Ostküste. Weiter
nöidiicii in der Nähe der Bering-Straße*^) gehen sie in west- bis nordwestliche
Winde über.

Zwischen diesen beiden Windgebieten, dem alaskischen und ostsibirischen,

erstreckt sich nordsüdlich über das Bering-Meer eine Zone mit veränderlichen
Winden und häufigen Windstillen. In St. Paul ( Pribiloff-Inseln)^) überwiegen im
Juni NO- und NW-, im Juli SW-\Vinde, während im August keine ausgesprochene
Windrichtung vorhanden ist. Im Fünfgradfeld 60^ bis 66° N-Br., 170° bis 176° W-Lg.«^
läßt sich ebenfalls keine vorherrschende Windrichtung feststellen, dagegen treten

Stillen mit 25*",, in auffallenrlrr Menge auf. Die Vega« -Expedition verzeichnet
in Piltlekaj ') ungefähr gleichviel Winde aus südlichen wif n(inllichen Bichtungen.

Es liefert denmaeh das vorliegende Material eine Bestätigung der Auf-
fassung Dalls,!*') daB sich während der Sommermonate zwischen dem alaskischen
und ostsibirischen Auflockerungsgebiet ein niedriger Rücken höheren Drucks be-

findet, der, sich vf)ii den mittleren Aleuten über die Pribiloff-Tnseln und den Ostzipfel

der Tschukt.sehen-Ilalbinsel erstreckend, beide Windgebiete voneinander trennt.

Auf dem offnen Ozean treten östlich des Monsungebietes S-, SW- und
W-WInde mehr hervor, bis von etwa 140W-Lg. an NW- und N -Winde über-
wiegen. Nordlich etwa 50^ N-Br., im Alaska-CJolf, sind SW-Winde in der Überzahl.
In Sitka erreichen die S- bis W-Winde eine Häufigkeit von 62% im Sommer.^ ^)

•) A. Woeiknff. Klima v<ui nstasi.Ti. Met.vrol. Zt. lS7fi. S. 41.

Coffin. Tbe Wiods of tlie Gtobe. NVwuhtngton 1»76. 8. 67a
PetropB^loTfik, die dnrig« Station an der WeRtkiM» df» Berinfr-Meerai, von der noch mehr-

jährige B«iih!ichttinfrfii vorIi<'^o ii. zei^t nffmlmr wegen sdticr pN( hiitztoii I.;i;:c :ui der ATataclia-Bai
indere VerliiiltiUKM-. Diw gan/»' .hüir wityi ii uürdlicht' W'iinic vor. (,Vj?l. TaUllv II, t>. 190.)

V}rl. Pilot Chart.s mw. Juni bis August lUlo.

*) J. Uanii, Klinuuolofpe, III. Bd. 1»I7, 8. '.23.

*) J. Pajre, Ice and fce morementa in Bering? Sea. WaahinirtfHi 1900. 8. 8.

') Chullnipcr -Wi-rk. Tliysirs ntnl ChenuKtn-. N'cl. II. S. 1!M

•( Alaska and bering J?ou Pilot, by J. i'. Maclcar. t^trtmd f<litiiin. lx>iKlon IIKIH. -Vpp. I, t*. 509,
") James Page, a. a. O. 8. 7.

a. a. ().

>») U. S. Coast a. Oeod. Snrr. Pacifte Cout Pilot Alaska. Part I. MeteonloKT. Washington
1879. Chart VI-VIII

") Metwrol. Zt-itM-hr. 19t«, 5^. MH.

2*
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4 Hmrbst (September bis November).

ZurüokwiMchen der Ronhr<Mten-AntizykIone, Steigen des Luftdrucks auf (it>n

Kontinenten sowie Ausbildung der arktischen Windscheide') und der Zyklone

bei den Aleuten bestimmen die sich von Monat zu Monat verändernden Wind-
verhflltnisse während des Überganges vom Sommer zum Winter.

Äußerst schnell geht nördlich etwa 60^ N-Br. der Umschlag in die winter«

liehe Windvorteilung vor sicli. Im Gegensatz zu den südlichen Winden des

August liberwiegen polare Winde schon von September an. Während in Nowo
Marünsk im Augaet der SO-Wind mit 28% entschieden VOTherrscht, ist er im
September bereits vom NW-Monsun mit 21% Häufigkeit abgelöst. (Vgl
folgende Tabelle.)

PMMrttaehe Winihliillgfcelt ta Vowo Mmrllaak (M» VU K-Br., 177« IT O-I«*)*

X
1
NO 0 S 6W w NW Stil

AußUBt n s 15 « 4 8 i 10 11 10

Soptenibcr 19 5 12 13 4 (i 11 21
Oktober 20 & 0 7 < 3 4

1

14 IS 5

FQr das sfidlioher gelegene Nikolajewsk ist September der Kentermonat.
In Shana tind Neniuro, aber auch auf dem benachbarten Ozean bleibt der SO-

Monsun in diesem Monat noch, und im Oktober erlangen die NW -Winde etwa

gleiche Häufigkeit wie die sfidöstlichen, um über das ganze Gebiet von November
an deutlich ku herrschen.

Pro»?utiNche Wiudhliunifkclt in Shan« (4&^ 14 >'-Br., 147 äl' O-Lf.).

N NO
[

0 SO S sw W NW M
iScpteniber 2

' \
f

1» »1 «
5

15 16 1

Oktober 3 10 21 22 II
November 3 »

i

6 VA 8 7 27 M 1

Auf dem Ozean von 165° 0-Lg. bis 170 W-Lg. findet im Laufe des

Herbstes eine Reehtsdrehung der vorherrsohenden Winde statt. Aus s&dKehen
Winden bilden sicli westliche infolge des In i den Alcut^'n eiif stallenden Minimums.
Von 170 bis 14;') ' W-Lg. l»Ieil)en die antizyklonalen SW-Wiiuh» des Sommers auch

während der übrigen Jahreszeiten bestehen als zyklouale Winde an der SO-Seite

des aleutischen Minimums.

Im Gebiet von ungefähr 140^ W-Lg. bis zur KGste weichen im Herbst all-

mählich die NW-Windo. Von Oktober an haben südliche Winde das rborgewiclit.

In Sitka gehen die südlichen bis westlichen Winde des Sommers in die östlichen

des Winters über.-)

N NO
1

0
1

8\\' W NW 8tin

1 :! i:$ 10 2K IT) 19 ' 5 3
Uerlwt 12 15 2» 18 11

1 6
i

0 . 4 2

•) Mohn, a. a. O. FkteXUI.
*) McteoFoL Zttfchr. 190B, S. 318ff.
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Tabelle I.

Frozeiitit«che Häufij^keit der Wiiidriciituni^on auf dem Ozean.

1. 150° bis 160° O-Lf^ 40^ bis 5(»° X-Br. 2. 160= bis 170' 4«^ bis 50^ X-Br.

y.
C '

y. — X X X y.

Anzahl

\

der

!

Boobacht.

'

C
y.

o
•/. X f.

Still

und

.Mallung

-•

< 8

I. 10 IG — < 2 33 23 2
^

3 2 18 28 G 20 61

II. 29 17 lu Ii 19 9 5 3 11 3 12 44 1

1

I i 64
III. 9 "l 4 » 8 9 30 28 Vv' 24 9 43 14 115
IV. 13 5 18 5 15 15 22 1 T'«

,1 ( •) 1 8 I j 14 19 ^ 14 19 2 274
V. 2A II «') 2G 8 G 8 12 Vit 11

•>
.1 14

%
8 12 22 208

VI. 1 19 IG 24 14 5 10 3| 5 1 ~<i 10 i'ilo 13 15 17 23 1 173
VII. 10 14 29 8 12 10 3 7-,

'

1 ( .) 5
' oo 19 IG IG G i 216

VIII lö ,'» 2 15 20 18 17 11 2 1(1 ini 1 i 8 22 15 1 201
IX. 14 18 17 n 11 12 12 2 15 1 1.) 17 l 15 Ü 12 332
X. i:i < 10 11 14 5 27 1 7 1 9 19 .5 31 25 1 205
XI. 9 6 8 23 ü 28 20 53 ' 23 1

n4 j
II G 11 19 14 1 83

XII. 1 3 (5 1 IG 19 42 G2 f> i G 9 4 50 18 )8

8. 170- O-Le. bis 170' 40° bis 50= >>-Br. _ 4. 170= bis 140^ 40"^^ bis 50° X-Br.

I. 5 2 1 9 2u 17 37) < 1 14G i 2 12 IG .3G 9 8 nj 1 2W
II. Kl ti 4 i:» 13 21 12 18 1 211

1

91 10 7 8 10 8 14 91 1 449
III. 2 2

;

Ii 28 10 s 31 12 1 255 1 10 3 10 IG 22 IG 12 10 1 406
IV. 10 8 8 II l^> 18 N 12 1 424 n 2 4 5 22 2G 18 17 484
V. < 2 12 24 l(t 19 19 2t)2 5 15 IG 29 15 () 1 332
VI IS ti r> 18 10 G 14 1 35Ü 2' 12 14 24 28 8 2 442

VII. c, 8 27 22 14
'5

4 3 490 < 2 25 IG 13 IG 12 2 733
VIII. 10 :i 2 13 21 2:^ 12 12 2 3<i5 G 9 11 12 20 20 12 8 2 509
IX. 21 12 11 14 19 11 G27 14

r*

i m s 14 IG 15 15 \ 11.57

X 11 « 3 U 12 23 22 1 3KG : 13 2 4 8 IG 15 22 20 558
XI. 22 8 G 11 4 G IG 2G 1 177 7 13 13 22 19 18 l 320

XII. To 5 11 (> 1 4 31 23 l.')7 12 G r. 14 G 13 23 16 4 342

rt. 140^ W-Ltr. bis Westküste Nordnnierlkiw. 40^ bis 50- N-Br.

N o SD s SW W NW Still und
Mallung

.\nzahl

der
I5<!()biifhl.

I. 10 H 1 S 2h IS 19 G 2 3lKi

u. ti 10 G 13 22 II 20 1 370
III. 11 9 S 10 15 iü 15 20 2 355
IV. 24 10 1 5 10 9 1 II

1 2G 1 319
V. 12 2 1 13 IS 13

' 10 2S 3 228
VI. 2<J 2 3 I'i 1 10

'

19 32 1 272
vir. 13 •1^ I IG !) 13 14 27 .5 356
vm. 3G 3 1 1 2 .5 20 30 2 397

IX. 18 9 2 4 20 14 15 k; 2 G89
X. IS 8 4 14 18 13 11 1

1

3 GIO
XI. 4 2 3 13 29 16 18 II 1 381

XII. 8 4 .") IS 24 Hi 14 4 37S

6. 1S0° Lff. bis 160^ W-Lff., 50^ N-Br,
bis Aleuten b/.w. 54 N-Br.

1 3 SL

i O t

Z X X x^

WiiiiLT 1

1

>
l 8 18 17 29 11 1S9

(Det-Fehr.)
1

1

Frühjahr 2G 10 6 8 8 ig! 21 299

Hommer 8 .'i 7, 20 26 22, II 3 215

Hertwt 3
_ _i

1 i 10 14 24 30 2 19.")

7. 1«»^ bis 14(1 W-Lsr., :>0' bis :A N-Br.

Winter
(Dez -Felir.i

Frühjahr

Sinuncr

Herbst

X X. Z X X X X X :ä

1 1 5 5 .30 15 11 1:

G I 7 1 1 2S G 25 14

5 Ii 13 13 21 14 20 7

G Ii G S 10 IS 32 13

1 31t

2 2 IG

1 241

1 297
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1.

Tabelle II.

Prozentischp WindhSufigkeit an der a.siatiK<AMI Kiale.

y = 46° 14', A = U70 51' 0.
Bedbwlituii^t 5 Jahre, 1003 bis 1007.

N
1

NOi O SO B m 1 1

-1

W NW StUI
1

N
1

xo: 0
1

1

SO i

1

8 8W W NWldüD

T
1

.

'! 1 i• i I
1

1

1 1 i;

I

1 7 3!» 1 I Is 19

[

3

1

1

•k
*J 3s 14

II. s .•. 18 11 1 4 17 33 Ii! IS 19 5 3 1 1 5 3f. 1:4

III. fl 3 11 14 .">
4 2r, 21 i 2 III. 11 10 ."i 4 3 .'> f» 31 iti

IV. 3 2 121 15 » 11 18 19 9 IV. 9 20 5 5 7 25 29

V. A 2 ' 19 10 11 ( 17
1
20 1 V. 28 ilO 6 5 7 6 12 19

VI. \) 1 ]• 17 IM l\ 12 ' 22 4 VI. '} n; M 13 0 9 ,') 13 19

VII. 8 2 U 21 12 12 20 1 VII .'> 17 14 11 (i 8 14 21»

VIII. 6 2 28 2t i 1 l'i K» i:;
» VIII. 9 10 8 9 Ii 0 6 IH 22

IX. 2 2 19 31 8 Ü 1.')
. Iii 1 IX. t 14 3 5 5 9 11 29 l"7

X. 3 1 10 21 11 u 22
1
23 X. 14 3 3 3 5 13 34 1(1

XI. 1 ! (5 13 S 7 27 ' 34 1 XI. 12 13 4 3 2 4 13 3.* II

XII. 3 2
1

9 11 6 27 35 XII. 17 18 4 3 1 2 « 34 14

S. Xlkalaiewafc. v » 53° 8'. X « 140«> 45* O. 4.0«M « == 59° 21' Ä =r 143^ 17' 0.

Beobadittmgweit 29 Jahre 3 Monate, 1877 bis lOOft. BeobarhtnngBzeit 5 Jahre 32 Monate, 1890 Ms 1899.

\ \n (> S(

)

sw W \\V \ \i > SO *; SW W" VW Sliü

I. 2 2 2 _ l,! J'- 1 •SO 1 1 1 12 2

II. 3 :! 4
>>

3(i 21 211 II. 03 4 2 1 17 1]

III. 4 7 11 3 1 3 28 , 14 29 III. 53 10 < 5
'

2 13 u

XV. 4 9
,
19 11 1 4 21

j
8 23 IV. 2« 8 23; 14

1
10! 2 10 6

V. 5 9 23 20 1
•) 10 ) 19 V. 14 10 2T> 29 12 3 4

•>

VI. 5 9 21^ 3.-) 1 1 r. 3 1(3 VI. S s 31 .34 10 1 4 . t

VII. f) 8 ,24 2<i 1 3 7 *i 20 VII. i:. 9 2ti 23 12 3 t;

VIII. 4 7 17 20 1 3 12 8 28 VIII. 20 11 19. 20 14 4 4 0

IX. f( 7 11 12 4 18
,
12 20 IX. 34 0 iie: 10

.

7 3 5 12 «

X. 4 .') 7 1 4 27 ' 19 2(5 X. Tl.') 3 1 1 1 22 Ii

XI. 3 3 4 l 2 42 23 21 XI. 71 t> 1 18 1

XU. 2 a 1 1 44
,
27 19 XII. 77 3 1 1 1 16 1

t. «UlflMk. V = tS / - 100» 40' (). (i. Nowo Mariinsk. r tu I.V. yi = 177- -.:!' ( ).

Beobacntnngiudt 7 Jahre 2 Monate, 1800 bis liHX). i3cobHchtungb2eit 'i Jahre 29 Monate, 1889 his l^.

N NO ,
o SO S SW W XW

j

Still

1

.N XO 0 sol 8 |SW W an

I. lü

•

2r, I
- 1 10 Hl 1. <i Ii 10 2 it; 41 10

II. 40 2ti 2 2 2
,

7 17 II. 13 •}

l l 15
,
37

III. 33 28 ; 2 1 4 4 1 7 20
:

III. 8 .) f t' 17 36 15

IV. 36 ; 22 2 1

i
2 '^ 22 IV. II .'l 9 0 4 1 If. 27

V. 28 19 1 1 12 2 :> 2.! V. !»
• ) 10 10 l 12 23 1:

VI. 13 17 3 29 IS > ')
1«; VI T 10 L'i t; 11» 9 11

VII. 12. 11 I> 2 27 20 i 1 21 VII. 3. 2 18 41
i

10 G 1) 7
VlII. 15 14 1 2 1 1« 22 - 2 28 ' viir. 11 3 15 < 28 •

4 . 8 10 II 10

IX. 22 1.')
i 3 9 10 1 <; 31 IX. 19 12 13 1 0 11 21 (1

X. .33 20 2 1 3 3 Iii 2S X. 20 :

)

l> 3 4 14 33 .")

XI. 32 29 1 1 1 2 14 2t» XI. 1.'. 13 3 2 2 14 :«»

XII. 30 3(; 2 1 2
.
m l!t XII. Ui 10 1 I

•>
10 42

2. PetropaTleTik. « — 62» ST, i = 158» 47' u.

BeübMbtm«8^eit llJalue431Ioiiata^ ISBÖfakltOfi.

7. Markovo. y 45', /i = 170" 50' <> r,roi)a. hiim<ibzeil 11 Jahre 11 Monate, 1894 bu

I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

I

N jNO O so S SW W NM'lBtUl

I
•

14 14
;

17' 11 '

17 I 13 I

22. 14
i

23 13 !

14
' 12 I

1 1

Ii -

2l 3
2' 4

1

1

3

20

1
•

»

•

»

0 .•)9 VII
2 4 9 50 1 VlII.
4 4 0 49 IX.
4 4 9 42 X.
3 3 12 34 XI.

0 • 4
'

9 2(1 .
' XII.

X NO O 80 t< SW W NW stai

9 19

15, 17
22' 11
22 1 14

18 14

18 II

-) f. 19 0 4 5
4 Ü 10 1 5 4 C
3 2 5 .»i ' 0 t 11 I 85112 '> (\ 12 37

2 114 8 ;»

1,1 2 4 8

Hchluß folgt.

. K| ^ od by Google

33

43

It:



PUsemann, J.: MeteorbeobadituDgen auf See. 191

Meteorbeobadityngen auf See.

Von ProfleBwr Dr. J. Ptaiwamu

Der Deutschen Seewarte gehen häufig Mitteilungen zu über einzelne auf-

fallend helle Meteore oder auch zahlreiche Sternsohnuppen, die an Bord beob-
aofatet worden sind. Indessen liBt die Art, wie diese Himmelserschelnuiigeii
aufgezeichnet .sind, meistens erkennen, daß die Beobachter nicht wußten, welche

Dinge bei der Wahrnehmung und Niederschrift zu beachten waren, wenn der

Wiwenschaft ein Dienet sollte erwiesen werden. Gern folgen wir der Auffwdemng
der Seewarte, das Notwendige in diesen ßlättom einmal kurz zusammenzustellen.

Die Sternschnuppen und Feuerkugeln ü:ehoren einem Grenzgebiete der
Astronomie und der Wetterkunde an. Sie sind sehr kleine Weltkörper, die, teils

isoliert, teils in ausgedehnten Schwftrmen Tereinigt, die Sonne umkreisen. Bei
der großen Zahl dieser Schwärme und der erheblichen Exzentrizität ihrer Bahnen
sind erelogentliche Zusammenstöße mit den Planeton, und so auch mit dei- Erde,

uiiveruieidlich. Die Bahn eines Kometen kann der Erdbahn nahekommen, ohne
daB eine Berührung stattfindet, weil die beiden Körper an sehr verschiedenen-
Zeiten durch die kritischen Punkte ihrer Bahnen gehen können. Ein Meteor-

schwarni dagegen Iiat sich manchmal über seine ganze Bahn derart ausgebreitet,

daß er als ein elliptischer King die in seinem einen Brennpunkte stehende Sonne
umkreist. Da nun diese Bahn wenigstens f&r eine Reihe von Jahren, auch wohl
von Jahrhunderten, eine ziemlich feste Lage im Kamne hat, und die Erdbahn
desgleichen, so kann es kommen, daß die Erdkugel alljälirlich an demselben
Punkte ihrer Balm, will sagen, zu derselben Jahreszeit, Gliedern desselben Schwarmes
begegnet. Sie fährt nach dem treffenden Vergleiche von Schiaparelli durch
diese hindurch wie eine Kanonenkugel diiroh einen Mückenschwarm.

Da wir diese kleinen Himmelskörper nur dann sehen, wenn sie infolge

des Zusammenstoßes mit unserer Atmosphäre aufleuchten und — das ist

wenigstens die Regel — vollstftndig verbrennen, so ist die Annahme gerechtfertigt,

daß sie voneinander dureli unvergleichlich größere Zwiselienräuiiic getrennt sind;

denn wenn die relative Größe dieser Zwischenräume nur dieselbe wäre, wie etwa
beim Straßen- oder Zimmerstaub, so müßten die sonnenbeleuchteten meteorischen
Wolken, auch aus weiterem Abstände gesehen, helle Flächen darstellen. Möglicher«
weise ist das wohl jedem tropenkundigen Seemanne vertraute Zodiakailicht eine

meteorische Wolke von solcher Beschaffenheit.

Wenn nun die Erde durch einen Meteorschwarm ührt^ dessen Teile sich

auch ihrerseits um die Sonne bewegen, so setzen sich die beiden Bewegungen
nach dem Satze vom Parallelogramm der Geschwindigkeiten zu einer dritten

Bewegung zusammen, nämlich zu der, welche die Körperchen in der Atmosphäre
aussuffih^tt scheinen. Die Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn betragt
knapp krnjsBö; sie ist immer auf den Punkt im Tierkreise gerichtet, der 90°

hinter dem Sonnenorte liegt, den Punkt also, wo die Sonne ein Vierteljahr vorher

gestanden hat. So bewegt sich die Erde am 10. August auf einen Punkt des

Tierkreises, der, im Widder nahe der Grense des Stiers gelegen, dem Sonnenorte
vom 10. Mai entspricht. Meteorische Körperchen, die im Räume Stillstfinden,

wyrden aus diesem Punkte auf uns loszusteuern scheinen.

Auch über die Eigengeschwindigkeit der Meteore hat man eine sehr be-

gründete Annahme. Ein Satz der Astromechanik lautet: Wenn sich ein Himmels-'
körper in einer Parabel um die Sonne bewogt, so ist an jedem Punkte dieser
Parabel seine Geschwindigkeit im Verhältnisse

| j : 1 größer als die Geschwindigkeit
in einer Kreisbahn, deren Radius sein augenblicklicher Abstand von der Sonne
ist. Nun sind die Bahnen der Meteorschwärme zwar im allgemeinen nicht
Parabeln, sondern Ellipsen oder auch Hyperbeln. Indessen läßt sich zeigen, daß
in dem sonnennahen Gebiete, welches von dr'r Erdbahn umschlossen wird, diese

beiden Kurven meistens mit guter Aniiälierung als Parabeln betrachtet werden
dürfen. Da nun au der Zeit, wo wir mit der Wolke auaammensloBen, ihr Sonnon-
abstand offenbar gleich dem der Erde ist, so ist ihre Geschwindigkeit ziemlich
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genau gleich ) 2 • 30 kmjsec=A2 kmjsec. Meteore, die uns mit dieser Geschwindig-
keit gerade entgegenkämen, würden mit. der Schnelligkeit von 42 km + 30 km
= 72 kfn (Ini-ch die Atmosphäro zu flie^'on scheinen, solclio al)C'r, dio der Erde
genau nachliefen, nur mit 42 km — 30 km =12 ktn. Selbst diese Geschwindigkeit
übertrifft sehr erheblich alles was unsere ballistische Technik zu leisten versteht;
der Zusammenstoß mit der Luft, auch in ihren oberen Schichten, ist so heftig,

daß Reibung und Gegendruck die kleineren Körper nach raschem Erglühen voll-

ständig zerstören; größere werden, auch wohl unter Mitwirkung eingeschlossener
und plötKÜoh erhitster Oase, in Teile serprengt, die als Meteorite oder AeroUthe
gesondert niederfallen.

Die Bahnen, welche die einzelnen Körperchen eines Scliwarmes in unserer
Atmosphäre beschreiben, können während einer Nacht als parallele gerade Linien
betrachtet werden, da sieh iredor die Laufrichtung der Erde noch die des mit
ihr zusammenstoßenden Schwarmes im Laufe weniger Stunden erheblich ändern
kann. Nun wird aber ein Syt^tem paralleler Linien im Räume durcli die Perspektive
in ein Bündel von Strahlen verwandelt, die durch einen Punkt gehen. Archi-
tektonische Linien, Bahngeleise und ähnliche Werke von Menschenhand seigen
solches Verhalten. Am Himmel haben wir es eigentlich immer mit zwei unendlich
fernen Punkten zu tun. Dio gewöhnlich als Polarbanden bezeichneten langen
Wolkenreihen konvergieren z. Ii. gleichzeitig nach NO und SW. Die Nordlicht-,

strahlen sind der Richtung der Inklinationsnadel wenigstens nahesu parallel; für
die Beobachtung sind sie aber Hauptkreisbogan, für die der eine Konvergenx-
punkt — in mittleren (»uropäischen Breiten — im NXW tief unter dem Horizont
liegt, der andere, manchmal durch einen vielfarbigen hellen Fleck bezeichnete,

hoch über dem Horizont im 880. So sehen wir denn auch die Bahnen der zu
einem Schwärm gehörigen Meteore als ein Bündel von Hauptkreisbogan am
Himmel sich darstellen, und zwar in sehr verschiedener Größe. Ein Meteor
nämlich, das sich infolge seiner Lage gerade auf einen bestimmten Beobachter
hinzubewegen scheint, wird für diesen selbst nur als leuchtender Punkt or-
scheinen, für alle anderen Beobachter als Linie oder als Bogen des Hauptkreises,
wenn auch für die niichstgelegenen nur als ganz kurzes Bogenstück in der Nähe
des Versohwindungspunktes. Dieser Verschwindungspunkt, von dem die Meteore
einesSchwarmes auszustrahlen scheinen, heiSt derAuastrahlnngspunkt, Radiations-
punkt oder Radiant. Für die .\ugnst-Meteore läge er, wie aus dem voi-hiu

Gesagten ersichtlich, an der Grenze der Sternbilder Widder und Stier, wenn die
Meteore selber stillständen. Da sie sich bewegen, liegt er anderswo, und zwar
im Perseus, weshalb die August-Meteore auch Perseiden genannt werden.
Übrigens sind gerade in der ersten Hälfte des Monats August noch zahlreiche

andere Radianten tätig. Und auch in den übrigen Jahreszeiten begegnen wir
vielen Meteorsciiwärmen, die nach den Sternbildern, worin sie liegen, benannt
wa*den, z. B. die früher oft beobachteten Leoniden und Andromediden im No-
vember sowie die Lyriden im April.

Die einzige Beziehung, dio nun z. B. die Perseideu zvuu Sternbilde des
Perseus haben, besteht darin, daB die einander parallelen Flugbahnoi in unserer
Atmosphäre einen gemeinsamen unendlich fernen Punkt haben, der zufällig In
derselben Richtung liogt wie ein Vx'stinimter Stern der Gruppe dio wir Perseus
nennen. Sonst hat ja das Phänomen mit den Fixsternen, auf die es sich projiziert,

nicht das Oeringste zu schaffen.

Zeichnet man sich die zwei Teilbewegungen auf, nämlich die um 180°
gedrehte Geschwindigkeit der Knie und die im Verhältnisse

| 2 größere Bewegung
der Meteore, sowie die resultierende Bewegung der Meteore in der Atmosphäi-e,

dann zeigt sich, dafi wir von diesem Dreieck zwei Seiten, nämlich 30km und 42 ihn,

kennen, nebst dem der größeren von ihnen gegenüberliegenden Winkel. Dieser
Winkel wird ja gebildet von der bekannten liichtung der Erdbewegung im Ratime
an dem gegebenen Tage und der durch Beobachtung zu ermittelnden Richtung,
woraus die Meteore zu kommen seheinen, d. h. der Richtung des Radiations»

Punktes. Das Dreieck läßt sich also berechnen; man erhält die Eigengeschwin-
digkeit der Meteore nach Größe und Richtung. Hieraus kann man die Bahn
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bestimmen, welche der Schwärm um die Sonne beschreibt. Auf solche Weise
hat zuerst Schiaparelli in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ge-
funden, daß die Perseiden in der Bahn eines ganz bestimmten Kometen (1862 UI)
einhergehen, die I.eoniden in (U»r Bahn eines aii(l*'rt'ii Knincten (1866 I). Spftter

sind solche Zusammenhänge in großer Zahl gefunden worden.
Da der Radiant ein unendlich ferner Punkt ist, gleich dem Fruhlingspunkt

oder einem beliebigen Fixstern, so nimmt er an der täglichen scheinbaren
Drehuiii: der Sphäre teil; oder, anders ausgedrückt, die Vertiknllinie des Beob-
achters kommt im Laufe einer Nacht zufolge der Achsendrehung der Erde in

sehr erscbiedene SteUnng«! m dem im Räume festen Bündel von ParallelHnien,

welches auf den Radianten hinweist. Der Radiant ^oht mit den Sternen auf und
unter, und «rerade hierin zeigt sich nm deutliehsten, daß wir es bei den Stern-

schnuppen mit Gegenständen der liimmelskunde zu tun haben, und nicht mit
reinen WetterersclMiuungen.

Die genaue Aoffassang und Aufzeichnung zahlreicher Bahnen von Meteoren
ist unerläßlich, wenn wir von der La<^(^ der Radiaf ionspunkte eine richtige Vor-
stellung erlangen und darauf die vorhin angedeuteten weiteren Schlüsse bauen
wollen. Die Fixsterne k^Vnnen uns als bequemes Orientiemngsmittel dimien,
und hier sehen wir schon einen der zahlreiehen Vorteile, die der Seemann vor
dem Bewohner de.s Festlandes hat. Durchschnittlich wird er näniUcli nicht nur
mit freierer Aussicht, sondern auch mit besserer Kenntnis des gestirnten Himmels
rechnen können. Bs wird ihm darum leichter seih, die beobachteten scheinbaren
Fingbahnen in Sternkarten einzutragen.

Wenngleich im Notfalle jede Sternkarte dafür als geeignet zu gelten hat,

SU ist doch im allgemeinen eine bestimmte Art des Entwurfes vorzuziehen, nämlich
die zentrische (gnomonisehe» geradwegig^ orthodromischey PFo|elction. In ihr
erscheint jeder Hauptkreis der Sphäre als gerade Linie, und wenn also in eine

solche Karte eine genügende Anzahl von Bahnen richtig eingetra^^en ist, läßt sicli

durch einfache Rückwärtsverlängerung die Lage des Radiationspunktcs bestimmen.
Die gebräuchlichen Sternkarten haben andwe Gradnetze. Eine grofie

Oberaichtakarte der nördliclien TTimmelshalfte und der sieh anschließenden süd-

lichen Gebiete bis zum Steinbockkreise, wie sie sich in vielen Büchern findet,

ist gewöhnlich in stereographischer Projektion gezeichnet, bei der bekanntlich

die Winkeltreue gewahrt ist auf Kosten der Flftchentreue und der Geradwegigkeit.
Auf solchen Karten erscheint jeder s|»harische Kreis, auoli jeder Tlaui>tkreis,

wieder in Kreisform, und Meteorbahnen von großer Bogenlänge lassen sich darum
nicht wohl in solche Karten eintragen. Kleinere Himmelsgebiete werden in den
Atlanten auf Plattkarten oder in K^elentwurf dargestellt; wenn man kurze
Moteorbahnen in diese Karten einträgt» wird der Fehler im allgemeinen nicht

groß sein.

Indessen sind doch zentrisehe Karten zweifellos die geeignetsten, nur
dürfen auch sie nicht Aber große Himmelsgebiete ausgedehnt werden, weil sich

sonst die Winkel Verzerrung zu sehr geltend inaelit. Am besten eignen sich zur

Eintragung von Meteorbahnen, sowie von Nordlichtstrahleu, Grenzlinien des Tier-

kreldiehtee oder der Kometrawdiweife und noch einiger anderen Objekte die

Rohrbachschen V. A, P.- Sternkarten.^) Unsere beiden Abbildungen, über die

nachher noch ein Wort zu sagen ist, stellen einen Ausschnitt aus einer solch«!

Karte dar.

Die 12 Karten erstrecken sich über den ganzen Himmel, und es hat der
Zeichnung dei Gedanke zugrunde gelegen, daß um die Sphäre das regelmäßige
Dodekaeder der Stereometrie beschrieben wurde. Dieser Körper hat bekanntlich

zwölf fünfeckige Begrenzungsflächen und zwanzig dreikantige Ecken. Von den
Edren liegen zwei dch gegenüberstehende in der Verlängerung der Weltaohse.

'( \>iv Deutsche Seewart« erbietet sich, den Kapiliincti und Si-hiffsuffizifreu. die sich für

Meteore intcr«jsKiei-eu, je ein Exemplax den BtematlaMes von Professur Dr. Kohrbach vmtk» Ein-
zaehnung der B«)bac-htungcn ktwtcnlos zu filxTsendcn. Hinn-ichend gefüllte Hefte werden gCRen neue
Exeinplurc ausgewechselt. — In gleicher Weise werden die später erwfthnten Metoor-Meld(£artcn von
der Deiilachen 8eeirarte koatenh« cor Verfi^ng gntdlt. Die Deutsche 9eeirartc.
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Damit zerfallen die zwölf Flächen in drei Gruppen ; die eine besteht aus drei im
Nordpol, die andere aus drei im Südpol zusammenstoßenden FUelien, nnd die

(liitto wird von den sechs Fläclion y^obildet, die Teile des Äfjuators enthalten.

Offenbar sind die Gradnetze der sechs Polarkarten einander ähnlich, ebenso die

der sechs Äquatorialkarten. Jede Karte ist in der Weise entstanden zu denken,
daß die vom Kugelzentrum zu den einzelnen Sternen laufenden Linien mit der
Dtult'kjuHlerflärhe zum Durclischnitt «rebraeht wurden. Die Flächen sind dabei ctw^s

größer genommen als die Fünfecke, so daß hinreichende Anschlüsse hergestellt

wurden; sie sind kreisfOrmig begrenst.
Wie die Probebilder zeigen, ist das Gradnetz auf den Karten selbst gar-

nicht wiedergegeben; diese enthalten vielmehr außer den Zeichen für (be Sterne
bis zur 4. Größe einschließlich nur die wichtigeren griechischen Buchstaben und
gelegentlich dabei die stark abgekürzten Namen der Sternbilder. Damit ist er-

reicht worden, daß die Karten möglichst getreu den Anblick des Sternenhimmels
selbst wiedergeben, und daH das Auge durch keinerlei Linien abgelenkt oder

befangen wird. In der Tat bestände sonst beim Einzeichnen der Meteorbahuen
die Gefahr der Bevorzugung der Netzlinien, also der Stunden« und Parallelkreise.

Auch die Grenzen der Sternbilder sind weggelassen; es wird eben vorausgesetzt,

daß der Benutzer eine gewisse Kenntnis des Sternenhimmels mitbringt. Das ist

ja beim Seemanne selbstverständlich; übrigens haben wir auch bei systematisciion

Perseidenbeobaehtungen an Land oft genug wahrgenommen, wie schnell selbst

vorher ganz Unkundige mit diesen Karten vertraut werden.
Beim Ableiten wissenschaftlicher Ergebnisse ist natürlich das Gradnetz

nicht zu entbehren. Dr. Kohrbach hat zwei >iutze, ein polares und ein äquatoriales,

photographisdi auf Olas hergestellt, mit denen man für sfimtliche Karten aus-

kommt. Die Karten enthalten an iliren kreisförmigen Rändern die angedeuteten
Linien des Netzes der Deklinationen und Rektaszensionen mit den bezüglichen
Zahlen; der Mittelpunkt einer jeden Karte, also der Berührungspunkt der

DodekaederflSohe mit der Kugel, ist durch ein ihn umgebendes Nülleh«D auf der
Karte und auf dem Netze dargestellt, ebenso ein zweiter Punkt, auf den Polar-

karten natürlich der I'ol. Man kann also das Netz ziemlich schnell richtig auf

die Karte legen und für jeden Punkt auf dieser, z. B. für die Anfangs- und End-
punkte der eingezeichneten Heteorbahnen, die zwei Koordinaten ablesen.

Der Beobachter als solcher liraucht das zerbrechliche Glasnotz nicht; wenn
er sein Material einer Zentralstelle einschickt, können an dieser die Ablesungen
gemacht werden. Der Atlas von 12 verschiedenen Karten kostet bei der Ver-
lagshandlung von E. F. Thienemann in Gotha JC 1.40, ein Betrag der sich für
Mitglieder der Vereinigung von Freunden der Astronomie und kos-
mischen Physik^) auf 0.75 erniedrigt. Der Atlas enthält auch ein Über-
sichtsblatt, das die 12 Karten in starker Verkleinerung mit den Namen der Stern-
bilder aufweist. Da jedoch erfahrungsgemflfi die einzelnen Karten in sehr
verschiedener Anzahl gebraucht werden, indem z. B. für Europa die drei Süd-

polarkarten ganz wegfallen, wogegen die das Perseusgebiet enthaltende Karte
häufiger als alle anderen verlangt wird, so ist auch noch eine Blockausgabe
veranstaltet. Ein Block enthält zehn Karten einer Art und kostet 1 JC^ ein Betrag,

der sich für die Mitglieder der genannten Vereinigung wieder stark erniedrigt.

Das Paar Gradnetze auf Glas wird etwa 20 M kosten, es kommt aber, wie gesagt,

fflr den Beobachter erst in zweiter Linie in Betracht.

Die Karten eignen sich gleicherweise für die Beobachtung der größeren
Meteorschwärnie wie für die Einzeichnung gelegentlich beobachteter Sternschnujtpen

und Feuerkugeln. Neben der Eintragung in die Karte ist noch einiges andere
vorzunehmen, das sich am besten an d«i nachstdienden Beispielen erlintem
läßt. Die Tafel ist ein Ausschnitt aus den Warendorfer Perseiden-Beobachtungen
vom 9. August 1890.

') Über diese Vcmiii};tinf; ial>;if kürzt tlie V.Ä.P.) kann der Verfju^cr des vorliegenden Anf-
MitMS (Adresw: Münster io Westfalen, Norüsuaße 47) jode gewünschte Auskunft erteilen.
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Jedes beobachtete Meteui- hat seine laufende Nummer. Auf der Karte der
Eintragungen erscheint die Bahn als ein Pfeil, dessen Spitze die Bowegungs-
riohtung angibt; neben die Pfeilspitze wird die Kummer gesetzt, und es ist bei

einer gr&Beren Anzahl von Meteoren aorgföltig darauf zu achten, daß die Zu-
sammengehörigkeit von Pfeil und Nummer keinem Zweifel unterliege. Zahlen,
die, auf dem Kopfe .stehend, iliren Wert ändern (6; ü: (51; 98 usw.), sind mit

einem Punkte zu versehen. Nun hat sowohl der Anfangs- als auch der Endpunkt
der Bahn seine Rektasxension und Deklination ; die beiden Größen sind in dieser

Reihenfolge unter Anfang« und Ende« mitgeteilt. Ein Blick auf die Stern-
karte zeigt, daß z. B. Nr. 70.'^ von der .\ndromeda zu dem nördliflien der beiden
Fische gegangen ist, 699 dagegen durch den Schild des Sobieski und den süd-

liehsten Teil des Antinons, von der Orenze des SchlangentrSgers bis zu der des
Schützen. An diesem Beispiel sieht man auch sofoi-t, wie unbehilflich die

Beschreibung des Weges unter den Sternbildern ist gegenüber der Zahlensprache.
Als die hier abgedruckten Beobachtungen angestellt wurden, bestanden

die Rohrbaehschen Karten noeh nieht; es sind Tielmehr alte Einzeichnungskarten
von Hei s benutzt worden. Bekanntlich sind die Bcktaszcnsioncn und Deklinationen

der Fixsterne infolge der Präzessi(tii in fortwährender langsamer Änderung be-

griffen. Zur Ableitung von Ergebnissen am geeignetsten wären Karten, deren
Gradnetz für die Beobachtungszeit selbst gälte. Nat&rlich ist an ein fort-

wfihrendes Neuzeiobnen der Karten nicht zu denken. Man kann jedoch auch das
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ältere Matwial noch beautien, beeonders in Rüeksioht auf den gleich tu be-

sprechenden Umstand, daß die einzelne Reobachtunf: selbst nicht besonders genau

ist. Ab und zu erscheinen bei den Koordinaten lialbe Grade, und wenn Meteore

gelegentlich im Gesichtsfelde eines kleinen Fernrohres beobachtet sind, auch wohl

Zehntelgrade; meistens maß man aber mit dem ganzen Grade snfirieden sein.

Wenn beim Beobachten zufalliir v\nc Karte benutzt wird, der eine andere Epoche
zugrunde liegt als die gebräuchliche, so muß diese Ausnahme vermerkt werden;
so bei Nr. 699, wo eine auf 1890 bezogene Karte gebraucht wurde. In der Zeit

yon 1855 bis 1890 ist der FrQhlingspunkt und das auf ihm beruhende Gradnetz

bereits einen halben Qrad unter den Sternen gewandert Übrigens findet sich

Fi(5. 1.

V

4

bei Nr. 699 auch die Bemerkung, daß die Bahn nur ungefähr richtig aufgehJtt

worden ist. Nr. 692 nnd 712 zeigen den bei zahlreichen Beobachtungen wohl

vorkommenden Fall, dali die Balm nachher auf dei Karte nicht wiederzufinden ist.

Tritt zu der Anj^abe der Koordinaten des Anlan<,'S- und Endpunktes auch

noch die der Zeit des Aufleuchtens, wie wir sie hiei* in der zweiten Spalte der

Tabelle finden, so kann man, wenn nur klargestellt ist, um welche ZeitzUüuDg
es sich handelt, alle übrigen Angaben rein geometrisclier Art daraus ableiten;

natürlich muß auch die Lage des Bool)aclitnngs<)rtes bekannt sein. Im vor-

liegenden Falle sind mittlere Ortszeiten angesetzt, und zwar wegen ungünstiger

Süßerer Verhältnisse nur auf die halbe Minute genau. Im allgemeinen wird man
gerade auf See die Zeit gewöhnlich auf einige Sekunden verbürgen können; am
besten gibt man die Uhrsekunden an und fugt zuletzt eine Notiz über den Uhr-

stand bei. Wären die Zeiten nach Öternzeit angegeben, so könnte man offenbar
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sofort die Rektaszonsionon in Stundenwinkel verwandeln, dann aus diesen und
den Deklinationen mit Ililfo der l)ekannten Polhöhe auch die Azimute und Höhen
ableiten. Die Umwandlung spielt eine Rolle beim Berechnen der Bahnen
korrespondierender Meteore. Da die Meteore in der AtmoBphäre aufleuchten,

deron Höhe gering ist im Y(n-<j1eiehe mit dein Erdradius, so ergibt sich für ein

Meteor eine unvergleichlich gröllere Parallaxe als selbst für den Mond ; es kann
ein und dieselbe Feuerkugel f&r ein Gebiet in Deutschland im Zenit aufleuchteui

für ein anderes, das nur wenige Stunden Eiaenbahnfahrt davon entfernt ist, im
Horizont. Und wenn zwei Beobachter an verschiedenen Orten dasselbe Meteor
wahrgenommen haben, hat es sich für sie auf sehr verschiedene liimmelsgebiete

Fig. 2.

projiziert, z. B. in Figur 1 und 2^) das Meteor Nr. 1 für den westlichen Beobachter
auf den östlichen Teil des Porseus, für den östlichen Beobachter auf den west-

lichen Teil. Noch verschiedener stellt sich Nr. 2 dar, das beide Beobachter durch
die Cassiopeia gehen sahen, der westliche aber in stärkerer Verkürzung als der
östliche. Die Radiation aus dem Perseus bleibt von der Parallaxe unberührt.
Figur 2 zeigt an den übrigen Bahnen noch, daß durch die unvermeidlichen Beob«
achtungsfehler der Radiationsjjunkt in ein mehr oder weniger ausLredelintes

Radiationsfcid verwandelt wird. Möglicherweise finden auch wirkliehe Eigen-

bewegungen derMeteore imSchwarme statt, die dieBewegungsrichtung etwas ändern.
(Die eingetragenen Bahnen Bind nicht der hier abg^uekten Tabelle entlehnt)

*) Diewfiguren sind dem Werke von Prof. Dr. J. Plaitmann, »Die Kometen', Köln 1910,
J. P. Bachem, mit gütiger Edaabn» der Görres-Gcadbchaft, «attthnt
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Anfangs- und Endpunkt der Bahn richtig aufzufassen, wird besonders dem
AnSknger schwer; natflrUch ist das Ende sicherer als der Anfang zn beobachten,

weil die Aufmerksamkeit dann schon gefesselt ist. Was nich aber am besten auf-

fassen läßt, ist die Lage der Bahnlinie unter den Sternen. Mit Recht hat Heis
betont, daß es einem Auge, welches sich überhaupt an die Betrachtung geo-

metrischer Figuren gewöhnt hat« nicht schwer fallen könne, festzustellen, in

welchem Verhftltnis.se bestimmte Sterngru])pen, etwa das Viereck des Großen
Baren oder das des Po<?asiis oder auch (ier Orion, von der Bahn geschnitten

wurden. Manchmal bleibt eine Schweifspur zurück, die die Feststellung der

Bahnlage erleichtem kann; doch ist nicht zu vergessen, daß diese Schweife

Änderungen des Ortos und der Geslalt erleiden können.
Die iroiiaiio Festsetzung der Bahnlajjre an •itr'n beiden Oi'fen bei weniger

guter Bestimmung der Endpunkte bedeutet offenbar, dali durch die gerade Linie

der wahren Flugbahn und durch jeden der zwei Beobachtungsorte eine Ebene
gelegt wird; die Flugbahn erscheint als Durchschnittslinic dieser Ebenen, und
die genauere Festsotznng der Endidinkte ist Sache besonderer Erwägung. Dieser

Gedanke kehrt m mehreren Bahnbestimmungsmethoden wieder. Übrigens soll hier,

wo uns nur die Beobachtung besehftftigt, auf die Bahnbestimmung nicht ein-

gegangen werden.
Hier und da werden Bahnen beobachtet, die vom Hauptkreise mehr oder

weniger abweichen. Gewöhnlich kann man sie als Teile von kleinen Kugelkreisen
auffassen. Man wird dann auBer dem Anfangs- und Bndpunkte noch.einen mittleren

Punkt in den Anmerkungen angeben, mindestens aber mitteilen, daß die Bahn
etwa i konvex nach a Ändrome<iae* war, oder wie man es sonst ausdrücken wird.

Die Bezeichnungen rechts und links, oben und unten werden besser vermieden.
Als Ursache der Bnhnkrflmmung hat man neben dem Luftwiderstände auch die

Anziehung des Erdkörpers zu betrachten.

Die Planeten verändern den Anblick des äterniiimmels nicht unbeträchtlich.

Es ist leicht, den jeweiligen Ort der Venus, des Mars, Jupiter oder Saturn — um
andere wird es sich nicht leicht handeln — auf der Karte nach dem Augenmaß
/n Ix'zcichnen, oder, wenn es t'inc Karte mit Gradnetz ist, nach dem Nautischen

Jaltrbuch, wobei man allerdings, wenn die Karte sehr alt ist, die Präzession zu

bedenken hat. Der Ort des Mondes vwändert sich zu rasch; hat man gelegentlich

ein helles Meteor gerade auf ihn beziehen müssen, schon weil der Mondschein
die nächsftMi Sterne auslöschte, dann muß man, um die Koordinaten <les .Anfantjs-

und End])unktes bestimmen zu können, den Mondort nach den Ephemeriden mit

Rücksicht auf die Parallaxe auftragen.
Es ist ferner der häufige Fall zu liespiechen, daß der Beobachter eines

hellen Meteors keine Sternkarte zur Hand und auch nicht die Zeit hatte, eine

solche rasch zu holen. Er wird dann, sobald er freie Zeit hat, die Beobachtung
nach dem Oedichtnis wiederherstellen müssen. Namentlich wenn infolge Mond-
scheins oder halbtrfiben Wetters nur die hellsten Stei ne sichtbar waren, muß die

Beschreibung schon an einzelne Sterne anknüpfen. Hierbei vermeide man nach

Möglichkeit alle besonderen Sternnamen, zumal die arabischen, führe

vielmehr die Fixsterne mit den seit nunmehr drei Jahrhunderten geltenden

griechischen Buchstaben an.

Dänunerungs- (id(>r Tn^^esnieteore müssen auf irdische Gegenstände bezogen

werden, wenn sich die Buluien auf solche projiziert haben, z. B. auf die Türme
einer Hafenstadt oder auf Seezeichen. Dann ist es später m^lich, die Aufzeichnungen
doch noch zu interpretieren. Auf hoher See kann man die Höhe und das Azimut des

Anfangs- und En(i))unktes wenigstens schätzun«:s\veise angeben, da die Fahrt-

richtung bekannt ist. Sind auch solche Feststellungen nicht besonders genau,

so darf doch nicht yei^tesBen werden, daß Meteore dieser Art ihrer großen Helligkeit

wegen zu den mei kwürdigsten überhaupt gehören, bei denen jede glaubwürilige

Angabe Wert hat.

Wenn während der Fahrt systematisch beobachtet wird, gibt man am
besten Einheitszeit, z. B. Greenwicher Zeit, an, wobei dem Astronomen, der das
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Material zur Benutzung erhält, die Mitteilung erwünscht sein wird, ob die Stunden
Dantiseh, d. h. ven Mitternacht za Ifittomacht, bürgerlich, d. h. immer nur bis
12*.', oder astronomiscli, d. h. von Mittag zu Mittag, gezählt Bind. Ferner müßte
der Benutzer Material erhalten, um für jede Beobachtungszeit den Schiffsort

nach Länge und Breite auftragen zu können. In diesem Punkte wird es nicht

leicht ein Seemann an sich fehlen lassen.

Die physikalischen Kennseichen der Meteore sind nicht nur wichtige
Anhaltspunkte zur Feststellung der Identität, sondern ihre Beobachtung ist auch
in hohem Grade Selbstzweck, da sie uns über die Beschaffenheit der verbrennen-
den Meteorite und die Strömungen in den höchsten Luftschichten belehrt. Unsere
Tabelle enthält unter M die beobachtete Helligkeit nach den gewöhnlichen Stern-

größen, zu denen für selir helle Meteore noch die Zeichen ^ (Jupitergröße),

^ (Venusgröße, wie Nr. 714) und F (Feuerkugel) treten. Mit F sollte man nur
Erscheinungen bezeichnen, die den höchsten Glanz der Venus merklich über-
troffen liaben. Werden (lebaude, Schiffssegel oder das Deck, die Meereswogen
oder die Landfläche dureli eine Feuerkugel merklich erleuchtet, so ist auch das

ZU buchen; auch eine etwaige Detonation, und zwar zeitlich möglichst genau.
Solehe dnd allerdings recht selten, und einige Qeidhrte halten überhaupt kein«i Fall

davon für bewiesen. r> .i V irklich beobachtete Hera) ^stüi-ze^) meteorischer Massen
zu notieren sind und dalJ, wo es geht, also an Land, nach diesen Massen ge-

forscht werden muß, versteht sich von selbst. Häufig wird aber die Entfernung,
in der ein Meteor niederfiel, nur nach Metern geschätzt, wahrend es sich wirklich

um viele Kil<nneter handdt. Hierbei sei noch bemerkt, daß in allen Angaben
jeder lineare Maßstab sorgfältig zu vermeiden ist. Mit einer scheinbaren

Bahnlänge von drei Metern kann ein Astronom so wenig beginnen wie mit der

ihm so oft mitgeteilten scheinbaren Kegelballgröße einer Feuwkugel. Unseren
Seeleuten braucht man das eigentlich nicht zu sagen, da ihnen das Bogenmaß
sowieso geläufig ist.

Nach der Spalte M. kommt die Spalte .S., die mit S ausgefüllt wird, wenn
das Meteor bestimmt einen Schweif hinterließ, mit 0, wenn ein solcher bestimmt
fehlte; in Zweifelsffillen (Nr. 691, 702, 719) bleibt sie leer. Auch die Feststellung

der Farbe ist ei-wünseht. Unter deji Bemerkungen finden wir in der Tabelle

zunächst die abgekürzten Namen der einzelnen Beobachter, dann z. B. bei Nr. 69Ü
die Mitteilung, daß der Schweif noch eine Sekunde nach dem Erlöschen des
Meteors sichtbar war, in anderen Fällen Notizen über dessen Linge odw Ent-
wicklung sowie über die Schnelligkeit des Meteors.

Sehr helle Feuerkugeln hinterlas-sen oft Sehweife, die für Seki\nden, selbst

Minuten und ganz ausnahmsweise Stunden sichtbar bleiben, sich hierbei krümmen,
teilen und verschieben. Der Beobachter sollte in diesen Fällen die Geistes-

gegenwart haben, die Erscheinung rasch mit einem kleinen Fernrohr (Prismen-
Feldstecher, Sextantenrohr) anzuvisieren und zu verfolgen. Die Schweifspur be-

steht aus abgesplitterten Teilchen, sie bleibt gleich dem von einer Lokomotive
ausgestoBeneo Dampfnebel in der Luft stehen und unterliegt deren Strömungen.
Ein gleichfalls interessanter Vorgang, der .sich zuweilen beobachten Ilifit, Ist der
Helligkeits- und P\Trbenweohsel bei einem hellen Meteor.

Zur Sammlung der Meteorbeobachtungen besteht jetzt eine internationale

Zentralstelle in Antwerpen, und außerdem hat man in den einzelnen Kulturländern
besondere Sammelpunkte. Die Deutsehe Seewarte ist bereit, das ihr von den
Seeleuten zur Verfügung gestellte Material an die Sammelstelle für Deutschland,

die Königliche Sternwarte in Münster, zu befördern. Zur Meldung einzelner
Meteore innerhalb des Deutsehen Reiches dient folgendes Postkarten-Formular,
das von reichsdeutschen Anstalten portofrei befördert wird.

*j Schkimigc Manen, die man iiiif Wiesen findrt und vtchl Stenigallcrt^ Meteorgallert nennt,

nnd steta irdkdien (otganiiclien) Urnprungt;.
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Zur Erklärung des Formulars ist wohl nichts mehr zu sagen. Die schwarzen
Vierocke dienen als Lehr<' heim Einheften. Seeleuten, die r^elmäßig beobachten
und oft deutsche Häfen anlaufen, können zur Meldung glänzenderer Meteore die
Karten in {größerer Anzulil zur Verfügung gestellt werden, wenn sie die Koordinaten
der Bahnpunkte selbst nach einem Sternutlas (Schurig empfiehlt sich durch
Wohlfeilheit und Vollständigkeit) ableiten wollen. Sie kdnnen statt dessen auch
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Kohr bachäche Karten benutzun, für jedes uuilullend schöne Meteor ain besten

ein besonder«8 Blatt, auf dessen RQekseite der Name des Beobachters, der Sehiffs-

Stempel nebst den sonstigen Notizen ubor d!l^^ Meteor anzubringen sind. Diese
Karten würden am besten in gesclilof^senein Briefuniscldag der Deutschen See-

warte oder der Sternwarte in Münster übermittelt. Für Beobachtungen der
Schwärme, z. B. der Perseiden, sollten nur Rohrbachsche Kartm gebraucht
werden in Verbindung mit Talx llen wie die mitgeteilte. Hier tun sich am besten

mehrere Beobachter zusammen, die die llimnielsgegenden untw sich vorteilen

and einen Schriftführer wählen.
Zum Schluß geben wir unseren Lesern einen Einblick in die Wichtigkeit

der Ergebnisse der neol)achtungen heller Meteore durch Mitteilung einer Ül)ersieht

aus den Jahren 1908 und 1909, die VV'. Denning in Bristol bezüglich der hellsten

ihm gemeldeten Erscheinungen den Atttronomisehm Naehriehten (Nr. 4352) hat
zukoiiiinen liissi'n.

Xr IfWUS It/.ril .M. ^'1 h, 1

1 Mai 17 9^ 4:i>i' > 2 i22.;t ui.r 21.1

2 19 III 20 > 2 1 il.O 72.4 228..-) ;!r).i

3 < 27 12 28 o 88.5 193.1, 24.1
4 Juni 28 11 12 107.8' 72.4' 13.-).2' 19.3

5 Juli 1 9 ir. ', , c 9S.2 i:5.f.' 1Ü9.0 29.0
t) r 28 11 i; c i:j2."i i;).4 su.f) 54.7

1 Aug. •) lu ;m) i2:i.y 7:..C. 91.7 r.1.2

8 < 2 12 7 98.2| 78.9 51..'> 33.8

9 « 10 10 17 • 2; 115.9' 72.4 83.7! 46.7

10 Sept. It 8 48 94.9 51..') ii4.:i

II Okt. 14 9 10 > 2 112.7 2!>.o l-)4.5

12 2:i 12 19
• > Ö 117.5

13 Nov. Iti 18 32
, Vsc: 13G.S

l!)Ol)

14 .lati. 11 8 11 > $ 93.:i 46.7 83.7! 2U.9
i:> 2.-) 88.5 67.6: 173.8' 24.1

16 Febr. 22 33 90.1, 80/><249.4i 40.2

17 Apra 20 9 50 > 2 i:K4 911.1 144.8

18 Aug. 8 K. s 4 I5i.:{ iu4.(; 93.:{ 77.2

19 10 1.-) 140.0 K3.7 99.8 MA
20 « 11 « :»7

,

^ 1(>5.S 77.2 177.0 51 .5

21 « 12 42 1 10.0 8.'..:V IWM 5»").J

22 « 12 i) .".1 144.8 99.8 93.3, 74.0

23 c 12 1 10 19 125J»I 83.7; 83.7| 48.3

Kudiaiil lieiiurkiingcii

191' -2(J-

20
7Ö 4-43

—18
-20
-1-22

--11

-I-.57

237
2r)0

Iis

337
43

()

42 -f-2o

:« 4-1( 5

1.tO 4-23

332 4
40 4-18
196 +20

270 4-3(t

41 -p57
4.1 4-5»;

4:1 4-.''kS

47 -i-5S

47 -i-5S

47 4-58

f) Bfobttchtcr

I rUiiid

Utrecht und Antwafpen
Ont beolmchtet
f) Heobaf-htor

Sehr hülle Feuurkogel
Heller Schweif

Hellar Sohimf

8<-hwcif bleibt IWm zurück
Beleuchtet den Himioel^gruixl

17 l!iiil)a<hUT

4 Hcobachter
S'hwj'ifdaut'r >

ri)fr 20( » H(>ol)achtcr

!5f\voglich«T Schweif. Fnuiknieh
Heller eschwetf

c c

« <

Beleuchtet den Himmels^ruod
Cliiiiz. S'h\\> itsjiiir 45f BldiäMur

Heller iSchwcil

Ala Weltzeit ist die von Mittag zu Mittag gerechnete Greenwicher Zmt xu
verstehen; Nr. 13 ist also in der Morirondämmorimg dos 17. November er.schionon.

Die Helligkeit wird in mehreren Fallen mit der des Mondes (C) verglichen,

allerdings bei der starken YerSnderlichkeit dieser mit der Phase eine unsichere
Angabe. Die Höhen und K des Aufleuchtens und des Erlöschens sind gleich

den zwei folgenden Größen von Denning in englischen Meilen gegeben, hier

aber in Kilometer umgerechnet. Gleich den Höhen ergaben sich die Bahnlängen l

aus den korrespondierenden Beobachtungen, und da auch Angaben über die Daner
der Erscheinung in den meisten F;i!l<'n vorlagen, lieHen .sieh die (Jeschwindig-

keiten r berechnen, die, wie man sieiit, sieh tatsächlich zwisclu ii ili ri vorhin
angegebenen Grenzen von 12 und 72 knilsec halten. Wo die obere Grenze
merklich fiberschritten wird, wie bei Nr. 18, ist eine hyperbolische Bahn des
Meteors im Welträume angedeutet. Die Meteore Nr. 7, 9 ond 18 bis 23 sind echte
Perseiden. Der Radiationspunkt ergibt sieh schon ans einem einzigen Meteor,

wenn es an zwei Orten gut beobachtet worden ist. Sehr merkwürdig ist bei

Nr. 16 die lange und gegen die Erdoberflfiche nur wenig geneigte Bahn: nicht

10 Kilometer Abstieg bei einer Bahnlinge von fast 250 Kilometern.

Au. d. Hydr. uw. 1911, Heft IV.
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Wladiwostok.

Nudk KoQBulatB-FngebQgen Nr. 3436 vom Juli 1904; n«cJi Fragebagai Nr. 3029 dm KapL A. Lohr*
«ngcl, D. »Biancftc, vom .Tnni 1903; Xr. 3157 des IT. OfHxiers P. Vollrath. D. «Kowloonc, nm
]h /,^mhvT V.m; Nr. 4137 .l<s Knpt. W. Rosendahl. I). »Mara Kolb«. vom Juni lOOO; Xr. :>IM des

Kiij)i. W. Tliodo, D. Diirittlu'a Ki<knurs-. ynm S-ptemlK-r 1!)10. Ergänzt aus iiltcn-n (ieutsclien.

sowie en;:listlu'n und aincrikani.schi'n (^ut-llen. Brit. xVdin-Krt. Xr. 24."i2, Tuinca Ula to .Stnlok Bay.

induding Teter tbe Great Bar; Nr. 511. Trinity Bay to tbo Eaat/eni iloeponui including Amur Bay;
Nr. 1011, EaBtem Bonmms 8tnit with VhutiTOBlok Haifaour. Lebete YetöffimtUduuig: >Der Filotec

Bd. II. 1903, S. 83 nnd 157.

Wladiwostok, der bedeutendste Kriegs- und Handelshafen Rußlands in

Ostasien, liegt an der Ostsoite des Japanischen Moores im südlichen Teile der

Küstenprovinz auf dem südwestlichen Ende einer üalbinsel, die sich zwischen

der Amnr-Baeht im Westen und dw Ussnri-Buoht im Osten in die Bucht Peter

des Großen erstreckt. Die geographische Lage des Ecobaditungspunktes im

Garten (k\s Hafenkapitän.s ist 43^ 6' 31" N-Rr. und 131 53' 'J J" O-L^r. Di,. Mil'.-

weisung für das Jahr 1910 beträgt etwa 7.1 W, die jährliche Zunahme ungefähr 2 .

AUgemeiees. Der sQdUchste Teil der rnssisch-ostasiatischen Küstenprorins
ist buchtenreich, im Gegensatz zu der übrigen Küstenstrecko dieser Provinz, die

fast ;j:anz ohne größere Buchten ist. Ui-sondors die Bucht Peter des Großen
bildet mit ihren Verzweigungen weit in das Land einschneidende Gewässer, die

von großem Werte fOr die &»hi^lirt rind. Die KOsten sind hier durchgängig
hoch und bilden gute, weithin sichtbare Laiidiiiarkcn. Auch die violen Inseln

und Halbinseln sind meistens hoch und bieten für die Navigierung gute Anhalts-

punkte. Die Wassertiefen in allen diesen Gewässern sind allgemein derartig, daß
sie nötigenfalls Oberall das Ankern gestatten, andererseits aber auch groß genug,

um Schiffe nicht zu gefährden. Riffe und Untiefen gibt es nur in der Nälie d«r

Küsten oder Inseln, so daß die Navigierung dadurch wonig l)ehindert wird.

Nach Wladiwostok kann man sowohl auf dem Wege längs der Kflste und
durch die Amur-Bucht, wie durch die Ussuri-Bucht gelangen, doch ist der letitere

Weg der gebräuchlichere.

Während des Sommers herrschen an dieser Küste südöstliche Seewinde^

während des Winters Landwinde aus nördlicher Richtung vor. Der Frühling
sohlieBt sich mehr dem Sommer, der Herbst mehr dem Winter an, doch über-

wiegen im März noch die nördlichen Winde erheblich. Im Sommer ist klares

Wetter selten, Hegen und Nebel aber häufig, der Winter bringt dagegen über-

wiegend wolkenloses Wetter und nur vereinzelt Schneestfirroe. Die mittlere

Jahrestemperatur beträgt nur 4.6° C; die mittlere Temperatur im Januar beträgt
— 15^0. An einzelnen Sommertagen übersteigt die Temperatur bei klarem
Hinunel M'^C. Der Hafen von Wladiwostok war früher durchschnittlich jährlich

100 Tage, von Anfang Januar bis Ende April, durch Eis gesperrt, seit ein«*
• Reihe von Jahren wird jedoch durch Eisbrecher erfolgreich eine Rinne für den

Dampfi^rvorkehr offen gehalten, und zwar für den Weg von der Insel Askold
durch die Ussuri-Bucht und den östlichen Bosporus.

Landmarken. F&r die Ansteuerung des östlichen Bosporus von Westen
her kommt zunäehst in Betracht das Kap Gamowa mit dem in der Nahe befind-

lichen etwa 550 m iiohon Berg Tumau, das dio Bucht Poter dos Großen im
Westen begrenzt. Das Kap selbst wie auch die westlich davon liegende Babkin-
Iluk zeigen steil abfallende, felsige Kflstenabhänge. In der Nähe des Abhanges
steht der 14.6 m hohe weiHe Leuchtturm mit dem Wärtergebäude. Die für den

Weg weiter in Betracht kommenden Inseln sind durchgängig hoch. Rimskago
Kcmsako! (Peles Island) hat zwei Gipfel, von denen der höchste etwa 200 m hoch
ist. Die nahe zusammenliegenden Inseln Durnovo, Hildebrandt und Dalevron
(Delivron) sind je etwa 30 m hoch. Sicnnin o(h>r Bedcliffe ist etwa IfiO m hoch
und stark bewaldet. Für die Ansteuerung vom Süden oder Osten her kommt
vor allen Dingen die S69 m hohe Insel Askold mit ihrem Leuchtturm und Leucht-
feuer in Betracht. Auch die Küste an der Nordseite der Askold-Straße und an
der Ostsoito der Ussui'i-Bucht bilden durcih Forin uml Iir>lie gute T>andmarkon.
An der Osteinfahrt zum östlichen Bosporus bilden die vorspringenden Küsten-
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punkte sowie die in der Einfahrt lieirende Insel Skryplewa (Skrvpleff) mit ihrem
Leuchtfeuer bei nichtigem Wetter gute, weithin sichtbare Landmarken.

Ansteneranf?. Bei sichtigem Wetter bietet die Ansteuerung des östlichen

Bosporus sowohl durch die Anuir-Iiuolit wie durch die Ussuri^Bueht keinerlei

Schwierigkeiten. Es genügt, dafüi- auf die vorhandenen Seekarten zu verweisen.

Bei unsichtigem Wetter, welches hier oft herrscht, ist jedoch groUe Vorsicht ge-
boten. Nach englisehen und amerikaniMhen Qaellen soll in der Amur-Bncht der
Nebel nicht so häufig sein, wie in der Ussuri-Buelit, und erstere aus diesem
Orunde der letzteren vorzuziehen sein. Sanitliolie deutschen Schiffe, die darüber
berichten, haben jedoch den Weg nach Askold-Eiland und von dort durch die

Uaauri-Bneht nach der ostliehen Einfahrt zum östlichen Bospoms genommen.
Keiner von allen diesen Schiffsffihrern berichtet über Schwierigkeiten, obgleich
sie auch von Askold-Eiland an, wo Lotsen für Wladiwostok zu haben sind, ohne
Lotsen fuhren.

Auf dem Wege durch die Amnr>Bucht kann man sowohl westlich wie öst-

lich von den äußeren, dieser Bucht Torg^agerten Inseln entlang, nötigenfalls

auch zwischen ihnen hindurch fahren. Nimmt man den Weg westlich von ihnen,

80 meide man die etwa 1 Sni westnordwestlich von der Insel Dalevron liegenden
Elisaroff-Klippen, auf denen die See brandet. Sie sind durch zwei Spierentonnen
gekennzeichnet, von denen die an der Nordseite liegende ein Dreieck, die an der
Südseite liegende einen Besen als Toppzeichen trägt. Für den Weg zwischen den
Inseln hindurch ist eine 4.ö m-Stelle zu meiden, die etwa '/g Sm nordöstlich von
der Inael Dalevron liegt und ebenfalls durch eine Spierentonne bezeichnet wird,

die ein Kreuz als Toppzeichen trägt. Für den Weg östlich von den Inseln

kommt di<! 1.1 Sm südlich von Stennin liegende Boismann - Klippe in Betracht.

Die Wassertiefe auf dieser Klippe beträgt 2.3 m; sie wird durch zwei Spierentonnen
mit Toppzeiehen bezeichnet, von denen eine nördlich, die andere gfidweatlich von
ihr liegt. Auf dem weiteren Wege sind unsichtbare Gefahren fern von den
Inseln oder Küsten nicht vorhanden. Es soll öfter vorkommen, dal^ Schiffe, die

im Nebel auf diesem Wege nordwärts steuern, bei der Annäherung an die Insel

Tzivolko plötzlich aus dem dicken Nebel in klares Wetter gelangen, und den
Nebel wie eine Mauer hinter sic!i lassen. Ausgehend laufen sie dort umgekehrt
plötzlich in den dichten Nebel hinein, nachdem sie bis dahin vollkommen sichtiges

Wetter hatten.

Auf dem Wege durch die Ussuri-Bucht f&hrt der Kurs von Askold direkt

nach der östlichen Einfahrt zum östlichen Bosporus. Schwierigkeiten sind, außer

dem oft auftretenden Nebel, hier nicht vorhanden. Nimmt man den Weg an der
Westseite der Bucht, so passiere man die äußeren Inseln in genügendem Abstände,
w^ie auch die südlich von Kasakewitsoh liegenden kleinen Inseln Karamzin und
Verkkovski. Letztere bildet eine (Iruppo, von denen die ('tsrlichste durch eine

Bake bezeichnet wird. Auch halte man sich in genügendem Abstände von der
Südostkfiste der Insel Kasakewitsoh selbst.

Die Kinstcnoi un^ in den östlichen Hosporns. Die westliche Einfahrt ist

zwischen dem auf dem Kaj) Tokarewski an der Nordseite stehenden Leuchtturm
und der ihm gegenüberliegenden Nordküsto der Insel Kasakewitsch nur etwa

7« Sm breit, aber rein und von mäBiger Tiefe. Sie ist leicht zu erkennen an
der Formation des Land« .

las an der Südseite der Einfahrt hügelig und von
mäßiger Höhe ist, während das Kap Tokarewski an der Nordseite aus einer

niedrigen Landzunge besteht, aul der ein Damm aufgeschüttet ist, auf dessen
Ende der Leuchtturm steht. Die Einfahrt erscheint daher breiter, denn nördlich
von (lieser Landzunge besteht die Halbinsel Shkota auch aus höhcrem, hügeligem
Lande. Beim Einsteuern passiere man die vor der Westhuk der Nowik- Bucht
liegende kleine felsige Insel Uschi in gutem Abstände, da nordöstlich von ihr

die Nakchimoff-Bank liegt, auf der die Wassertiefe 6 m beträgt. Vor dem Nord-
ende dieser Bank liegt eine Spierentonne mit Dreiecktoppzeichen, und auch
westlich von ihr liegt vor dem Ausläufer von der Insel Uschi eine Spierentonne

mit doppeltem Toppzeichen. Außer einer vor Kap Tokarewski liegendun Glocken-

tonne sind weitere schwimmende Seezeichen hier nicht vorhanden und auch nicht
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notwendig', da dif Knston Tcin sind, l'i'ir nächtliche Einfahrten sind die vor-

springenden Küstenpuiikte gut befeuert und auch Kichlfeuer vorbanden. Mit

Hilfe der vorhandenen Seekarten ist das Einfahren bei sichtigem Wetter einfach,

und es sind weitere Anweisun^^* n nicht notwendig. Bei Nebel oder unsichtigem
Wetter ist irrolie Vorsicht geboten und häufiges Loten notwendig. Nebelaignale
werden bei den meisten Leuchttürmen gegeben.

Die (östliche Einfahrt wird durch die in ihr liegende Insel Skryplewa
in zwei Fahrwasser geteilt, die beide breit und rein sind. Die annähernd 50 m
holie In.sel Skryplewa ist am Tage leicht kenntlich durch ihre Lage, nachts

brennen auf ihr zwei Leuchtfeuer, die für die Weiterfahrt durch den östlichen

Bosporus als Richtfeuer dienen. Man kann sowohl südlich wie nördlich ron
dieser Insel passieren. Beim Passieren an der Nordseite komme man der Insel

nicht zu nahe, da sich in nordlicher Richtung von ihr ein Riff fast 400 in w*'it

erstreckt. Vor der Nordkante dieses Riffes liegt eine weiße Glockentonne. Auch
wird die Richtung dieses Riffes durch die nachstehende Richtmarke gekenn-
zeichnet: eine weiße, kreuzförmige Bake an der Ostseite der Insel in Linie mit

dem schwarzen, senkrechten Streifen an der östlichen Seite der Nebelsignalstation.

Auf dem weiteren Wege halte man sich ungefähr in der Mitte der Straße.

Weitere Anweisungen sind auch hierfür nicht notwendig. Bei unsichtiger Wittwung
ist jedoch auch hier dit» übliche seemännische Vorsicht geboten.

Da» |i;oldene Horn, der Hafen von Wladiwostok, zweigt sich vom östlichen

Bosporus an dessen Nordseite ab. Der Arm verläuft zuerst in nördlicher, dann,

nach einer scharfen Biegung, in dstlicher Richtung bis zum inneren Ende. Er
ist von mittlerer Tiefe und frei von Untiefen. Die An- und Einstcuening ist

leicht und bequem. Man kann sowohl nachts, wie am Tage einlaufen, doch in

keinem Falle weiter, als bis zum Wachtschiff, das außerhalb der Charkin-Huk
liegt. Für nftchtliches Auslaufen muß man besondere Erlaubnis haben.

Louehtfener siehe Leuchtfeuer-Verseichnis 1911, Heft VUI, Tit. XI, Nr. 2608

bis 2680 und Nachtrag dazu.
SignalstadOBeB befinden sich auf den Inseln Atkold und Skryplewa, auf

der Klett-Huk und dem Gebäude der Ilafenbehörde in Wladiwostok, die nach
dem Int<»rnati(>nal('n System mit Scliiffcn signalisieren. Nr-hclsignalstationen
befinden sich bei den meisten Leuchttürmen (siehe Leuchtfeuer-Verzeichnis).

Lotsen sind auf der Insel Askold für Wladiwostok zu haben. Man muß
jedoch sehr nahe an die Insel heraiiir« lien, um einen Lotsen zu bekommen. Kapt.

Thode, der in größ<>rem .Vbstandc davon blieb, erhielt keinen Lotsen, oliwohl

er Signal dafür gesetzt hatte. Lotsenzwang besteht nicht, und man kann auch

sehr wohl ohne Lotsen nach Wladiwostok gelangen, wenn man das nötige

Kartenmat«rial an Bord hat. WIhrend und kurz nach dem russisch-japanischen

Kriege bestand Lotsenzwang wegen der ansgeh'gtcn niui schwimmenden Minen.

Nachdem dieselben aber jetzt nicht mehr vorhanden sind, besteht auch kein

Lotsenzwang mehr. Koins von allen deutschen Schiffen nahm einen Lotsen. Für
Ilafenlotsen, die die S<-hiffe von der Reede an die Landungsplätze bringen,

besteht eine Taxe. Kapt. Thode bezaldte hierfür 25 Rbl.

iSchleiipdauipfer sind vorhanden, aber beim Ein- oder Auslaufen für

Dampfer in der Regel nicht erforderlich. Beim Verholen im Hafen ist die Hilfe

eines Schleppdampfers oftmals empfehlenswert. Die Taxe dafür betragt für einen

großen Schleppdampfer 25, für einen kleinen 15 RliI Für Segelschiffe, die aber

kaum noch nach Wladiwostok kommen, ist die .\nualime eines Schleppers oft-

mals notwendig.
Ketliingswosen. Nach alteren Angaben ])efindet sich eine Rettungsstation

mit Ruot unti Schlittenboot auf der Larionow-lluk in der Nähe des Leuchtturmes.

Der große Eisbrecher und eine Anzahl von Schleppdampfern sind mit Taucher-
apparaten und großen Pumpen ausgerüstet.

Quarantäne. Ks wird siets ein Ge.sundheitspiiß verlangt. Für Schiffe mit

reinem (Jesundheitspaß sind die FiUMidichkeiten einfach. Für Schiffe dagegen,

die aus verseuchten Häfen kommen, ist Quarantäne Bedingung, und zwar für

Pestgefahr eine sehntfigige^ für Choleragefahr eine siebentägige, doch wird eventodl
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die Reisedauer hierin einb^riffen. "Dw Quarantäne-Ankerplatz befindet sich eben
innerhalb der Ej^orscheld-Huk ai» der Westseite der Picode.

Zollbehandluu^:. Nach Bericht des Kapt. Thod«j liegt in der kleiiKMi Bucht
swlschen der Klett- und der Charkin-IIuk an der Ostseite der Einfahrt nach
Wladiwostok ein Wäehtsehiff vertäut, das dunkelgrau gestrichen ist, zwei Masten
und einen Schornstein hat. In der Nähe dieses Wachtschiffes müssen alle ein-

laufenden Schiffe ankern, um den Besuch der Zoll- und der Oesundheitsbehördo
abzuwarten. Außer dem Gesundlieitspaü wird verlangt: Schiffszertifikat, Muster-
rolle, Manifest, ein Satz Konnossemente und Proviantliste. Die Zollbehandlung
ist streng'. SSmtlicho Spirituosen, Wein, Tabak und Zirrarron werden zollamtlich

unter VerschlulJ ^'clef^t. Auch in bezug auf die Ladung' wird streng nach dem
Manifest verfahren und Zollstrafen kommen bei Differenzen leicht vor. Bei

zuvorkommender Behandlung der Zollbeamten soll jedoch der zollamtliche Yer*
kelir sich sehr kulant abwickeln.

Sturiu-tiguale werden am Mäste des Hafenamtes gezeigt, wenn die Wahr-
scheinlichkeit vorhanden ist, daß sich ein Taifun dem Japanischen Meere nähert.

Die Signale bestehen aus weißen Kegeln, mit der Spitze nach oben zeigend.
Ankerpläf ze im Hafen. Der Hafen oder die Ree<le von Wladiwostok, das

goldene Horn genannt, bietet vorzüglich geschützte Ankerplätze auf etwa 9 bis

22 m Wasser über gut haltendem Lehm- und Schlickgrund. Der Ankerplatz für

Handelsschiffe in großer Fahrt, sowie für fremde Kriegsschiffe befindet sich im
südlichen Teile der Bucht, zwischen der Klett-Huk im Süden und dem Portowoi-
Ste«rt im Norden; im Osten wird diese Reede durch die Verbindungslinie zweier
Baken begrenzt, von denen die eine an der Nordseite im Garten der Admiralität,

die andere an der Sfidseite auf der Menschuk-Huk steht. Westlich von dieser

Linie und iir.i iHicli vom Portowoi-Steert ist der Ankerplatz für Küstenfahrzeuge.

Der innere Teil der Bucht östlich von der durch die beiden genannten Baken
bezeichneten Linie bis oberhalb der Schwimmdocks dient als Liegeplatz für

riiBsische I&iegsschiffe^ für welche Zwecke eine Anzahl von Festmachetonnen
ausliegt.

tiezeiten unü Gezeitenströiiie. Die Hafenzeit in Wladiwostok ist 2V 30"Mo,

der Tidenhub beträgt bei Springtide 0.3 m bis 0.4 m. In der Amur-Bucht be-

trägt der Tidenhub etwa 0.6 m. Die Gezeitonstrome in der Ussuri-Bucht sind

sehr srliwncli Die Strömung in dieser Bucht ist haujitsächlich vom Winde ab-

hängig, aber auch diese Windströmung ist innner nur schwach. In der Amur-
Bucht und im östlichen Bosporus sind die Gezeitenströme ebenfalls schwach, nur
in den Engen des Bosporus erreichen sie bis zu 2 Sm Geschwindigkeit in der
Stunde. Der Flutstrom setzt von beiden Enden in den östlichen Bosporus
hinein, und beide Ströme treffen bei dem Kap Galdobin zusammen; von diesem
Kap an setzt auch der Ebbstroro nach beiden Richtungen aus dem Bosporus
wieder hinaus. Als allgemeine Regel gilt es, dafi die Strömungen in der ganzen
Bucht Peter des Großen von den Windverhältnissen aMiäii<rig sind. Bei ruhigem,
stillem Wetter setzt in der Atnur-Bucht der Strom schwach an der Ostseite der
Bucht hinein und an der Westseite hinaus. Im Hafen von Wladiwostok sind

die Gezeitenstrome ebenfalls sehr schwach.
Eisverhältnisse. Nach langjährigen Beobachtungen ist festgestellt worden,

daß der innere Teil des Goldenen Horns durcltschnittlich gegen Mitte Dezember
zufriert, wBhrend gegen Ende Dezember die ganze Bucht bis zur Egersscheld-
Huk eine feste Eisdecke trägt. Anfang Januar etwa ist das Eis bereits bis in

den östlichen Bosporus vorgedrungen und sclireitet dann allmählich weiter, so

dafi gegen Mitte Januar die Eisdecke bis zur Insel Skryplew reicht. Das Auf-

brechen des Eises vollzieht sich gewöhnlich in entgegengesetzter Reihenfolge

vom Osten hfl-. Mitfi' März wird die östliche Hälfte des Bosporus bis zur

Poopjelow-Huk frei, und gegen Ende März auch die westliclu! Hälfte bis zur

Tokarewski-Huk. Mitte April verschwindet dasEis gewöhnlich von der ganzenReede.
Seit einer Reihe von Jahren sind ein großer und mehrere kleine Eisbrecli-

danii)fer im Winter tätig, um im Hafen und der Zufahrt zu demselben durch die

östiiclie Mündung des Bosporus eine Kinne für Dampfer offen zu halten. Dies
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ist durchgängig mit großem Erfolg ausgeführt worden, so dafi der Hafen inm&e
von Dampfern, nötigenfalls unter Assistenz von Eisbrechern, errcielit worden ist.

Das Eis im Kriegshafen und in der westlichen Einfahrt zum östlichen Bosporus,

wie auch in der Amur-Bucht, wird nicht zerbrochen. Hier dient die feste Eis-

decke vielmehr als VerkehrsstraSo swischen den gegenüberliegenden Ufern.

Vielfach wird im Winter die «jranze Küste von TreilxMsniMssfn besäumt,

die sich unter Umständen bei südöstlichen Winden auch festsetzen, bei nurdwest-

liehen Winden dagegen abtreiben.

Hafenaniagea. Es sind zwei steinerne Kais als Landungsanlagen vorhanden,

von denen der eine für den Export, der andere für den Import dient. Außerdem
sind noch Landunpfsbrücken vorhanden für besondere Zwecke, darunter eine für

die Russisch -Freiwillige Flotte. D. »Dorothea Kickmers«^ löschte seine Ladung
am Import-Kai mit eigenem Ladegeschirr. Alle großen Seeschiffe USschen odor

laden am Kai. Um dahin zu <i:elangen, ist die Hilfe eines Hafenlotsen und viel«

fach auch die A.ssislenz eines kleinen Dampfers not^ven(b'L^

Hafennnkosten. Tonnongeid 20 Kopeken per ii-T. netto; Kaigeld per Woclie

50 Rubel für Schiffe von 60 bis 90 m Lange, 57 Rubel fQr Schiffe von 90 bis

105 m Lange und für weitere je 15 m Schiffslänge 7 Rubel mehr. Eine sogenannte
I'udabgabe von '/^ bis 1'/^ Kopeke per Tml von (hm gelöschten oder geladenen

Gütern je nach Art der Ware wird von der Ladung erhoben. Kapitän Thode
hatte mit der »Dorothea Rickraers« insgesamt 2700 Rubel Unkosten, einsohliefilich

Stauer-und Schiffshändlerrechnungen. Er löschte inWladiwostok 3268 1 Stfickgfiter.

Reparatnron. Es sind mehrert» Trocken- und Schwimmdocks vorhanden. I>a-

größte hat eine niitzl)ai-(' Länge von 18il m und 9.f? m Wassertiefe. Alle Arten

von Reparaturen sind ausfülirbar, sowohl an Schiffen wie an Kesseln und Maschinen.

IMe Stadt Wladiwostok liegt an der Nordseite des Goldenen Horns. Sie

wurde im Jahre 1860 nach der Besitzergreifung durch Rußland gegründet und
hatte am JU. Dezember 1908 etwa 85 000 Einwohner. Sie ist Sitz vieler Behönl« n

und hat eine starke Uarnison, sowohl- von Landtruppen wie .Marine. In der ätaUi

gibt es, wie in allen russischen Stfidten, verhältnismäßig viele Kirchen. Auch
sind viele Lehranstalten und wis.senschaftliclie Vereinigungen vorlianden. Die

industrielle und gewerblieh(> Tätigkeit ist nicht bedeutend. Am Handel ist der

deutsche Anteil hervorragend.
Als Haupthandelsplatz des russischen Besitzes in Ostasien ist auf Eisen-

bahnverbindung mit fernen Orten Bedacht genommen. Es besteht Bahnver-
bindung mit C'liabarowsk am Amur, mit Europa und mit China. Die Expreß-
und Postzüge von Wladiwostok durch Sibirien bieten die schnellste Beförderungs-
gelegenheit nach Europa. Telegraphische Verbindung besteht fiber Land mit
allen Teilen der Erde und mittels Kabel mit Japan. Auch eine Funkspruchstation
von 800 Sm Reichweite befindet sich am Orte.

Handelsverkehr. Der Schiffsverkehr im Jahre 1908 betrug eingehend
insgesamt 573 Schiffe mit 761 188 R-T. netto. Außer kleinen japanisehen Kflsteo-

fahrzeugen waren es sämtlich Dampfer. Nach Flaggen geordnet waren an dem
Verkehr beteiligt:

Flagge Anzahl R-T. netto .

1

Flagge Aiusahl R-T. netto

Riimand

188 230207 >

ir)r> 189991
!»:. 17t; 71'.!

jo :>i üüt)

1

(iroUbritanoion M i 62 572
3.3 90545
11 !tO(Vi

1 4 41'4

Hierbei ist jedoch zu bemerken, daß in diesem Jahre für die subventionierten
regelmäßigen Linien Wladiwostok — Shanghai und Wladiwostok — Tsuruga drei
deutsch(> Dampfer von der Russisch -Freiwilligen Flotte gechartert waren, die

80 mal den Hafen anliefen.
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IHv Fiiifulir ist überwiegend. Es wertien alle Arten (lehrauchs- und
Verzehrun^s^tMrenstände eingeführt, wie Eisen, Maschinen, Drogen, Farben, Bier,

OlaSi Porzellan, Möbel, Zement, Manufakturwaren, Kohlen, Kolonialwaren usw.
Die Ausfuhr war ])is vor kurzer Zeit verhältnisniafiig f,'erinij:. Sie bestand

hauptsächlich aus Seekolil, Bauholz, Kartoffeln, gesalzenen Fischen, Folien usw.,

nenerdings ist jedoch als Massenartikel die in der Mandschurei gebaute Soja-Bohne
hinzugekommen, die in großen Mengen über Wladiwostok anss^efOhrt wird und
den Schiffen meist eine gute Fracht bietet.

Daiupferlinien, Von liamburg unterhalten mehrere Schiffsmaklerfirmen
gemeiiMain einen regelmäßigen Dienst. Neuerdings nimmt anoh die Reederei
Ricktnera einen re^M>l mäßigen Dienst von Hambur<: auf. Beide Linien laufen
andere europäisclie Ufifen an. Wm Odessa unterhält die Russisch-Freiwillige

Flotte regelmäßige Verbindung mit Wladiwostok. Dieselbe üesellschaft unterhält

Ton Wladiwoetok auch regelmäßige Linien nach Japan nnd China sowie nach den
nördlichen Häfen des Kontinents, Sachalins und KamtädiattaBb Anch von japanisclien

0(>sells( haften werden melirere Verbindun<j:en mit verschiedenen jaiianischen Häfen
unterhalten. Die Hamburg-Amerika Linie unterhält eine regelmaihge Verbindung
fiber Nagasaki mit Shanghai und Hongkong.

Im Jahre 1908 gingen von Wladiwostok 40 422 Passagiere ab nach anderen
Häfen, und e.s landeten dort von anderen Häfen kommend 49 344 Personen.

ächilfäuusrüstung. Bunkerkohlen sind stets in genügender Menge vor-

rätig. Sie atammen vorwiegend aua Japan nnd Sachalin, doch aollen auch Cardiff-

Kohlen zu haben sein. Bei größerem Bedarf empfiehlt sich vorherige Bestellung.

Die Kohlen werden in Leichtern längsseit «rebraclit und v<m Chinesen über-
gemannt, sofern das Schiff nicht zu hoch aus dem Wasser ragt, andernfalls

müssen sie mit dem Lad^esehirr übergenommen werden. Friacher Proviant
ist stets in genügender Menge zu mäßigen Preisen zu haben, Dauorproviant
ist zwar ebenfalls in genügender Menge vorratig, jedoch teuer. Trink- und
Kesselwasser von guter Qualität wird zum Preise von 80 Kopeken per Tonne
in Leichtem längaeeit geliefert

Auskunft für den Schiffsvorkehr. Ein Kaiserliches Konsulat befindet

sieh am Orte in der Hauptstraße im rieschäftsliause der Firma Kunst iV- Albers,

ileü grüßten Handelshauses daselbst, das auch die Hamburg-Amerika Linie und
den Norddeutschen Lloyd vertritt. Vertreter dea Oermanischen Lloyd und dea
Vereins Hamburger Assekuradeuro sowie Agenten für andere Sdiiffalirtsfinien

sind dort ebenfalls vorhanden. Schiffsboote können an beliebigen Landungs-
stellen im Handelshafen landen, die eigenen Boote werden jedoch selten benutzt.

Krankenhäuser, auch für Seeleute, sind vorhanden.
Ein Zeitball befindet sich am weißen Mast auf dem gelben Ciebäude des

Hafenamtes an der Nordseite des Hafens. Er fällt selbsttätig um 0>.> O'"'" i)^^

mittlere Ortszeit. Gleichzeitig fällt auch ein Schufi aus einer beim Telegraphenamt
stehenden Kanone. Vorrichtungen zur Kompaßregulierung aowie zur Prüfung
von nautischen und meteorologischen Instrumenten sin<l vorhanden.
Ebenfalls sind Seekarten und nautische Bücher in beschränktem Umfange
SU haben.

Otaru (Japan).

Nai-h FnigebuKt^ Nr. :jr)12 des II. Off i/,. 1' Vctlli alh, IX ^KimKKui . vom >t [)l( iiriH'r \'J'>\ ; Nr. IKW
(itw KapLW. Bosendahl. I). >MuraKoib*, \om .Vujpist 11)00; iinfh Hcrirhf Kapt. \V. .Mctzfiitliiu,

D. »I^reemoon«. vmd April 1910. Eig^t nach englischen und amerikanischen Quellen. Urit. Adm-KrU
Nr. 4fi2. Ten» bland witfa tbe adjaoent ttrait« nf Tsußaru. La Perouse and Yeso; Nr. 343ft, O ahima
to Fnrubfam wan; Nr. 2961, Furubi» wan to Aik.ip])ii miaaki; Nr. 903, Andiora|[|eB in Yeao iaiand,

Plan; (»tarn ko.

Otam, ein ziemlich bedeutender Ort an der Nordwestkü.ste der Insel Yezo
(Hoknshfi), liegt an dw We&tedce der Ishikari-Bucht, die sich swischen Takaehima-
mtsaki im Westen und der Mündung des Flusses Ishikari im Osten etwa 16 Sm
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weit ausdehnt. Der Hafen bietet die einzig siclieren Ankerplätze au dieser Küsten-

atrecke; er ist Voreoliiffangsplatz fQr die Paninoi-Kohl«miiinen, liegt aber nach
N offen. Die geof^raphische La<i(' Ics Leuchtfeuers auf dem Kopfe des Hafen-
dnniinos ist 43-' V2' 18" N-Br. uud 141 1' 12" Die Mißweisung für das
daiir lyiü beträgt 6.5^ W, die jährliche Änderung 4-3'.

Landmarken. Für vom Süden kommende Schiffe kommt zonSchst die Insel
Okushirl als Landmarke in Betracht. Diese fast überall dicht bewaldete Insel
stei^'t allmählich an und orreicht in dem Ber<je Kamoi sana, der nicht weit von
ihrer Westküste entfernt liegt, 583 m Höhe. Zwischen diesem Berge und der
Nordhak der Insel liegen drei weitere, 896 m hohe Gipfel, die^ wenn aus nord-
westlicher oder südöstlicher Richtung gesehen, auffällige Landmarken bilden.

Aonai-misaki, die Südhuk der Insel, ist niedrig und spitz zulaufend; Inaho-zaki,

die Nordhuk der Insel, ist ebenfalls niedrig, bildet aber infolge eines 72 m hohen
Hügels, der etwa V2 ihrem fiuBersten Ende entfernt liegt, eine bemerken«*
werte Erscheinung; auHerdem steht auf der Tluk ein Leuchtturm. Die Westküste
der Insel von Ounrai-misaki bis zu Inaho-zaki ist höckerig und im alli^emein-'n

unter Wasser steil abfallend; Klippen liegen jedoch an verschiedenen Stellen

Sm und mehr von der Küste entfernt. Die Ostküste Ton finak<mo>hana bis
Inaho-zaki verlauft fast ^'« radlini;^'. Sie ist steil unter Wasser abfallend, und die

Küstenabhän<,'e senken sich l)einahe senkrecht ins Meer. Die Wassertiefen be-

tragen an verschiedenen Stellen in 1 Sm Abstand von der Küste schon über 183 m.
Die Küste der Insel Yexo ist von Obano>saki an abschüssig und unter

Wasser steil abfallend; sie verläuft bis zu M*>1suta-zaki in nördlicher Richtung.
Motsuta-zaki liat steile Küstenabhänge und tiefes Wasser bis dicht an die Küste
heran. Vier Seemeilen nordöstlich von ihr liegt Shiraito-zaki, eine dicht bewaldete,

46 m hohe Huk mit sclnvarzon Küstenabhängen; ein auffälliger Wasserfall be-
findet sich in ihrer Nähe. Von dieser Huk aus wendet sicli die Küste in nord-
östlicher Richtung nach Henkei-zaki an der Westseile der Suttsu-Bucht ; ein

Leuchtturm steht auf dieser Huk. Nordöstlich von Benkei-zaki, zwischen dieser

Huk und der Iwanai-Bucht, bildet die Küste zwei hohe schwarze Abhänge, von
denen der nrirdliche, Kaidon-zaki, eine dreiecki^'e, <ler südliclie, Katnnake-zaki,

eine dem ersteren ähnliche Form zeigt. Eine gute Landmarke bildet der kegel-
förmige, 1910 m hohe Vulkan Shiribetsu, der etwa 15 Sm südöstlich von der
Stadt Iwanai lie^t ; « r ist der höchste Der«: der Insel Yezo. Von Sannai-niisaki,

der südwestlichen Ausbuchtung der Halbinsel Shiribeshi, ist die Küste steil mit

tiefem Wasser daneben; gefährliche Stellen sciieinen sich in einiger Entfernung
von ihr nicht zu befinden. Das Land innerhalb der Küste erhebt sich jth au
dem Berge Shakotan, der gut 6 Sm südöstlich von Kamoi-zaki, der Nordwesthuk
der Halbinsel Shiribeshi, zu 1300 m H(")he ansteif^t. Kamoi-zaki selbst ist eine

aus sehr grolien Felsstücken zusammengesetzte 82 m hohe Huk, mit einigen

BfiunMm auf dem Gipfel und einem Leuchtturm auf dem Aufienende; 7 Sm ost-

nordöstlich von der Huk li^ Shakotan-misaki, der nördliche Ausläufer der Halb-
insel Shiribeshi. Maruyama-zaki, an der Westseite der Furubira-Hucht, ist eine

19Ö m hohe, dicht bewaldete Huk; westlich von ihr steigt der auffällig spitze

Berg Takesawa zu 425m Höhe an; BSume sieht man auf dem Gipfel des letateren.

Shiriba-zaki ist eine 297 m hohe, .steil abfallende Huk an der Westseite der
Yoichi-Buchl. Zwischen dieser Uuclit und der Iluk Takashima steigen an der
Küste Hügel von über 152 m Höhe jäh an, während sich weiter landeinwärts
solche bis zu 610 m erheben. Takashima-Huk selbst ist der Auslaufer von dem
felsigen Rücken des Berges Takashima, der sich l'/o Sm westlich von ihr

zu 372 m Höhe erhellt; ein I.enehtturm steht auf der Huk. Beim Näherkommen
bilden dann der nördliche Hafendamm mit dem darauf stehenden Leuchtturm,
die Leuchttonne vor der Schüttung des im Bau befindlichen südlichen Hafen- •

(lamines und die Schiffe im Hafen einen guten Anhalt. Bei Nacht dienen die

Leuchtfeuer von Inaho-zaki, Benkoi-zaki, Kamoi-zaki, Uiyoriyama (Takashima-
misaki) und von Otaru als Landmarken.

An- und Biastenemng. Die An- und Einsteuerung von Otaru bietet bei

sichtigem Wetter keine Schwierigkeit, wenn man in angemessenem Abstände von
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der Küstti bleibt. Vom Süden koniineiul pa.ssiere man die südlich von dorn süd-
lieben Ausläufer der Insel Oku»hiri gele<^ene, aus einer Gruppe von Klippen be-

stehende Insel Murotsu in wenigstens 2 Sm Abstaml, dn sich von der höchsten
Klippe ans unreiner Grund 1'/, Sm nach Oston, 7 Kbl^^ iiaoli Westen und I K\)]'j:

nach Süden erstreckt. Auch versuche man nicht, zwischen dieser Insel und der
Insel Okosbiri bindurduttlaufen, da dieses Fahrwasser nieht rein ist. Die Nord-
hnk der Insel Okushiri, Inaho-^aki, passiere man ebenfalls in «^ufoin Abstände,
um das Felsenriff zu meiden, das sich '/^ nördliclier Richtung von
der Iluk erstreckt; das Kiff ist gewöhnlich zu sehen. Beim Anlaufen des Hafens
umfahre man die Takashima-Huk in angemessenem Abstände, da eine 22 m hohe
Klippe '

, Sm nordwestlich von der Huk, und eine weitere Klippe vor dem Ost-
ende der ersteren Klippe im Wasserspie;^'el lie^'t. Der Küste /.wisclien letzterer

Iluk und dem Hafen von Otaru nähere man sich nicht zu sehr, da unreiner
Omnd und blinde Klippen sich an manchen Stellen bis zu 2 Kblg Abstand von
ihr erstrecken. Auch meide man die Fischernetze, die manchmal 3 bis 4 Kblg
von der Küste entfernt liep-en; das äußere Ende der Netze ist gewöhnlich durch
eine Tonne mit Flaggentoppzeichen gekennzeichnet.

Kapt. W. Rosendahl schreibt: »Die An- und Einsteuerang: des Otaru-
Ilafens ist bei klarem Wetter an und für sich leicht. Bei Nebel jedoch, der
häufig auftritt, muß man der vielen Fiseherfahrzeuge halber und wegen des

tiefen Wassers, das bis dicht unter Land steht, vorsichtig navigieren, denn so

ganz darf man sieh auf die Karten dieser Gegend nicht verlassen. Bei klarem
Wetter sieht man bald den Berg Shakotan, und wenn man vom Süden oder
Westen kommend sich der Küste nähert, auch bahl das Kap Novosilzov (Kamoi-
zaki) mit dem darauf stehenden Leuchtturm, und das Kap Takashimu. Nähert
man sieh vom Norden kommend der Kfiste, so sieht man schon auf weite Ent>
ferniin^' den weiHon Loiichtturm Iliyoriyama auf Takashima-misaki. Diesen halt

mau an St-B. ; man wird dann bald die im Hafen liej^enden Dampfer sehen. Die
rote Tonne, die etwa ^j., Kblg vor dem noch im Bau befindlichen ilafendamm
liegt (der Hafendamm ist b^its fertiggestellt, und eine Leuchtbake steht auf
dem Kopfe desselben), länt man an St-B. und läuft ilirekt in den Hafen hinein.

Beim Einlaufen mul5 man beide Anker klar zum Fallen haben. Man läßt, wenn
man bei seinem Liegeplatz angekommen ist, zuerst den einen fallen und 165 m
<90 Fad.) Kettenlänge auslaufen, hernach den andern mit 82 m (45 Fad.) Ketten-
länfro, und hievt daranf von der ersteren wieder H2 rn (45 Fad.) Kettenlänge ein.

£s liegen auch Tonnen im Hufen, die aber fremden Schiffen zur Benutzung nicht

fiberlamen werden. Man kann auch nachts ohne Gefahr ein- und auslaufen.«

Kapt. W. Metaenthin berichtet: F>ie Ansteuerung von Otaru bietet keine
Schwierigkeiten; es ein])fir'hlt sich, die Jap. Adm-Krt. Nr. 4;j zu benutzen. Nach-
dem man Hiyoriyama-Feuer in 2 Öm Abstand passiert hat, steuert man rw. 180^

(mw. S78W)-Kurs; man sieht dann bald den etwa 1000 m langen Hafendamm
des Hafens von Otaru. Auf dem Südostende des Hafendammes steht ein Leucht-
turm, der nachts ein rotes Festfeuei- zei^M. Diesen passiert man in etwa 200 ra

Abstand und steuert nun mit einem tiefgehenden Schiff am Ilafendamm entlang
nach dem östlichen Teil des Hafens» wo man vermoort, wenn man auf 9.1 m
<5 Fad.) Wassertiefe angelangt ist. Der westliche Teil des Hafens ist flach und
nur für Schiffe unter 4.6 m Tiefgang geeignet.«

Leuchtfeuer. Siehe »Leuchtfeuer aller Meere« li^ll, Heft V'lll, Tit. XI,

Nr. 2486/6L
Lotsen wesen. Ein Lotse kommt auf Verlangen außerhalb des Hafen-

danuncs an Bord.

Schleppdampfer. Mehrere kleine Schleppdampier zum Schleppen der Leichter

sind vorhanden. Dieselben genügen allenfalls auch zum Schleppen kleinerer Segel-

schiffe. Die Annahme von Schleppern ist für Dampfer nicht notwendig, doch
zuweilen empfehlenswert. Schlepplohn wird vereinbart.

Sturnisignale werden beim liafenmeisteramt an einem weii5 und rot wage-
redit gestreiften Signalmast geseigt Es werden die in Japan üblichen Signale

g^ben. (Siehe »Ann. d Hydr. usw.« 1908, S. 317.)
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^arantäne. Auf den Dampfern »Kowloon« und ^Mara Kolb« brauchte
arztliche Visite nicht abgewartet zu werden, ehe mit dem Land verkehrt werden
durfte. Gesundheitspaß wurde nicht Terlangt Quarantfineeinrlcbtnngen sind

nicht vorhanden.
ZollbebandlunK ist gut. Die Hafen- und Zollbehörde kommt an Bord, wenn

das Schiff zu Anker liegt. An Schiffspapieren werden Mefibrie^ Manifest»
Mannschafts- und Proviantliste^ Inventarienliste und AusJclarierungsechein rom
letzten liafen verlangt.

Gezeiten. Die Hafenzeit fQr Otara ist 4*t 12'">", die Hochwasserhöhe be-
trägt bi'i Springtide 0,4 m, bei Nipptido 0.2 ni.

Wind. Wetter, Kliimi. Von dt'n nachstehenden Angaben sind die Luftdruck-
und Windverhältnisse nach durchschnittlich während 10 Jahre, die iVngaben über
Temperatur und Menge der Niederschläge nach während 8 Jahre in Otaru an-
gestellten Beobaclitungen zusammengestellt. Die Angaben Ober relative Fencb-
tigkcit und Anzahl der Regentage sind den in Sapporo gemachten Aufzeichnungen
entnommen.

Monat ItnroDietar

nun
1

Thennometcr
IMutivc

l-'cufhti^rkt'ii

0
.0

Hejrenmenpe

:iim

Sc'llliri'. Al!-

. zahl ilrr T;i-o

VorherrHchemle
Win.le

Januar . ! -41 72
1

94 24 W. N W. S\V
Frbriiar . . :m ^ - Oä.5 27 \V. NW, .-^W

Mürz ... - 2.0 70 73.7 23 W, .\W. l)

April .... 761 6.» 09 SOJ)
i

1' W, 0, NW
Mai 7r,B 7.'^ 7:1.7 ! 12 0, W. sw

750 . 4-1(5.9 70 .•)C).S ' 10 0. NW. W
.Tuli 754 + 1«.2 «0 53.H 10 0. NW SW"
August . . Hui 4-23.2 77 104.1 8 ü, W, NW
^5cptembel 4

.'
l 1 . -f 19.<» 78 124.5 15 W, 0, K)

Oktober . . . TC.l r 13.6 78 ms 16 W, 0. NW
November. . 7»»2

i- 6.5 77 134.6 17 W. NW. SW
Dewmber . . 761 — 1.0 70 04 19 W, XW, 8W

Im Februar fällt mehr Schnee al.s in den übrigen Monaten. Von No-
vember bis Mfirs ist rauber Seegang, und heftige westliche und nördliche Winde
treten manchmal auf. Von April bis Oktober findet man gewöhnlich ruhige See.

Der liafen friert im Winter nicht zu und im Sommer soll kein Nebel auftreten.

Nach Kapt. W. Rosendahl ist es im Winter in Otaru sehr kalt und viel

Eis und Schnee vorhanden. Der Hafen soll abw immer frei von Bis und stets

zu befahren sein. Kapt. W. Metxenthin berichtet, daß im Frühling und Herbst
Nordweststürme sehr plötzlich auftreten und mit außerordentlicher Heftigkeit
von den hohen, den Hafen einschliefienden Bergen herunterfallen.

Der Gesundheitszustand am Orte ist gut und es kamen an Bord der
Scliiffe keine klirnntischen Krankheiten vor.

.\nkerplatz iiu iiafeu. Schiffe ankern vor Otaru, ihrem Tiefgang ent-
sprechend, über Sand- und Schlickgrund ; die 9 m-drenze liegt etwa 4 Kblg von
der Küste. Kapt. W. Rosendahl ankerte auf 14.G m Wasser über Sand- und
Schlickgrund. Er schreibt: »Otaru ist jetzt schon ein sehr guter Hafen. Er
ist von allen Seiten geschützt, ausgenommen, wenn es von NO weht. Wenn der
zweite Hafendamm fertig sein wird, wird er einer der besten Häfen Japans sein.

Wfihrend nuMue.s etwa vierwöchigen Aufenthalte.s lagen meist täglich 20 große
Dampfer im Hafen, die bischten und ladeten. Außerdom lagen weiter imter Land
noch eine Menge kleiner Dampfer und Segler; nichtsdestoweniger war noch
großer Raum für einkommende Schiffe vorhanden. Auf dem Ankerplätze liegen
auch mehrere Festmachetonnen; dieselben dürfen aber von fremden Schiffen
nicht benutzt werden. Nach Kapt. W. Metzenthin liegt man auch bei den
schon erwähnten plötzlich einfallenden Nordweststürmen mit guten Ankern und
genügender Kettenlänge sicher, da diese Stürme nur wenig Seegang erzeugen.

Hafenanlai^en. Von Pondoninri aus ist ein Hafendamm erbaut, der sich
etwa 7 Kblg weit in südsüdöstlicher Richtung erstreckt; auf seinem äußersten
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Ende steht eine Leuchtbake. In etwa % Kblg Abstand von der Wurzel des
Hafendanunes befindet sicli zur Erleichterung des Verkehrs kleiner Fahrzeuge
ein 15 III ('lO') breitor Durolilan. Ein zweiter Ilafondamm wird in der Nähe von
Hiraiso-niisaki am Öüdstrande des Hafens erbaut. Die Steinschüttung desselben

erstreckt sich jetzt (Doz. 1909) von der Wurzel aus 1100 m (3600') weit in nord-
nordwestlicher Richtung. An der Nordseite des Ankerplatzes befindet sich eine

410 m lange Ladel)rückt', die an ilircMii äußers^tcn Ende 0.1 n» Wnssfi- !:iiitrs.scit

bat; sie ist mit Bahngeleisen versehen. Eine kleine Brücke befindet sicii eben
westlich Ton derselben. Die letztere endigt in einer schiefen Ebene, so daA
Boote auf die Brücke fiezo^en werden ktmnen. Neuanlafjen rott Brücken sind
geplant Lösehen und Laden ^'esehieht auf dem Ankerplatze mittels Leicliter

und eigenem Ladegeschirr. Holz wird in Leichtern, oder wenn es längere Pfähle

sind in Flöfien Ifinigsseit gebracht. Beim Beladen der Schiffe wird sehr gut ge-

arbeitet. An Bord des Dampfers »Lyeemoon« arbeiteten die Kulis auch während
zeitweiligen sehr heftigen Schneesturmes unbehindert weiter und nahmen täglich

per Gang und Lücke 240 Tonnen Eisenbahnschwellen über. Kapt. \V. Metzenthin
berichtet, dafi Schiffe mit erstklassigen Ladeeinrichtungen noob bedeutend mehr
leisten Icönnten. Er schreibt jedoch auch, daß nicht immer genügend Holz am
Platze 7.U sein scheint, so daß bei großen Verschiffungen hierdurch eventuell

Verzögerungen eintreten könnten. Kohlen laden Schiffe iängsseit der Brücke
an der Nordseite des Ankerplatzes. Es können 2000 Tons in einem Tage bei

ruhiger See übergenommen werden. Bootslandungsstel I e. Schiffsboote werden
zum Verkehr mit dem Lande sehr wenig benutzt; gewöhnlich wird ein Sampan
geheuert oder der Tender des Verladers benutzt. Die Boote legen beim Zollhaus

oder an anderswo gelegenen Landungstreppen an.

Kifeaordnnag. Der Kapitfin muB innerhalb 24 Standen beim Zollamt ein>

klarieren, sonst fällt er in Strafe. ,

Üockanln|>:en. Es ist nur eine Aufschlepphelling für kleine Fahrzeuge vor-

handen. Der Bau eines Schwimm- und Trockendocks ist geplant.

Uafenonkosten. Tonnengelder betragen 5 Sen per R-T. netto. Dieselben
müssen anch bezahlt werden, wenn man nur einläuft um kleine Mengen Bunker-
kohlen zu nehmen. Kapt. W. Rosendahl mußte die Tonnengelder innerhalb

24 Stunden auf der Bank deponieren; dies wurde aber wahrscheinlich nur ver-

langt, weil der Kapitän keinen Agenten am Platze hatte.

Die Stadt Otaru ist mit den Ortschaften Ironai und Temiya, mit denen sie

ein Ganzes bildet, am Strande erbaut. Sie zählt etwa 80000 EinwolnKM-. Der
Handel ist sehr bedeutend, wodurch das Land der Umgebung immer mehr an
Wert gewinnt. Die Kohlen der im fohikari-Tal gelegenen ttinen werden mit
Eisenbahnen an die Stadt gebracht und hier verschifft Eine Salzraffinerie ist

am Orte; Heringsfischerei wird betrieben.

Handelsverkehr. Schiffsverkehr. Im Jahre 1!)08 l)esucliten 157 Schiffe

von 172 616 R-T. Raumgehalt den Hafen von Otaru. Eingeführt werden Stück-

güter, Eisenbahnmaterialien und gesalzene Lachse. Ausgeführt werden Kohl^
Schwefel, Oold, Silber, Nutz- und Bauholz. Der Wert der Einfuhr betrug im
Jahre 11)08 k. 321543, der der Ausfuhr £ 349918. Die gangbare Münze ist der
Goldyen == 2.09 ./C.

Daai|»ferllBiea. Deutsche Dampfer laufen den Hafen gelegentlich an. Die
in Kobe beheimateten Dampfer der Oesellsehaft Nippon Yusen Kaisha unterhalten
regelmäßigen Verkehr zwischen Otaru un<l den südlich davon gelegenen Hafon-

plätzen; im Winter werden jedoch einige auf der gewöhnlichen Route gelegeneu
HafenplStze von geringerer Bedeutung nicht angelaufen. Dampfer laufen regel-

mäßig alle paar Tage zwischen Otaru und Hakodate.
Nach Kapt. W. Ro.sendahl kommen nach dem Hafen nur japanische

Dampfer oder höchstens solche Dampfer anderer Nationen, die von den Japanern
für bestimmte Zeit gemietet sind; die Japaner scheinen den Hafen ffir sich allein

in Anspruch zu nehmen. Nad) seiner Ansicht wird dieser schöne Hafen für

fremde Schiffe nur in Betracht konunen, um im Notfalle zu bunkern.
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Eisenbahnen. Die Bahnstrecke Otaru—Hakodate ist fertiggestellt Eine
Eisenbahn verbindet den Ort über Sapporo mit Mororan und anderen Plätzen

der Insel Yezo. Otaru ist nn das japanische Telegraphennetz angeschlossen;
das Telegraphenamt befindet sich in Irouai.

SchiffsansrilstnBg. Bunkerkohlen japanischen Ursprungs sind in reich»

liehen Mengen vorhanden. Sic kommen in Säcken auf Prähmen längsseit und
werden entweder ül>or<,'oinannt oder mit der Schiffswinde überp:enommen. Es
können 50 Tons und mehr in der Stunde übergenommen werden. Bei direkter

Bestellung bekommt man die Kohlen innerhalb einiger Stunden, bei Vorher*
bostellung: gleicli nach Ankunft des Schiffes. Man nimmt gewöhnlich eine gleiche

Mischung zweier jaj)anischt'n Kohlensorten. Der Preis der K<)hh»n betruLr im

August 1Ü06 20 sh. 6 d. und 18 sh. 3 d. Proviant. Frischer Proviant ist zu

angemessenen Preisen zu erhalten; Dauerproviant und sonstige Ausr&stung ist

tfMior und nur in beschränktem Maße vorhanden. Outes Trink- und KesscI-
wasser ist zu bekommen; es wird in einem Wasserboote längsseit gebracht.

Der Preis ist verschieden, er beträgt etwa 70 Sen per cbm.
Auskunft fttr den Schiffsverkehr. Deutsches Konsulat ist nicht am Orte;

auch keine Agenton des normanisehen LloN'd. Ein Schiffshändler ist am
Platze. Das städtische Krankenhaus nimmt kranke S«>eleute auf.

Zeitball ist nicht vorhanden. Nach Kapt. W. Rosendahl wird jeden

Mittag ein Schuß abgefeuert, der um 0^ 0^" 0^«^ mittlerer Ortsseit fallen soll

Das Ablassen des Schusses ist aber sehr ungenau.

Kleinere Mitteilungen.

1 . Treiben dm B. »OlMraflkia , H. A. L., aatih Tetlnsl d«r StfhvMibe i»
Mordatlantischen Ozean. (Hierzu Tafel IC.)

Der zur liamburM^-Amurika Linie gehörende :i252 Tons brutto große Dampfer
»Cheruskia«, Kapt. Saoher, verlor auf der Reise von Port Said nach New York
die Schraube und trieb hilflos 28 Tage lang zwischen 36*^ und dOP nördlicher

Breite und 48"' und 52 westlicher r.änge.

Durch die Reederei ist der Deutschen Seewarte ein Bericht von lierru Kapt.
*

Sacher freundlichst fiberwiesen worden, dem das Nachstehende mit Erweiterungen
nach dem Meteorologischen Tagebuch des Dampfers entnommen ist.

Nachdem Cheruskia« am l'J. OktobiT 1!U(> die StraMe von Gibraltar

passiert hatte, erreichte sie am 28. Oktober 34 öl' N-13r. und 48 50' W-Lg. Bis

hierher hatte man die für diese Jahreszeit gewöhnlichen Verhältnisse angetroffen.

Die Winde waren meist aus dem westlichen Viertel, mäßig und frisch, jedoch

machte sich eine recht unangenehme Dünung aus Westen bemerkbar. Der in

der vorhergehenden Naclit aufgefrischte Wind aus SW war gegen Mitternacht

am 27./28. nach NW gegangen und erreichte die Stirke 6. Außer einer groben
See aus der Windrichtung stand noch eine ausnehmend hohe und starke Dünung,
in die das Schiff sehr stark einsetzte. Dem Bericht des Kapitäns Sacher ist

nun über den oben erwähnten Unfall folgendes entnommen:
»61» V am 28. Oktober, als das Schiff ausnahmsweise stark in die vorUche

Dünung einsetzte, vet-nnlinu n wir plötzlich den Ton eines starken Schlages und

gleich darauf ein heftiges Erzittern des ganzen Schiffes. Im selben Augenblick

hörten wir, daü die Maschine niciit melir arbeitete und es wurde von dort aus

nach der Brücke gemeldet, daß gestoppt werden mfißte, weil mit der Schraube
etwas nicht in Ordnung wäre. Die sofortige Nachforschung ergab den Verlust

der Schraube, Wir befanden uns nach Beobachtung auf 34^ 37' N-Br. und
48^ 50' W-Lg. Zur Zeit herrschte NNO-Wind, Stärke 3 mit hoher nordwestlicher

Dünung, Schiff stampfte und rollte zuweilen. Der Schaftstumpf ist 6 bis 8" fühlbar.

Wir gingen sofort d'iran, sämtliche vorhandene Segel zu setzen nnd

richteten im Laufe des Tages mehrere Sonnensegel als Notsegel her, um das
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Scfiiff, welches stark rollte und viel Wasser iihernaliin, zu stützen und Steuer-
fähigkeit zu erreichen. Letztere wurde jedoch nicht erzielt, sondern das Schiff

blieb quer in Wind and See liegen, xiimal letztere am 29. und 30. zanahmen.
Wir «ranohten täglich durch die verschiedensten Segelmanöver auf südöstlichem
Kurse zu kommen, da ein Beibehalten des nördliclien Kurses und der westlichen
Drift uns aus dem Bereich der Dauipfscbiffslinien gebracht hätte.«

Die an diesen und den nächsten Tagen gemachten Kurse und Distanzen
und die notierten Windrichtungen und -starken sind nach dem Tagebuch der
»Gheruskia< folgende:

Datum Kon ! Difltnnz Wind 1 Btfirke See

29. Oktober 8 53« W
1

21 Nü 5 NO
1

4
S öfP \y 32 ONO 5-7 ONO 5

31. \ 82= W 35 O H—:> ()
'

5
1 . N'ovemiHT SH2^ W ' 5 0-y 4—2 NO 4

Hieraus ist ersichtlich, daß das steuerlose Schiff von den starken östlichen

Winden in HI^W-Richtung um ein Beträchtliches versetzt wurde. Je länger der
Wind anhielt, desto mehr Versetzung hat das Schiff gehabt. Nimmt man an,

daß der keine Fahrt in der Kielrichtnng mnohende Dampfer am Oktober bei

Windstärke 6 bis 5 im Etmal 20 Öm durch den Wind seitwärts getrieben wurde,
so kommen noch 16 Sm auf Rechnung der durch den Wind erzeugten Drift.

Als am 1. der Wind abnahm und mehr nördlich holte, hatte die westliche Ver-
setzung ihr Ende. Aus der astronomischen Berechnung des Scliiffsorts des.selben

Tages ergab sich, daß man im letzten Etmal nur 5 Sm in SW-licher Richtung
versetzt worden war. Im ganzen wurde die >Cheruskia« durch die starken
Winde vom 29. Oktober bis zum 1. November nach 34.4^ Br. und 50.5" W-Lg.
versetzt, somit die Absicht des Kapitäns im Bereich der Dampferwege zu bleiben,

teilweise erfüllt.

Der Bericht des Herrn Kapt. Sacher fährt dann, wie folgt, fort: «Nach-
dem es in der Nacht zum 1. Novembir abgeflaut und still geworden war, kam
gegen Morgen leichter WNW-Wind durch und sidi die See schnell gelegt

hatte, gelang es nach mehreren vergeblichen Versuchen, das Schiff herum zu
halsen. 4^ N sichteten wir den um 6t längsseits kommenden italienischen Dampfer
Mira aus Genua, nach Philadelphia bestimmt. Auf die Anfrage, ob er uns
Schleppen wolle, antwortete er „unmöglich". Die Signale „melden Sie mich tele-

graphisch in Hamburg, St. Thomas oder einem passierenden Dampfer, habe die

Schraube verloren" wurden verstanden, hierauf dampfte er weiter. Auf 84'^ 23' N*Br.
und 50^ 19' W-Lg. um 1^ 20'"!" v sichteten wir den englischen Dampfer „Catalina"
aus Neweastle nach Havanna bestimmt und traten mit ihm 2'.' ^O""-'" durch Morse-

signaie in Verbindung. Auf die Aufrage, ob er uns schleppen wolle, antwortete

er ,Jch will Sie nach Bermuda schleppen". Dann fragte er ob wir einen Schlepper
hatten und teilten wir ihm mit „einen nicht sehr guten", worauf er trotzdem
sagte „Ich will Sie schlej)j)en". Hierauf Ijlieb er achteraus und ignorierte unsere
weiteren Fragen, so dali wir annahmen, er habe einen sehr guten Schlepper.
8fr y kam er wieder längsseite gedampft, setzte ein Boot aus und brachte eine

Leine an Bord, um unseren Schlepper zu nehmen, da der seinige nichts tauge.

Nachdem die Verbindung um IIb hergestellt, soheerte der Dampfer etwas aus

und die Trosse brach, ehe er ans Schleppen kam. Seine Absicht, uns nur in der
Ankerkette zu schleppen, wurde hierauf abgewiesen, worauf er weiter dampfte
mit dem Vers]>rechen, uns zu melden.

Durch die verschiedenen Manöver hatte sich gezeigt und auch in der

Folge bestätigt, duh das Schiff bei stärkerem Wind und entsprechender See ganz
mandvrierunMhig und ganz aufs Treilien angewiesen war, während es bei den
leichtesten Winden und ruhiger See dem Ruder folgte und auf dem Kur> zu

halten war. Ich beschlof? daher Kurs zu steuern und nach den westindischen

Dampferlinien zu halten, um einen unserer heimkehrenden Dampfer zu treffen,

zumal Witterungs- und Stromverhältnisse, auch bei einer Ansteuerung von
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liormuda (800 Sm) Lrrbotcu, den Kurs orst südlioli zu richten. Wir gingen nun

daran das größte und neueste Sonnensegel mit Draht unuuiicken, während der

ZimmermaDn aus vorhandenen Schottenstreben eine Rahe herstellte. Wir brachten

Nr. 2 Ladebanm als stärksten und längsten nach Nr. 1 und setzten am 5. an

diesem das Raheseirol. Hierdurch wurde die Manövrierfähigkeil des Scliiffos

sehr günstig beeinfiuUt und die Möglichkeit größerer öegelführung gegeben, da

das ^hiff sehr luvgieriff war. So kreuzten wir bei umlaufend«! meist leichtoi

Winden bis zum 11. November nach ST' 50' Nord und öO" 19' West, an welchem
Ort wir 51' V die beiden amerikanischen Kriegsschiffe „Wheeling" und „Petrel",

nach Bermuda unterwegs, sichteten. 6^ 30<ni» V kamen dieselben längsseite und

fragten, ob sie etwas für uns tun könnten. Der Plan, uns nach Bermuda za

schleppen, wurde nach geircnsciti^'er Verständigung aufgegeben, da die Schiffe

zu klein und sehwach waren. Das Anerbieten von Proviant wurde in Form von

drei Sack Mehl und i/j Faß Salzspeck gegen Quittung angenommen. „Cheruskia*

sollte nach Hamburg und St. Thomas gemeldet werden, hierauf dampften die

Schiffe woitci- Wir versuchton nun, soweit es Wind- und Stj-omverhältnisse

statteten, letztere werden hier ausschließlich vom Winde beeinflußt, in der Nähe
der sich kreuzenden Dampferwege zu bleiben.*

Die vom 2. bis 13. November zurückgelegten Kurse und Distanzen waren:

Datum Kiin
1

Distuu Wind Stärke Beitecicvmetmng

N«»veiuber S S7'-' (

)

n NW .')

:)i NNW 4—2
4. ö 16^ \V 3(i NO—SO 2—6
5. « SAfi° W 47 O.SO 5 X 2
«. 8 410 W .12 HO 3 K
7. < H r,:]o w :k) SO 3 .S 68= W :(

8. .s ltj=0 12 W 3 ><S4^ W 8
9. « 9 lail. 1 N 9

10. < S21) W 10 S77^ W 4

11. < IS N.) 8 18" 0 • 8
12. « S !>loW II NU N33*W 'i

13. S87<»W 41 OSO N64«>W ;
14

Der Bericht schlieiU dann mit folgenden Mitteilungen: »Vom 13. November
an holte der Wind nach kurzer Unterbrechung, auch durch Stillen, regelmSfiig

nach Süd und West, auffrischend mit heftigen Höen und Regen, so daß wir trotz

westlichen Kurses bei Süd und Nord noch Ost machten. Da sich gezeigt hatte,

daß die aus drei Spieren zusammengesetzte Rahe den Böen nicht lange stand-

halten wflrde, gingen wir am 20. daran, aus dem Schwergutbaum eine Rahe her*

zustellen. Am Nachmittage des '24. als wir alles daran setzten, um wieder nacli

dem Dampferwege zu kommen, da der Wind westlich geholt hatte und auf die

Meldung der Amerikaner einer unswer Dampfer in der Nähe sein konnte, bradi
die Rahe in einer steifen Böe. Wir stellten nun auch den ölgebrauch ein, da
das Kielwasser durcli die grölJere Drift L'^fiiiiLrenden Schutz gegen die hohe Qucr-

see bot. Am Morgen des 25., als es wieder flauer wurde, sichteten wir kurz

vor 4^ westlich die Lichter des um 54 auf unsere Signale herankommenden Kom-
pagnie-Dampfers „Oraecia", welcher uns mitteilte ,Jch soll Sie schleppen". Da
sich gegen H»> Wind und See gemäßigt hatten, gelant: fs iiar-h tnehrmaligen Ver-

suchen durch Bojen die Schleppverbindung bis 1^ N herzusteilen. Dieselbe bestand

aus SO Faden unserer Ankerkette und der Schlepptrosse der „Oraeoia''. Unsere
Ankerkette war auf r.O Faden ausgeschäkelt, um Fockmast und Poller belegt

und durch zwei aufgesetzte Oientaljen nach den Mittsc]iiffsi>(>llern gesichert.

Nach Rücksprache mit der „Graecia" wurde beschlossen nach Bermuda als den

nSobsten Hafen zu schleppen. Wir befanden uns mittags auf 80° TS-Br, und
48° 30'W-Lg., Kurs und Distanz nach Bermuda N84.2°W 828 Snu«

Die Reise nacli Bermuda wurde in 9.6 Tagen zurückgelegt. »Gheruskia«
verzeichnete folgende Kurse und Distanzen:
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Datum KUIR
1
Distanz Wind > Starke BesteckveneUung Bemerkimgen

2". November V tifl^ w o >> 11 N t:{ ( )
IQ19

28. • .\ S',(- \> >\ ?.!-' N 2:5 0 l

20. « -> öl »
. 0 4 Hohe

30. N H90 W 97 WSW » 9
1. DeEemi)er fJ S8« W IIS SSW N 200

1 20 westliche

2. •t S 8:. - \V io:{ s\v 4

3. t S S7 ^^ \V irri w 4 J(10°W 10.5 DÜDiing
4. ( N 87'= W 112 N 2
3. < »2 w 5

Wie auch aus dieser Tabelle zu wsehen ist, rühren die Versetzungen
lediglich von den durch die herrschenden Wimlr verursachten Oberflächen»
Strömungen her. Man erreichte Murray Reede auf Bernnida am 5. De/eniber

10^ morgens. Nach einem Aufenthalt von 9 Tagen verließ »Cheruskia« am
14. Dezember im Schlepptau des der Firma Herrit & Chapman, Derrick
St Wrecking Co. in New York gehörenden Dampfers »Resane«, Bermuda, um
nach New York zu schleppen. Dieser 537 Tons l»rufto grolie Schle])pdampfer

mit einer dreifachen Expansionsmaschine von 96 nominellen Pferdestärken ge-

brauchte nicht weniger als 14 Tage, um die »Cheruskia« diesen 900 8m langen
Weg zu schleppen. Während der ersten acht Tage waren den Schifft n starke,

manchmal stürmische Winde enttJ[e<ren. Anfangs mehr aus südlicher Richtung,

drehte der zunehmende Wind schon am zweiten Tage der Heise mehr westlich

und wehte bis zum 12. Dezember mit einer Stärke zwischen 5 und 10 aus dem
nordwestlichen Viertel, was die Reise natürlich sehr verzögerte. Der Schlepp»
dampfer legte mit der »Cheruskia« in acht Tagen aufW'/^N Durchschnittskurs

nur 375 Öm zurück, was eine Durchschnittsfahrt von 1,9 Knoten ergibt. Es
wurde anfangs ein westlicher Kurs verfolgt, um nicht in den Bereich der Gegen-
strömung zu kommen. Je mehr man sich der amerikanischen Küste näherte,

desto mehr Nord wurde angeholt; bis man schlieMlich auf der Höhe von Kap
Hatteras Land machte und seinen Kurs auf Kap llewey setzte. Am 25. Dezember
wurde abends um 64 auf I^en-Reede (Norfolk) geankert. Nachdem der Schlepper
seinen Kohlenvorrat ergänzt, setzte man die Reise am 27. fort und gelangte nun
nach 3G stündiger Fahrt glücklich am nächsten Tage im Hafen von New York an,

wo der Dampfer seinen Schaden reparierte. v. d. L.

2. Die Eisverhftltniaae der nordpolaren BKeere im Jahre 1910. Wie in

früheren Jahren soll auch diesmal wieder ein Oberblick Ober die Eisverhältnisse

der Arktis gegeben werden, an Hand der mit fünf Monatskarten ausgestatteten

Veröffentlichung des Dänischen Meteorologischen Instituts, der Sammelstelle der
Eiabeobachtungen in den arktischen Meeren.

Nowaja Semlja. Eine norwegische Walfingerexpedition, die nördlich der
Matotchkin-Straße überwinterte, fand die See bis zur Nordenskjöld>Bucht von
Januar bis März eisfrei; nur die Buchten und die Küstengewässer waren zu-

gefroren. Im April bildete sich von der Sukhoi-iSpitze südwärts Jungeis. Im
Juli und August war die Westküste eisfrei.

Weißes Meer. Das Weiße Meer war schon von Anfang Mai ab eisfrei, die

Schiffahrt wurde am 15. offiziell als eröffnet erklärt.

Bareats-See. Das Wintereis brach sehr früh auf. Das weiter nördlich

liegende Polareis war sehr dicht. Im Anfang des Jahres lag die Eiskante
normal, zog sich aber später nur langsam nach N zurück, so daß im Juli und
August das Eis südlicher als normal lag. Bei der Bären-Insel wurden w&hrend
des Sommers häufig Eisberge beobachtet.

Spitsbergen. Der Winter war mild. Eine im Bell-Sund überwinternde
Expedition meldet den Sund während des ganzen September 1909 als eisfrei.

Von Anfang Oktober bis Anfang November war der Sund mit l'ackeis gefüllt,

dann aber bis Ende des Jahres eisfrei. Anfang Januar 1910 füllte sicli der Sund
mit Polareifl^ das erst Ende März aufzubrechen begann. Während des Sommers
waren die Eisverhältnisse sehr ungunstige, indem sich von Nowaja Semlja bis zur
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Südspitzc von Spitzbergen und an der W-Seitc der Insel bis Prince Charles

Foreland ungewöhnlich groBe Elsmassdn ausdehnten. Der Storfj<Mrd war dea
eranzcn Sommer über voll Eis, ebenso behinderte es die Sehiffahrt im ITorn-Sund

und Bell-Sund. Die NW-Seite der Insel war eisfrei. Eine Umsegelung Spitz*

bergens hat 1910 nicht stattgefunden.

Island. Die Küste Islands war den ganzen Winter über eisfrei. Gfesichtet

wui'do Kis im März, April und Mai von Kap Nord aus gelegentlich in 8 bis SO Sm
Entfernung.

Grönland-See. Bei Anginagsalik war im September und Oktober 1909 die

KÜBte eisfrei, dann füllte sieh der Fjord mit Eis und erst im September 1910
konnte ein S<'liiff durchdringen. Im übrigen waren die Kisvorhältnisse normal.

Zwischen Franz Josephs Fjord und der Shannon-Insel wurden große Schollen

und Eisfelder beobachtet. Bei Frans Josephs Fjord lag das Winti^s im Ang^
noch unversehrt.

Noi'datlantischer Ozean. Den nngüiisiiir«'!! Kis\ t i liältnissen des vergangenen
Jahres folgten diesmal auf der Keu-Fundland-Bauk wieder normale. Von Februar
bis April wurden Eisschollen angetroffen. Eisberge erschienen zuerst im AprQ
und erreichten ihr Maximum im Juni. Im August kamen nur noch wenige zur
Beobachtung.

Die iielle Isle-Straße war schon sehr früh im Jahr befahrbar. Im Mai
und Juni zeigten sich viele Eisberge, späterhin wurden während des ganzen Jahres

nur noch vereinzelt Eisberge angetroffen.

In der Davis-Straße waren dif Eisverhältnisse anfangs normal. Die llaupt-

eismasse erschien im März; das schwere Eis reichte im Sommer nach N nur bis

Fiskemaes, das Westeis blieb ziemlich westlich. Von der Ostküste aus trieb Eis

an die SW-Küste von Grönland und blockierte die Küste bis nach Frederikshaab
hinauf bis Ende August. Weiter nach N blieb die Küste eisfrei. Im nördlichen

Teil der Baffinsbay waren die Eisverliältnisse günstig, und im August die Küste

von Labrador fast gänzlich eisfrei.

Hudson-Straße und -Bay waren im Juli der Schiffahrt zugangig. Die Eis-

felder, aus Wintoreis l)estehf'nd, bildeten für den Dani|)f('r der Hudsnn-Bay Coni-

pagny kein Hindernis, hn südlichen Teil der Bay war das Eis schmutzig und
zersetzt, im nördlichen Teil und der Hudson<Stra6e wurden Wintereis und Eis-

berge angeti'offcn. Tm August wurde die Iludson-StraHe eisfrei.

In der Hering-See lag im Mai und ,Iuni die Eisgrenze südliclier als ge-

wöhnlich, so daü die Dampfer nur mit großer Mühe Nome erreichten. Im August
war die Bering*See eisfrei.

In der lieanfort See wnrcn die Kisvcrhältnissc normal. Im August und
September war die Küste frei, aber Ende September bildete sich wieder so rascli

Jungeis, daß die Walfänger südlicher gehen mußten.
Zusammenfassniix. Die EisVerhältnisse im Sommer 1910 waren im allgemeinen

normal. Veranlaßt dui-rh das im Narhsoinuier im nördlielu-n Teil der Baronts-

See zusammentreibende Eis wird wahr.seheinlich im Frühjahr ISUl in der Barent-See

und südlich Spitzbergen viel Eis auftreten. Auf das Polareis bei Grönland
werden diese Verhältnisse aber keinen Einfluß haben. Die Eisverhältnisse an

der Ostküste von Grönland 1910 lassen für die Davis-Straße für das konmiende
Jahr normale Verhältnisse erwarten. Da Davis-Straße und Baffins-Bay IdlO außer-

gew(Übn]ioh eisfirei waren, weorden f&r die See Sstiich Neufondlanda für 1911 normale
Verhältnisse erwartet A. C. Reichard.

3. Strom- undWindverhältnisse auf der Fahrt von IKatnpi nach Brisbane,
21. Ua SO. M&ra 1810. Nach Berieht S. M. S. »Planet«, Kommandant K-Kapt
Dominik.

StroiuverhäUnisse. Die angetroffenen Stromverhältnisse entsprai hcn im
aUgemeinen den in den Segelhandbüchern und den Stromkarten angegebenen.

Bemericenswert ist, daß bei Poclclingtonriff nordöstliche Stromrichtung noch er-

hcblifh weiter südlich ant.'<'trr>ff('n wurde, als in den genannten Büchern an-

gegeben ist, und die nördliche Stromversetzung westlich Bougainville gegen
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den heiTSchenden Wind an, wo südliche Abtrift m orwarten war. Die sonstigen

Alyweichunt^^en sind auf Störungen durch Wind zui ückzuführen.
Die Stroinvcrhältnisse an der australischen Küste entspraclicn vollkommen

den Angaben der Stromkarten. Um den Einflul) des Stromes möglichst einwaud-
fr^ feststellen nt kfinnen, wurden tagsfiber mehrere Bestecks dw Sonne in Ver-
bindung mit der Venus •^HMiommen, wodurdi auch am Tage gute Positionen
erhalfen wurden. Um die Losung der Fraf^e der Stromrichtungen in der
Korallensee möglichst zu fördern, wurden mittags Flaschenposten über Bord
gegeben.

Windverhältnis^He. Größere Abweichungen von den vorhandenen Angaben
zeigen die Windbeobachtun<j:en. Allerdiiijtrs muR <laV)ei berücksichtigt werd en, d?,^^

die Reise in die Übergangszeit vom Nordwestmonsun zum Südostpassat fiel.

Entgegen den Monatskarten des Indischen Ozeans wurden in dem Becken
westliäl der Salomon-Inseln die nordöstlichen Winde oft durch Winde aus den.

Richtunpon S bis NW abfj;elöst, eine Erscheinunj,', die um so deutlicher zutage
trat, je weiter S. M. S. »Planet« nach Süden kam. Mitten in der Korallonsee,

auf etwa IS^'S-Br., war stetiger SO-Passat zu verzdchnen, der mit wachsender
Breite an Stärke zunahm und erst an der Ostküste Australiens auf eine normale
Starke von 4 bis ß zurückging. Das Vorkommen nordwestlicher Winde in den
höheren Breiten zu dieser Jahreszeit dürfte darauf zurückzuführen sein, daii in

der Richtung des NW-Monsuns ein Minimum lag, wodurch dieser an Stfirke zu-

nehmen und auf südliche Breiten übergreifen muRte. Diese Ansicht erscheint

durch den verhältnismäßig niedrigen Barometerstand dieser Tage (756.5 mm im
Minimum) bekräftigt. Daß südöstliche Winde zu erwarten waren, konnte schon
nördlich der Louisiaden auf Grund einer langen, aus sQdlicher Richtung laufen-

den DünTing geschlossen werden.
Langsamen Fahrzeugen mit schwacher Maschine kann bei der Reise nach

Süden während der Übergangsperiode, wo südöstlicher Wind in der Regel erst

in höheren südlichen Breiten angetroffen wird, empfohlen werden, den Kurs
östlich des Konnriffes zu wählen, um rlndurcli nn T.nv zu gewinnen. Nur so wird
eine glatte Reise mit guten lOtnialen ermöglicht worden können, da das Führen
von Segeln in jeder Beziehung günstig wirkt. Während der ganzen Reise wurden
Segel entsprechend dem herrschenden Winde gefahren. Wenn die kleine Hilfs-

takelage auch keine erhebliche Fahrtvermehrung lieferte, so wurde dadurch doch
die Maschine entlastet, so daß sie die Umdrehungen besser halten konnte, und
das Schiff lag auch bedeutend besser in der sehr groben See.

Neuere Veröffentlichungen.

Rudzki, Flrot Dr. M. P.: «lyirtk ter Bfd*. 8«. 684 Seiten mit 60 AbbUdungen
im Text und 5 Tafeln. Leipzig 1911. Ch. Herrn. Tauchnitz. Preis 14 Jf.

Das Werk ist unpi n ! • Ii i

[
< hiischL-r Sprae^ geechriehen. Der Verfaaaer bt Dozent an

der Univenität Krakui, und es scheint, <Ufl das hinch au geophysikalischen Vodemmgen entetenden
ist. In der Toriiegenden Ponn wt es aber ^ber dieses Nivean stanc herausgewachsen und stdit nan-
mchr ein niitulbmh (inr. <l.i~ diin h ^cino kriti'^chf Vorarboitiing auch ixitu'sfrr Fors<'huiip'scr)icbniss4'

einen trefflichen Überblii k über fast ilan fijaiizc weite (iebiet der Geophysik l)ictct. h>< fehlt allenlinga

TöUig die Behandlung des ErdmagnetiRnuis nnd der Meteorologie. Für d>u< Fehlen der ij$hre vom
Erdmagnetiamos hat der Verfaaaer nur die wenig befriedi^de Angabe, dafl diese Lehre etwas vw-
dnzdt dastdie. Dagieffen ist der Meinunfc bdzutraten. dafi in der L^re ron der Statik and Dynamik
der Atrnn-plirin' in »Icn letzten Jnhrcn vieles in (JärntiLr mi'l I'nnv iitulbing licgriffBn ist, SO dafi eine
znsjinuix llt:l.s^^cMde Darstellung iti einem allj;eniciiirii I l;inilliiii li verfrüht wäre.

Die drei ersten Kapitel l)chandeln die (i( -.t;ili ih r i.nle. Ausgehend vom NiTcilenient werden
G«oid untl F.llii»>^>i(l und in Zusammenbaog damit die Wirkung der ächwerkiaft be^procben, worauf

Ann. d. Hjrdr. usw. 1911, Heft rv. 4
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die Bcptimiiuiiijj der Kn!;.'i'rtlult dun-h gefKlüti.«< hc Mci«8ung;cn folgt. Alle Alileitiingi-n ^i^-. htli'n unter

tunlichBter Vermeidung höherer Mathematik, wenngleieh di«<elbe tiatiirlieh in dit-si-ii Ai>H( hniticii nieht

ganz uingaiigon werden kann.

Das vierte Kapitel ist dem EnUnnem gewidmet. Dabei wini wiederholt der rein hypothcdsdie
Charakter Mer Annahmen Aber Dichte, Dnick, Temperatnr nnd Agjin^tznstaiHl de* Rrdinnem betont.

Geijon die I.onl Kd vi n s^^hc Alikiihlnngsthcorie werden yiT-rhuxleiie B<'<1<'nkcii i-rholH^ii. und Jiewuiders

wird auf die uikIi iii'lit aufgeklarte KoUe des Kudiiuiih itii \V:ii niehaushalt der Erde biugewiceeQ.

Strutt will sogar il<-ii ^'(-»^iint« n Wämieverhiflt durch Badjnmausstrahlung kompensieit wiMen, imd
noefa wabndidnucher i»i sogar daa Wachaen dos Wämievomta der Eide.

Soamologic, wobei boondera die Eidbebwwdleii behandelt weiden, und DeforaMlmwD folgen.

Bei den letzteren venniaaen wir die Greenadie Tetmedertheorie. dir wenigatena bitte gcatwift
werden kennen.

Die aeht weiteren Knpitel, <l. h. der grüOero Teil des Werkes, bct>chäftigen aidi dann mit Ozeano-
graphie, Hydrologie und Gietseherkunde bsw. Eiazeit. Morpbdogie der Ozeane, PlKTBÜr wod CStemie
dea MeerwaaMTB adilieflen sich en^r an die AnafOhruuKi n in der Nenanflage von Krhmmeis Oceano-
graphie. Hd. I. Fit ! .Ich Cnilx n, (Icni TSasgehalt dt« ^lc<T(•^ nii<i «Irr :ill;^'< meinen Zirkulatiim winl die

neueste liitoratur (Arlxit»n der 1 'lauer t-Kxi>editioii) ncx-h niiht bi riKk>iehligt; gleielifjdJs iiiehi Ik;! dejr

Verdunstung. l)ei der anderseits wieder die zur Venlun.stun-r zur Verfügung stehenden Wärmemengen
bczechnct und diskutiert werden. Die Geacbwindwkdt der Tiefenströmung, welcfae Schott auf maTinial
0.7 nun pro Sekunde, Foreh anf 0.1 mm mdiatct, bat Verfaaaer nam einer Qleidmng Poisaona,
welehe die Wiirinefort|iflnii/ttng in einer Fli'issigkcit unter gleiehzeitiger Beriiok-^ichtigung der I^itutig

und KonvektitMi ausdnii kl, auf nur (•LHKlfi mm für eine Tiefe V(i4i 2 bis !! km berechnet. Hi^-ser Wert
paBt zu dem auf andere Wi'ise gewonnenen rhoulels<'heu.

in dem Kapitel NN'ellen haben wir eine eingehende Ik*haiidlung iler Troehoiiialwellen

Gerstner« und der Helmholtzschen Theorie, deagldcben interessante uncT bisher wenig bekannte
Ausführungen über die Bebonwellen nach der Kata.«trophe von Mewsina. Weitere Angal>en über die
DimeiiHionen der Meen-swellen fußen fast mir auf I'äris. Schotts Arlw-it in der Kii'hthofen-Ft><t.s« hrift

und IVti-rmanns Miilciluniren. lürrini/iiiiL-lK fi. ist scheinbai iiliersilien. Stetientle Schwingtuigen und
Gezeiten fin«len in je einem Kapitel ihre niathennitisx'he Ableitinig uiul iieepriH-hung, worauf vertuütois-

ttMif knnt die Stn'wuungen. und zwar id» Dichte und Windstnimiuigen un<l beeinfluBt dorrii die Erd"
TOtation folgen. Der Frage, ob hydrmlynaniisehe (ileiehungeu überhaupt auf 8tr5nnnigen anwendlwr
sind, «teht Verfasser skeptisch gegenülier. Die Ableitung der Bewegiujg in FlußiM-tten und ihre

Disku.ssion bilden das zwiMtti Kaiiitel. in dem dann uut tlrund der lluergie iler Flüsse die abtnii^eude

und ablagernde Tätigkeit behandelt winl. Zum Schlult folgen auf den let/ten 70 Seiten Eis, iilets<-her

nnd VABxeit. Vieles schlieUr nich dabei eng an Hess Die (HetMcher'. d(K-h ist audi manclies neu
hinein verarlieitet. In der Kritik der zur Erkliiniug der Ki^ixeit von Arrheniua au^j^estellten Kohlen-
saurctheiirle tritt Verfiwser den EinwÄnden Krogh« \m und weist nachdröcklieh anf die Rolle hin,

die dan Mi*<'r als Hegnlateir im Kobleii-iiiireuehali der Vtniosphäre spielt.

Die Te.vtskizzen sind einlach und üb<Tsielitlich. die gulgewühlten Abbildungen teilweii^e ber»'or-

ragend. Dagegen wäre bei Minweisen oft mehr als blolV .\ngabe dea Namens im »Xt erwünscht. Der
Vfat dea Buebcs als Naduichlagewerk wünk dadurch sehr gesteigert. K. Liitgena.

B. VMlMto BtMdieiBimgeii im Bereich der Seefahrt* «ad der Mutl—illHil»
owie anf verwandtea Q«bl«t6iL

a. Werke.
Wilterungskuude.

8ieberg. A.: Wetterbüchlein. Eine ente Einführmtg in die atmosphär. Vorgänge. ^.
104 m. Abbildgn . Kartenski». n. 1 Taf. Stuttgart 1911. Franekh. . IJOOjf

Heeres* und (4ewäss(>rkunde.

Krömmcl, <).: Handbuch der Ozeanographie. 2,(Schltüi) Bd. Die Beivegungsformen de»
Meeren (Wellen, OeteUen, StrSmungenj. 2. Aufl. 8o. XVf, 766 8. m. 3 Tab. 9tnltgart 1011.
.1. Kngelhorn. ,'J2.i»<t.*/

Grassmann. II. u. Engel. F.: Theorie der Ebbe n. Flut. Prüfungsarbeiteu 1840 und Ab-
handl. zur UKtlhevnü. I'fn/stfr. s", \', :{:.:! s m. 1(3 Fig. (IVl. III. Tl. 1 aus Graaamaun's
gesammelte mathemal. u. phy^ikal. Werke). Leipzig lUll. Ii. (i. Teubner. 18.U0 ..4^

Hochwassermrldeordnung für' die Oder und Kebenftüeee. 2. Auag. VII. Kaditng. 8P.

IfiS. Hn*lau l'.in. W. G. Korn.. 025

Raison und Kxpedilionon.

Ergebnisse, zonhHjisrhr. der schwedischen Ki pediflon n<te/i :Sjiif:lieryeti HHKS unter Leitung
V. G. de (icrr. Kive rntemuehuny üb. die Bodenfauna des Eisfjords nefist einer f 'ber-

eieht üb. d. J'laukton u. die hydrogrtiph. Verhäliniaac, red. von N. r. Jlofsten u. S. Bock.
T. T«I. Hydrographie v. Pfankton. (Aus: »Kungel. sveuKka Vetenskaps Akad. Hamllingarc.)
Fol. r,l S. tu. Fiir. u. 1 Karte, Berlin 1010. H. Fricdliinder Sohn. .1.30

Südj)ol(ir-Ih}>edHiv)i, dei(tsche, lOOl—liMiH. hu Auftr. di-s iieichsamtcij des Innern hrsg. v.

K. V. Drygalski. Fol. Ikrlin 1911. (J. Keimer. 15d. Hl, Hft 2.: Meinardus. W.:
Meteorologieehe Ergebnisse der Winterstation des *Oauß* 1902—08, flVfftwtc.) m. TaiE.

XIV~XVI tt. 2 Abbildgn. im Text. 8abakr.-Fr. 21.50M
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Fischerei nnd Fauna.

Goldschmidt, H.: Die Deutsche Seefischerei in der Qegmutart und die Mittel tu ihrer
Hebung. 8». 863 S. Beriin 1911. C. Heymanne Verlag. 7.00 Ulf

Physik.

Mache, H.: Über die VerdiinstiuKjsi^e^chwindigkeit det Wcusers in Wasserstoff u. Luft.
(Aus: »Sitzungsber. d. Akad. d. )|^«»eiuich.«} S<*. 25 8. m. 1 Flg. Wien 1910. A. Holder.

0.60 V«
Arrhentuä, S.: Nordlicht m. Gewitter am 2JVTII. Wio. 'Aus: >Me<ltldaiiclen f. k. Vetenskaps-

Alr»i. NobelinHt.) 8«. 9 !<. Berlin 1911. R. Friedliiiider u. ii^ohn. 0.60.«

Küi»ten- und Hafenbeschreibnngen.

Westropp, T. J.: Notes an the larges nliff forte of the west eoast of Oountu Maua. Being
the proceed. of the Royal Irieh Aoadimy. VoL XXIX. Sert C. Nr. 2. WilliamB
A. N orf^ate. I sh.

Ministerie vau Marine, A f ilceling Hydrographie: Zeemansyida vonr den Oosf-Indischen
Archipel. Deel I. AanvuUirif^blad ii^. 2 en verbeteringea op aanvullingsblad n°. 1. 8°. 19 p. Ü.2U f.

Service H vdrograpliique: SuppUmeni Nr. II am imtrtieihne nauHquea Nr. 887. Mere
de Chine. 8». 17 p Paris.

British Admiralty: Revised supplemcnf 1010 relnting to the British Colunibia Pilot
fdit. IOO'k'corrected to Drccmbfr luin l'iO)». "London l'.Ml. .1. H. J'otter. I sh. 6d.

Hydrographie Office, Washington; Supplement coast of British Columbia,, 2^ edit. 1907,
8". 48p. Washington 1911. («overnment Printing Office.

Wasserbaudtrektion, Hamburg: Stromharte der Elbe, äecu VII: Riepenburg. 1:3<hhj.

48X 76.5 cm. Hamburg 19 in. (). Meissners Verlag. 5.W ./^

: Stromkarte der Unterelfte. \ -JVm. III. Schulau. 74X81 cm. VI. Brunshausen.
7G.r>x90cm. X. Glückstadt. 1 10.5X 7ü.ö cm. Ebenda. Jedes Bl. ö.üü .11^

British Admiralt v: List of time signalß, eetobliehed in various parte of the teorld, i91t,
so. 94 p. London 1911. .1. D. Potter. 1 ih.

Sohiffshetrieh und Schiffbau.

Chardon. J.r Manuel de sauvetayc maritime. Ö«. 237 p. Paris 19(M. A. Challamel. k.OOJt
Clark, W.: The clipper ship era, lfi43~1869. 8°. Putnani. 7lb. 6d.
Hogg, A.: Tables fin" constructing shipe linee, Srd edit, 12o. Spon. Seh.

Handelsgeo^raphie nnd Statistik.

Keiche-Kolonialamt: Die deutschen Sehuttgebiete in Afrika und der Südeee. Jahiee-

beriohte 1909/ia 8". XII, 808 u. 268 8. m. 2lbb. Berlin 1911. E. 8. Mittler& Sohn. %MM
Gesetsgehaaif nad EM^lehra.
Maehalan, I).: A treoUse on the law of merduml ek^ppit^f, S^edU. 4*. 1116 p. S\s > et .'(^

.V!axwell. 2 ,^ 10 »h.

\'erHchiedene8.

Kluge. F.: Seemannssprtirhi'. Wortycschirh/liches Hundbuch dcuiscfwr Schiffcrausdriicke
älterer und »euerer Zeit. Hrsgegb. auf \ rrjiiila.-'S d. Kgl. Preiili. Minist« r. >! i;fi.stl., Tnler-

richte- n. Medizin. Angelegenh. l". S4S Halle a.yö. Bnelihd ig. des Waisenhauses. 30.01 1.)^

Dienstvorschrift für den Verkehr der Schiffe der Kaiserl. Marine auf dem Kaiser-Wilhelm-
Ka$uU (KanatvOiTsehr. f. d. Kaiserl. Marine). Neudr. unter IJerücksichl. der liia November
1910 erwhienenöi Berichtigungen. 8«. XII. R2t<. m. Fig. Itcriin 1910. RS. Mittler Sohn. 1.20.^

Meere.<kutule, Samml. volkstüml. Vortn'ii/e zum Verständnis der luttional. Bcdeutg. v. Meer-
u. Seewesen. Hemg. v. Inst. f. Mecrtbkunde z. Berlin, IV. Jahi^. b". Hft. 12. Zahn. G.r

Eine OeeanfitkrL lY. Der SieherheUedienet an Bord. III, 40 S. m. AbbtMgn. Ebenda.

Nobbs, F. E. and Stoker, W. T.: 77k« fighting >Fox<. Three years on a ertdeer in the Bast
Indies. Being a new and eularged edlt. of the In;/ of H. M. S. Fox with an ifitro-

duction by E. Hallam Moorhouse. (The log scries.) 12". 29') p. W eHtniinbler Press. sh.

Kolonial-Wirtrichaft liebes Komitee: Kolonial- Handels-Adrsßbuek 1911. 15. Jahi^. m.
Karten. 8«. 449 u. 41 B. Berlin 1911. E. S. Mittler & 8ohn. 2S*iM,

Gfinther, 8.: Die Korallenbavten alt Ol^ekt wieeeHsehaftlüther Foredistna in der Zeit vor
Darwin. 8«. 12 8. (Aus Sitranpber. d. Akad. d. Winenaoh. Mflnchen, 14. Abhaadl. 1910.)

München 1910. ü. Franz. O.ÖO.#
Churehiü, A. B. N.: The eommartd ofthesea. What ie Uf 8>. 44 p. CG. Wood. 1 eh.

b. Abbaudlungen in Zeitsohriftt^n, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

Wittemagskwide.
The eircnlation of air in the southern hemisphere. J. Hann. -Xature 1911. March 2».

Atmotpheric waee» o/ ehort period. W. ßchmidt. >Quarterl. Journ. Boyal MeteoroL »Soc.«

1911, Jaanaij.
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Preuure grndients nnd (jdlr frequenvy. C. \V. liouuciua. «byiuous Meleurol. Magaz.* löll, March.
Th» m^eorolo[/iciil sit/iiifiranre of smaU wind andpretmrevarioUow, C. H. Lej. »QuaterL

Jonm. Royal iMetrarol. Soc.« lUIl, January.
On ^fromhe-. H. Haraokn. (In jap. Sprache.) »Jonrn. Metoorol. Soc. Japnti' 1911. January.
/)(• s/orvi van Ui en 17 Dcrenihrr lino. A. .1 Motin»'-. »Hemel en Dampkriiig« 1011, Fehniari.

Entwickelmuj der Temperalurinversiotten. \V. Küppen. »Mctoorul. Ztschr.« 1911, Hft. 2.

TemperaturschwaiäBmgtn an der Qrentfläehe der unterem BadeniiwenUmmi. H. v. Ficker.
Ebenda. ^

El origen y la eitolucion del nimb^i«. S. Diaz. >Memor. t Rexista Soc. Clentif. „Antonio
Alzato'-^. Tonio 2s. Xr

On the intensity of rainfaU in Hnchijo Island. K. Wakasaki. iln jap Sprache.) -.loum.

Met»!c)Pot Soc. Japan 1911, .Taiiuaiy.

Unienuchunge» iU>er die Naiur der obenlen Atmosphärensehieht^ A. \Vegener. »FhyaUuü.
Zteehr.. 1911. Nr. 5 w. 6.

Druchcnheobachtnngeu un liurtl I. Ms I'unf-frscliiff de Riq/ter
,

tnif/r.i feilt vom ^far>nr-
leutnant A. E. lininhithlo während der Fahrt nach Ost-Indien und wahrend des Auf-
enthalteis in \Ve«t-Indien. Dezembt^ tOOB—JvH 1000. E. T. Everdingen. »IfodedeeL en
Verluindel. ^'ederl. MeL loatit« Nr. 11.

Pilot b€Ulo<m observaHmu in Sarbado», Deeember 6—11, 1000. C. J. P. Ce^e. »Qnartcrl.

Joum. Hoya] Mctf'orol Snc. lOn. .lannarv.

Itentlts of the'hnurly balloon asvenig mudr froni Manchester. March IHIO. .M. White.
(.iuaru rl. .Idum. Royal. Metoorol. |Soc.« IIMI. Januarj-.

Regiaiering balloon ateentg, Deeember 6—IJ, 1909, and August 8—13, 1910. W. U. Dines.
Cbenoa.

Report nu the halfnou ej-jieritnevfs at PlackponI, 1010. ('. IT. Ley. Ebenda.

Rey ister IUlf balloon aneents at Liverpool^ June 21—23, 1910. W. Marriott. li)beii(lu.

Les eartes meteorofoi/i(/uee natMqueB de l'U. 8. „Weather Bureau" de WaekingUm. >Gid
et Terre« 1911,

Shtrmwamungen für Ftteker auf See. »Mxtt&i. Deutsch. SoeruM^.'Veidn* 1911, N'r. 2.

Uber den Xnfzeu fnnkentelegraphiaeher WiUerungenaekriektm vom AttanHeehm Otean.
K. L. H. Da« Wt'tttrc Hill. Hft. 2.

2lleeres- und Gewässerkunde.

!7%« PHnee of Monaco and oeeanographieal reeeareh. W. 8. Brnee. »Scott Geogr. Hagacc
191 1. Nr.

The deep nea. .7. Mun av. .Biilltt. AiiuTic. Geogr. Soc.c l'Jll, February.

The rircnlation in the S'or/h and South Atlantic Ooeans. J. C. 8oley. »Waebiogt., BnppL
to Pilot Chart, Xortli Atlant. Octwi. l'Jll, iMareh.

De temperatnur van ket water Omer groote rivieren. >Me*letU^ 1. uv. Viaidierij i'll. l . liruan

(Mcillatfons de la femperature et du contenu de chlor dam la tone de la Mer Noire
adjacenic an eötCA de la Petite Fontaine, pres de l Oltservatoire MMeorologique de
iVniversite d Odessa en ete 1909. .K. 1 :4 nat it ff. »Aminaire Mcteorol.. ü<lrs.sa

Verkehr und Was.'<rrstä?ide der dent.'*chen liinnenwasserstralien im .fahre 1909. »Statist.

(1. Deutiwh. Kiuhs , IM. I.

Le$ inondaHon* ä Pari* du VI' au XX^ siede. £. Clonzot »La Göogntidiie« 1911, Nr. 2.

Rcison und BxpedHiOBeB.

The Spitzbergen exeursion of the iiUemational yeologieeU eongreea. K. S. Tarr. »BuUeu
Amer. Gcogr. Soc.c 1911, Jannary.

Charcots antaretic eTj>lorationif. V.. S. Balch. Ebenda, Febrnary.

Ilie second Frettch Antaretic Expedition. J. B. Charcot. >Gcogr. Joum.c 1911, March.

The seeond F^eneh AniarcHe E^MdiHon. J. B. Charcot. »Scott Gcpgr. Migat.« 1911, Nr. a.

Fischerei irad Fauna.

Fan(/- und Betriehsergebnisse von Motorfohrseugen der dstliehen Ostsee. »IfitteU. Deatadt
Seefisch..Verein. 1911, .Vr. 3/4.

N(tchriehten aus der Seefischerei Japans. .Mittcil. Dcutüch. Seefisch.-Vmin. 1911. Nr. 3/4.

Kirte Versurfi.ifi.'ichcrei auf Sommerheringe mit Treibnettett. .Tacobi. Ebenda. Nr. 2.

lien.'^eiiineuieitts snr la peehe et Ic commerce des perles, huitres et moules perlidres. »Re\-ae
.NiariliiiH' 1911. .lanvicr.

La reculte des huitres de Whitstable et Cidchester. Ebenda.

Südens afhaengigk^ af f&rskellige hydrograßske og ineteorologiske forkold i »tore Saeli,
.\. Otter.stroni. -»Kommiss. f.* HavundenMwel«. Skrifter« Nr. ü.

Undersokelser over brislinyen i norske farvatä, vaesentlig paa grundlag a/e »Mieha^ An«*««
togt 190B. O. Hand. »Aanberetn. Norgea FlBkerter« 1910, Hft 3.

Physik.

Vorstrom und achsiale Strömungsgesehwindigkeü des Wassers bei Sehif^sehrauben. A. PrölL
.Schifflmii 1911. .lahrj;. XII, Nr. 11.

Das Froudesehe Gesetz, Unterstichuni/en über seine Anwendbarkeit zur BrmÜMung dm
Schiffswiderstandes. Rothe. »Sehiübau« 1911, Juhrg. XII, Nr. 11 u. 12.

Het onverklaarbare liehtversehijneün. »De Zee« 1911, Nr. 3.
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ßrdtnayi/r/fsc/if Scrheohar/t/iiHj/ru i/m/ a iisrhUrßende Untersurhiiiiyen. II. Teil. Deklination.
V Fiidiin^inaier. »Dt'uiwhe Su<i(x}lar-Expcd. 1^01—1903'. Bd. V. ErdnutgneHamus. I.

Zur Fnitjr der XerleguHff des erdmagnOiBeheti FeM«$. A. Sehmidt. «Meteorol. Ztschr.«
lüll. Hfl. 2.

The physieal thmry of the earth's viagneUe and eleetrie phenovienu, Ar. III: The external
etectrir nirrmU ond tht earth'B fnagnetigaiicn, L. A. Bauer. »Temstr. MKgnetiBiii.c
Iftll, March.

Determinaeioneg magneticfut en lu Repübliea Mexieana. »l^Iemor. y Bivisto, 8oe. Cientit
Antonio Aizate«, Tomo 27. Nr. li/12.

Zf pntjel du levi mafruvtique de Vtmpire Rtiase et leg travaux mfignefir/ueji arecufes cn
lin.-tstr PH 1910 Ixvkiit- Iii w li rrotr. Mu;:iictinni.« J9I1. Marth.

Bericht über das Verhalten der KcninK.sse auf S. M. S. Xümberg*. .Marine-KuudschAUc
191 1 Hfl. .1.

Änderung der Deviationskoeffiscienten durch Vereegelung. Maurer. Ebenda.
Hei noorderlieht. J. ICater. «Hemel en Dampkring« 1911, Febraari.

Instrumenten- und Apparatenkünde.
De kijker van den oeton/ voor gyroakophorieon Meuriai». Rosenbnrsr. »De Zee« 1911,

Nr. 3

Taj<ehentriiikelme.^ser (rcrhesserter J(ih>l»stal>j für mettomluijische U'tu/rehiie.t.tKnf/. (
'. K a s s m-r

-Metoorol. Zt-srhr. 1911. Hft. 2.

Der Setih-Mareoyraph, ein Instrument zur Aufzeichnung der Oezeiten an dm Küsten und
<mf of/fenem Meer. L. Fav^. •Ztaehr. f. Instr.-Kde.« 1911» Hft. 3.

Conennrs pour le r^glage dee ehronomüres d <3mi»e en lOJO. »Jonm. Sniaae d'Hodog.« 1911,
.Mars.

Über die Be.tfiinmuni/ der Eittetellui^eirägkeH von l%ermotnetem. A. de Quervain.
M.'t«»ri.l. Ztschr.. 1911, Hft. 2.

Zur Beatim IIIung der Ein^lellungsirdgheU von Thermotnetem. Rudel. Ebenda.
Lee ondex diri<jees et le radio-eompas. Charmoillc. >Li' Yacht« 1911, F.Vri«T 25.

Two new typen of magnetotneters made by the Department of Terrestrial Magnetittm of the
Carnegie Ineütunon of WaeMngUm. J. A. Fleming. »TciTMr. Magneüam.« 1911, MaidL

.\stronomie. torrcstrische und uHtrouoini.xche Xiivi$;ation.

Navigation d'apre» la ligne de pente du fond. Thuulet. >Ueviu' Maritime« 1911, Janvier.
Narif/dtion an Bord von Yachten. C. Renner. Die Yacht« 1911. Nr. 5.

The value of stellar obserimtinm. H. S. Blackliiiriir. Xaiit. Mapiz.« 1911. March.
Nuovo metodo per la determinaeione del punto in innre. .\. .\le.ssio. »Rivista Manttima«

1911, Febraio.

Nuoffa förmula para d^emUnar aproximadatnenlo la aliitud. L. 6. Leon. »Memor. j
Revista, tioc. CSmtif. Antonio Aliate«. IVano 88, Nr. 5—8.

Proeedimiento aeirtmömieo bieenital de aeimui para topogratia. A. O. Conde. Ebenda,
Nr. 1 4.

HWktniitel und Methoden zur Bestimmung der geographischen Lage (/<',t liallonortes bei
Fahrten über und in den Wolken und bei Naent. (Sctüufi.) P. Kahie. »Geograph.
Anzeiger« 1911. Hft. 3.

Dr Pnolfxpaliiaj ran Peary. IV Zct> 1911. Nr. :i

Nitriijutinn f)y /rireless . Nunl. .Miigoz.« 1911, March.

Kiläten- und liafcobeHchrcibungen.

Über die Ptäne einee Auebaue dee Londoner Hafen». »Hansa« 1911. Xr. 9.

Die Hufenverhültni.'ixe in Syrien. I)cut,«-hc Iy«'vantc-Zcitiin'r 1911 , Nr.;?.

The necessity of loiu/er piers for the Port of New York. ('. Tomkins. »Scientif. Americ*
1911. Fi-bniary Is!

Beschrijving der eiianden Adonara en Lomblemt behoorende tot de Sotor^roq». J. D. H.
Beekerinff. »lijdMlir. Nederi. Aardr. Oenootsoh.« 1911, Nr. 2.

Ein Berieht über die narifjatori.tehen und .wnittigen Zustände in der SttekoUU'Paeeage und
im Amunjolf. H. Lorcn/cii. »^^cefah^t- 1911, Nr. ü.

8chiffMbetrieb und Schiffbau.

Das Wegerecht der Fieehdampfer. »Hansa« 191 1, Nr. 8.

Der Betrieb untt da.s Wegerecht der Fischdampfer. .\. Budde; Ebenda, Nr. 11.

Fog and fog signats. Scicntit. .\ini ric.i 1911. March 1.

Bijzuiulere seinliehten en daqteekens. l>c /n 1911. Nr 'i.

Vorführung dee Patentes 'Ertksen* an Bord des JSlomandampfers >Cette*. »Hansa« 1911. Nr. 9.

Löschverhaltnieee fBr Kohhndetmpfitr. VerantumtHiehkeU mr Manko in Oenua, Ebenda,
Nr. 10.

How ehipa are lost. ^Nam. Masraz.« 1911, March.
Het Otiderzoek ininr ftet eeri/aaii der Waratali. I >r /.. r 1911. Nr.

R aqnaua potable <i fiordu. La i-s N. (». Tonicl. -Uevi.-;Ui (rfiiL-r. de Marina 1911. rebrero.

Die Neubauten auf deutsehen Priratwerften und auf ausländischen Werften für deuteehe
IteeknutMl898 bis mo. »Vierteljahnshefte .'-'üitiHt. d. Deiitech. Reichs« 1911, Eft. 1.

Di» ZweHakt'Olmaeehine für Seeeehiffe. W. ii^cholz. »Hansa^ 1911, Nr. 9.
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JUet motoraehip » Vulcanm*. >De Zee« Idll, Nr. 3.

Ent$eheidwng dm Breisgeriehts f&r PUdteritnwkfre. »lifittdi. Dentach. Seefimii.-Verein* 1911,

Nr. 3/4.

Wettbewerb zur Erlatu/umj bniuchbarer Petrnleuntmotoren für fni nzö»isc/te FUchfreilakr-
zeuge. Ebenda.

DU intenuUionale MotorbooUuuateUung verbunden mii der skandmmHeehen Fieeheror
muetelhmff und dem IV. Nwrdüehtn FUehertagm Kopenhagen im Jahre 1912. Bbeodbi

Hudelsgeo^raphie wid Statistik.

Da^ Verkehrsgebiet de.s Schwarzen Meeres. H. Klär. »An-hiv f. Poet u. Telegr.<: 1911, Nr. Su

Die Seeschiffahrt im Jahre 1909. »StatüL d. Deutach. B«iohs<, fid. 234, Teil XU u. IV.
Seeverkehr in den deutt^m HaÜmpUSbun. — Seeretem deuteeker Sehifffs. Ebnda.
Schiffsverkehr tf)O0: K<K'hpfnr! sur Mer. «DnitKch. Han(k>Isiirili, 1'MI. Februar.
Handels- tun! Sehiffahrtsberivhf des Kaiserlichen Komulats in Manila lUOfi: l'luiipuüieu.

l-:i.'n..l;..

Ausu'drlifjer Handel und Schiffahrt lüoy: NiederUndc Ebenda,

(ifsetzj^ehunp: und Reoht.'^Iehre.

Entscheidu7i(fen des Ueivhsgerichts: Seetiiehtigkeit. Ah ireisKinjni des Reeden an den
Schiffer. llaijsu l'.ni. Nr. 0.

Vertrat, betreffend den Fi»chlohn von in See aufgefundenen herrenlosen Netsen mü
SkibMr. »MltteU. Deutsdi. 8oefiMi]i..Venin< 1911. 2fr. 3/4.

YeradiiedeneB.

Äiusrüstunif und Reisepraxia. Erfahrungen auf Forschungsreisen in NisdieHändittilrOtlr
Indien. W. Ndlz. 1 ijilschr. Nctlerl. Aardr. (ienootMli. 1911, Nr. 2.

Lm ^euves visuelles rctafires ä /a di$t6n4dwn des eouleurs imposiee aux oapitaittes o»
o/Keiers des diff^ents navires de commerce. »Revue Maritime« 1911, Janvier.

Surgieal and medical aid, and Hygiene, at sea. C. S. Black. »Nant. Magaz.^ 1911. March.
Een oefeningsvaartnig voor dr knopmiardij (\ L .T Kottin-. !)« /,(•<• lOlI. Nr. 3.

Een nieuw gesehiedkundig boek over de zee en Engelands soueereiniteit daarover. F. T. C.

Uoek. »Uededee]. ov. Viaadierij« 1911, Februari.

The American namt. L. Mever. »ScieDtif. AnMiic. Suppl.« 1911, Februarv 18.

Du rUle de raviatum deme la marine. De eon Organisation, D^v<t. »kevno Maritime« 1911.

.Tjiiivier.

Über die vom Aeronautischen Au.s.'<chusse in England vurgenommenm Versuche. 'Milteil.

a. «i. (ifbiete d. äemrM.« 1911. Nr. 3.

Der Flug ohne Motor. Q. Lilieothal. »Ztichr. f. FluKteobnik etc.« 1911, Hit. 4.

On kUe and kUe Ikise, B. Fnjihara. »Joom. Heteoid. Soe. Japan« 1911, JaDuaiy.
Fixation ot atmoipherie nOrogen. »Nature« 1911, Febniary 23.

Die Witterung an der deutschen Küste im Februar 1911.')

Mittel. Snininen und Extronio

aus den meteorologiäclicn Aufzeiclmungen der Nonnul-Beobachtungsstationen der
Seowarte an der deutschen Küste.

Stationa-Name
und Seehöhe

des Baramete»

Luftdruck, 7<X) nun
LafttenqMntur,

Zahl der

Mittel Monate-Extreme i&i 1

r«d.au(> Abw.
MKu. Tom
45« nr.| Mittd

Fed.aiifliINii.45<>Br.
8kV| Alittei| vom

1
Mittel

1^1 s

Max.j Dat. Hin.
f
Dat (Min. (Mu.

<0')| <0«)

Wilhelmshaven . 8..'>

Haniburg .... 26.U

1

«3.0 + 1.Ö

»i2.: -f 0.9

(il.l 4-0.2
r.2.ti -i-U.8

78.5 1.

78.2 1.

78.5, 1.

77.8 1.

39.3 19.

.38.0 23j?4.

34.U, 24.

.39.1 19.

3.2

2.6

2.7

2A

4.4

4.3

4.U

1.3

3.5

3.2

2.5

3.3

3.7-:- 2.1

3.1 p 1.9

2.S ,^2.1

3.1 -:-2.3

13 2
J iJ

13 0

Kiel 47.2

Wustrow .... 7.0

Swinemünde. . . 10.0

(51.3 —0.1
60.7 ~~0.8
W.7 — 1.2

77.5, 1.

7ü.9j 14.

78.S' 14.

3n.2 19.24.

.35.0 21.

3t>.8 10.

1.7

I. 1

II. »;

3.<)

2 7

2.0

1.6

1.7

1.6 -r 1.4

1.6,-1- 1.7

1.4l-f- 1.5

13 0
16 ,

0
15 ' 4

RügenwaldermündeG.9
Neuiahmaanr . 4.5

59.5 —2.3
59.3 - 2.5

5ä»Ü — 3.1

78.8 14.

80.7 14.

81.7; 13.

.54..'. 19.

33.3 19.

28.0 1 19.

—0.3
- 1.2,

-4.11

J.l 0.4

0.6: 0.5

—2.0 —3.1

0.2 -f 1.0

—0.6'+ 0.4

-3.4 - 1.0

15 ! 4
21

1
5

25 ' 8

1) Erliatarangea xa den melMnologiadMBHogurtitalMlkn aidie>Aim.d.H^^ mm.* 1905^ 8. 143.
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etat.

Temperwtur-Eztreme
Teniporutur-

Audenui);

vonTagiuTa^

Fetiditigkeit

RclaU>e,%

Bewdlktutg

Miul. t«gl. Absolutes roonatL
8»'v!2«»n!8«»N

: 1

Mitti VOM
Min. Max. Tag Min. 1 Tag 8»vj2hNj8i>X

Bork 1.8 1 fi3i 2&
1

—3.5I 10. 2.1 l.ü! 2.4 5.6 ,93>9< 94 7.8 7.9 6.8

1

1

7.5 :-H).6
Wilh. r».o 0.9 9.« ! in.. 24. -4.2 12. 2.4 2.1 2.8 5.2 89 7.G 7.4 ,-).7 0.9 -0.2
Kcit 4.9 7.2 17. -3.3 11. 2.0 ' 1..V L'.n 89 85 87 G.9 n.o t;.o

Hnm. 0.7 < i.r> !t.7 17. — 4.1; II. 2.3 1.7 l.N 1.9 Sö 79 82 7.4 s.o ().H 7.3 0.0

Kiel 4..'', 0..}

-i
18. —.'».<» 11. 2Ji I.:. 1.N 4.8 87 80 90 C.l 7.8 f).0 6.9 —0.7

-<>^ 23. 5.2 11. 2.0 1.4 1.9 1.8 ' 93 90 92 8.3 7.4 ().4 7.4 '^0.3

Swiii. ;!.s --(l.,S 9.:i 18. — (l.S 14 2.4 2.4 1.9 4.1 84 71 79 7.r. 7.0 7.0 7/2 1—0.1

Riip. 2 2 — 1.7 0.4 2:{. - 1 1 r. 14. 2.(i l.Ci 1.9 4.2 91 8<1 S7 0.7 c.r> 7.0 —0.5
Neiit. 3.2 HM 24. 14. 3.2 3.1 3..') 3.9 HS Sl s7 8.1 7.1 ! 7.7 7.G 0.0

Mem. -0.2 —62
1

4.6. 24. 1-19.7 14. 4J
f 1

4.4 3.4 i92ib.'> |90 7.4 \7J& 7.0 1 7.3 ,—0.2

Stat.

Niedenddag, mm

.1 J > 2 welch.

ri,^'x 1 vom
;

ZaU der Tage

mit Nieder
schlau

0.2 i.o|r>.Uiiu.ü| 1:^,1^

lieitiT, trlUic

mittl. mittl
Hfw. I Brw.

i <2 : >»

Windgwhwindiglnit')

Meter pro Sek.

,
.sturm-

Mittel: Abw.

Daten der Tafce

mit Ötiirm

Bork.
Wilh.
Kiit.

H.iin.

Kiel

Wus.
Swin.

Rüg.
Nenf.

Mem.

.33

34

17

ir.

;j4

IG

44

33
31

34 (-.7+27
41 7.')-t;i7

32 79 + 3.')'

18 93 4 4G

OG I2n 4- 77

40
f
33

52 9G + (i7

37 70 + 41
24 55-f32

8 21.

15 22.

20 18.

22 18.

3:1 18.

19 18.

26 18,

25! 18-

13 18.

17

14

15

17

13

13

12

14

.1

G
.5

> t

0 0

3 1

2 0
4 (>

f

II

(I

0'

II

17 14 9

,

11 10' 3

IG IG, 6

18 151 2i
21 15 3

4 1 0
1 0 0'

2 ( ) (

•

10 0.
l 0' 0'

3
2
5

1

3

1

1

4
1

42 31 73 + 45 13 19. 21 13 G 1 0 0

IG

12

11

II

12

15

12

15
14

16

6.3

7.11

+1.4
-i 1.9

r,.2 -0.8

5.8 -]-0.4

5.6 -fO.8
,

I

7.1 —
6.7 -

! .B.r,
I

12.5

12

12

12

12

10.Ö

5 StiiiintU)iT'

15.-17 .11' .•JO.,-.>-J -i',

IG 21.

15
12

6J>, — 12

iö.,i7..t»;ao.;22.-^

16.. 17., 19. 23 . 24.

7..tt.,17.-l».,iMJK.

l.,4.-8.,ia-19.,

22.-25.

3..4.,(7. 8.).,16.,

17., 19., 22.-24.

Windrichtung, Zahl der Ik-obuibiungeu ^e 3 atu Tage)

nai.

it.

NNO

j
0 1

»
1

ONO

1
1

Ii 00
1
ii an (

WSW

1

>
1

js 5c '

^ stille 8fcV
i

2kN 8kN

Bork. 4
?

1

0' 2 8
1

3* 1 28
1

3 1 2 15

i

61 0 3X 4.1 \2
Wilh. .5 1 1 0 (>

1 G 4 14 10 i .5
' 9 .5 12 3.2 3.,-, 3.3

Keil. 4 3 0 1
•)

1 4 ,5 2 II 9 5 18 < 3 4.0 4.4 4.0

Ham. 2 I 0 2| 5' 4 2' 5 4 23* 5' 9< B> 9 0 4.0 4.3 4.2

Kiel G 2 2 1 0 4 1 . 1 G fi 9 17 9 • .1' 3 3 4.0 3.7 3.0

Wus. 5 3 2 0 '

0

,

0 .3 .5 3 3 15 4 IG n
1

1 11 3.8 , 3.4 2.:>
n t 0 I 2 Ol 0 1 > 4 7' 4 9 s; 9* 11 1 9| 4, 1 4.0 ' 4.1 3.6

Rüfr. 1
'}

1 1 5 2 .5 1 2 12 f.
1 9 4 9 4.(t 4.(; 4.2

NeuL 8
1

3 2 u 2, 3 .5

.

10. 5 (i 7

1

12 4 7 3.8 4.1 4.0

Mfff*r 2 8 Ii 2l 12 ' 41 9. 1 10; 4' 4: 7
: ii u! 0 8.6

i
4.1 BA

AfltU. Wind-
stirl» (Beanfoct)

Bei einem nur an der Sstliehen Ostseeküste zu tiefen, sonst nahezu normalen
mitth'rcii Hai MiiK tci si:iiiil(' war die Witterung an der deutschen Kflste ziemlich
mild und niedt'is( li]ai.;.srei(.'h. Dii' vorlicrrschendo Windrirhtun^' war meist die

südwestliche bis nordwestliche, und die registrierten Windgeschwindigk^ten lagen
etwas über der normalen. Stürmische Winde traten am 1. an (tetlidieii

^)st^~lM kfmte, am 2. an der Nordseeküste, am 3. an der ö.st liehen Ostseeküata, am
4., 5. uml G. an der hinterpommersclien und prcuHisehen Küste, am 8. an der
Ostseeküste von Stralsund bis Hemel, am 15. an der westlichen Ostsee und im
ftufieraten Osten, vom 16. bis 26. täglich fast an der ganzen dentachen Küste sowie

>) Erkläning sidie »Anii. d. Uydr. usw.« 1905, ö. 143.
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224 Aniuden der Hydrograjihie und Alaritüue» Meteorolof^ie, April 1911.

an vereinzelteii Stelleii des westlichen Kfistengebietos noch am 26. und 28. aut
wellten am 1. und 5. bis 9. aus dem Nordostquadranten, im ul>rigen aus

westlichen Richtungen. Gewitter wurden nicht beobachtet. Vielfach heiteres,

teilweise nebliges and sehr trockenes Wetter hm«chte bis zum 14. im groBtoi
Teile des Küstengebietes, vom 15. ab bis zum HonatsschloB war die Witterung
mit Ausnahme dos 27. sehr Iliederschlai^^sreiell.

Was die Witterung im einzelnen betrifft, so rief am 1. ein über Nord-
westrnfiland liegendes, abziehendes Tiefdruckgebiet im aufi«raten Osten des Kfisten-

gebietes stürmische Winde aus nördliclien Richtungen hervor. Am 2. war über
der östlielien Ostsee ein neues Tiefdruckgebiet erscliionen, das im äußersten Osten

sowie an der Nordseeküste erneut vielfach stürmisches Wetter mit sich brachte.

Am folgenden Tage traten im Rücken der sfidwärts verlagerten Depreesion an
der östlichen Ostsceküsto vielfach wieder Winde mit Starke 8 und 9 auf. Während
ein intensives Hochdruckgebiet fast unverändert bis zum 8. über NordWesteuropa
liegen blieb, stellten sich im Osten neue Tiefdruckgebiete ein, die andauernd
stQrmische Winde aus nördlichen Richtungen herbei^rten.

Am 9. erfuhr diese Wetterlage eine durchgreifende Änderung, da das

genannte HoclidruckgeV)iet, das am 8. mit seinem Kern von 780 mm über Schott-

land lag, bis nach Deutschland vordrang und mit seinem Maximum die Alpen

erreichte. Bis zum 14. blieb nun der Kontinent unter dem Einfluß hohen Luft-

druckes und einer im Nordwesten liegenden Depression, und das deutsche Küsten-

gebiet hatte meist seewärts «jerichtete Iniandwinde, die vielfach heiteres und
ruhiges Wetter herbeifüluien. Nur am 11. traten im Bereiche eines Ausläufers

der genannten Dej^ression im Westen verbreitete leichte Niederschlfige auf. Die

inlandigen Winde bewirkten im Osten ein starkes Sinken der Temperatur n,

die an der ostpreußischen Küste mit — 18*^ bis — 20*^ ihren niedrigsten Wert
«reichten.

Am 15. vollzog sich wiederum eine durchgreifende Änderung der Wetter-

lage, da der hohe Luftdruck über <lem Kontinent gegen eine umfangreiche De-

pression zurückwich, die mit einem Ausläufer bis nach Süddeutschland hinab-

reichte. Sie hatte stellenweise ein starkes Auffrischen der Winde aus südlichen

Richtungen zur Folge. Neue Depressionen zogen nun in ununterbrochener Folge

über Nordeuropa hin und brachten bis zum 24. verltreitete stürmische Winde,

die vielfach die Stärke lÜ eiTeichten und meist aus südwestlichen, teilweise aus

nordwestlichen Richtungen wehten. Dabei fielen zugleich reichliche Niederschlags-

mengen, und die Temperaturen, die seit dem 8. im westlichen Küstengebiet meist

nahe dem Gefrierpunkt, im Osten aber erhel)lieh unter demselben gelegen hatten,

gingen am 17. stark in die Höhe. Mehrere Stationen der deutschen Küste

hatten an diesem Tage ihr Monatsmaximum der Temperatur, das in Hamburg
97^ betrug.

Am 25. ließen die Winde im Westen des Küstengebietes an Stärke nach

und verloren ihren stürmischen Charakter am 26. an der Ostseeküste ganz,

während sie im Westen noch stellenweise mit StSrke 8 wehten. Am 27. drang
von der Biskaya-See her das Hochdruckgebiet vor, das dort während der langen

Sfnrmperiode gelegen hatte, wobei die Winde an der deutsclien Küste weifer ab-

flauten. Am 28. staute sich eine neue atlantisciie Depression über Nordwesteuropa
ein, die das westliche Küstengebiet in Mitleidenschaft zog und wiedwum ein

starkes Auffrischen der Winde aus südlichen Richtungen hwvorrief.

«-0

Drsek und Vvttag T«n E. 8. Mittler &. Sohn, Krini;;li< he Hoibo^haiiillang od ArfboehilnMikini
Berlin SW. Eochstrafi« 68—71.
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Lotungen des Kabeldampfers „Stephan"

auf der Sirecke Monrovia—Pernambuco 1911.

Im Janaar und Februar dieses Jahres wurde zwecks Verlegung des deutschen
Kabels nach Brasilien von den Norddeiitaoheil Seekabehvcrken eino Lotungsreihe
quer über den Atlantischen Ozean von Monrovia nach Pernambuco durch den
dentschen Kabeldampfer Stephan", Kapitän Cornelius, gelegt. Wie schon in

früheren JahrMt, so wurden aneh diesmal die Ergebnisse der Lotungen von den
Norddeutschen Seekabelwerken der Deutschen Seewarte in liebenswürdiger Weise
zur Verfügung gestellt, und die Deutsche Seewarte möchte nicht verfehlen, auch
noch an dieser Stelle den Nurddeutsohen Seekabelwerken für die Überlassung
des wertvollen Matwials ihren verbindlichsten Dank aassnspreohen.

Lotungen Monrovia—Pernambuco.

Nr Ditom
Breit« r - Hefe

UTUiia
Bodontnap,

1911 in or*

1 29. I. 60 11' 10" N 11° Ol' 15" W 110 8. Sk. 15.56
o£ 6° 10' 20" . 11" 02' 15" € 20! 14.03
3 « ' CP W (X)" . 11- 04' 15" - 82s < ft.28

4 « (i^ 07' 10" a \l° OG' 45" 1 105 — 5.00
5 t ! 6° Oü' 30" « 11» 09' 15" « 1258 4.44

10. n. SO 08' 18" « 110 15' 48" « 2012 U. 8k. ^
7 « ' 50 5fi' 00" . 11° 25' 57" « 2707 « 8.06

« 5« 53' 48" « 11 0 3;)' 00" « 29S8 « —
50 46' 39" » 1 47' ;to" . 3321 « —

in10 50 43' 15'' . 12° 00" 00" c 3003 « 2.50
IIJl 6« 39' 12" . 12* 17' 09" € 3959 — —
12 3fy 12" . 12° 29 15" « 4206 bl. Sk. —
16 11. 11. 5° 21' 06" . 12^ ir 18" « 4371 br. Sk. —
H 5^ IS' 18" . 12"^ 55' 3(5" « 4517 c 2.50
15 50 14' 00" . 130 Qß' QKyt , 4660 c —
1« 50 04' 30" . 139 Iff 48" € 475.' « —
17 40 55' 30" « 13^ 34' Of)" « 48 u; c —
18 40 53' 24" . 13^ 49' 00" . 4S.S3 c 2.50
19 40 50' 00" . 140 0:i' 36" « 1.S97 € •~
2«) 40 2Ü' 0«" « HO 'VI' AA» >l-i 00 SO •
21 12.IL 40 22' 00" . 140 50' 00" « 4988
22 40 16' 00" . 15'' 06' 00" . 4956 br."sk.
23 40 04' 12" , 15° 20' ißy < 4i>56 € 2.50
24 30 5.')' fJO" 15° 45' 24" « 51 HO
25 30 41)' 00" . 16° 11' OÜ" « 5038
2« 30 40' 54" « 160 34' 86" c S046 hr."8k.
27 30 27' 42" . 16= .'5' 48" « 4987 c r&o
28 i3.n. 30 13' 48" . 17= 17' 00" « 4956 c

29 30 04' 24" « 17- U' 00" « IH'J.J «

2° 53' 00" . lb° 05' 54" . 5020 «
31 20 45' 54" 18° 25' 12" . 5033 c 2.50
32 : 2° 35* 18" . ISO 50' 00" « 5o:is «
33 00 24' 42" < 11*'- 12' 42" . r)i;ti €
34 2^ 13' :jO" . 19^ 36' 48" . 4!(2:. €
35 14. II. 1° 51' 30" « 20° 24' 36" € 4938 « 2.50
36 10 44' 24" . 200 46' 46^' « 4«65 «
37 1° 30* 48" . 21° 07' 3(>" . 5212 «

38 10 16' 00" « 210 31» 24" « 41 Kl
39

40
1° 08' 18" € 21° 55' 12" r I.V.MI Sk.'sd.
10 OU' 36" « 22° W 00" . 4h 10

41 15.IL 0° 46* 24" . 22° 40* 12" . 4 1 70 8d.'lf. 2JX)
42 0° 33' 12" . 230 02' 45" « :{7r)7 <

13 « 0° 23' 24" « 233 27' 03" « :',557 «

0^ IS' :a" c 230 49' 33" . 3S59 Tso
45

1 0= 05' 42" . 240 11' 45" . 3712 bt. B. Bd.
46 0» 07' 30" S 24" 32' ftl" . 2;t77 grb. 6d. M.
47

1 00 Ol' :j6" N 240 37' 09" . 2963 «

ABB. 1 Hfdr. MW. Wll, Heft V. 1 Digitized by Google
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Nr.
Datum

1911
Bnite Linge

nt

•
Grund

IkxleiiU'inp.
*

48 15. II. Itr 4ä «4 4v V.P</ 32(JO grb. ed. M.
•

—
49 16. II. fio 1 1'14 c 0 lO 11' 'Ii \"ä4^ 14 .MI € 4(r23 —
60 c U fwt' A9" (. ') 10 1 y i"J4 .ii ' "

'

2344 —
61 (WV VAS V*> O",0 (W OO"

.i.> V«/ 3(il2 * —
52 « AO MI AOl' a Or.O t^tV Ov"<SJ »Jtr _>> 3347 2>{6
6H c rko DU' tVtl 9F\0 9j' ru k"fiO ^4 Uu 374« «

64 fkOU'^ Io .ilf
9*^0 .ll 1' M*i"t.^^ 44 .il> « 34:18 « —

55 < U 1' l¥V"
1 n f 34.V, « —

66 17. II. 4o 4o QRO Oll' lO"JO 3328 grb. Sd. 8k. H. —
57 « .')«T OW OAO ?lO' lO"-O" .)6 4<- < 3749 —
58 lO1 ft7'U4 04 070 IQ' 19"£i 10 1a c 3749 — —
59 c 9fV 19" O"0 'KV tW < 5285 br. Sk. o.8;t

60 10
1

Ol"
t.4

owO fu!' .51112 —
ül « 1 o 4.» J4 Owl: Oi^' 4O"

* 5139 * —
62 1 0 r.~' Ol"^4 OWO 4 7' Ol"

Är»"^ 4< .14 c 5108 • —
63 18. II. m» Uv 9QO 11' 1 &" < 506C —
64 c oo I.T IQ" Ono '4^' 19" c 4974 < —
65 < 90

1 0 .ill .>4 * 4H7I c —
66 « 90CT 4v i.)

'41 fcj 1 r^' J Iti" € 4U.'.ü 0.JS3

67 c 90 JO'4jf U.J OW 44 l .J < 4791 —
68 i Uu 91

"

•11 0 1 1.:' 1 '>" 453.'. 8k. Sd. 1.11

60 15). II.
QO ^4 /VV" C 4389 « —

70 «
•10
•» .1

1

1 II"!" •>OC Tl» I-." 4 42!ttS —
71 «

QOir Uli'Ol» W/ 'JOO IO' 1 r;" 3731 — 2.78

72 « 90 i>4 ilii"40 Q90 1A' 1 \"oC \\J 1.1 C 429S gib. 6d. M. —
73 « .1 4 J 4f> QOO Ol' Ifi"•TS" fi4 Io € 2tiSfS 2.78
74 « .1- \'V .>4 _ QOO 90' 1 f<t'

.1Ä cir 10 « 2721 — 2.78
T.'i c QCl

.3 ».

»

lO"4.: .>J .).» *•> 27_M gib. 8d. M. 2.78
70 c •JOa 1 1 144 3i;5S « 2.90

c o 4.) .)i 4i 4J « 37(i7 < 2.64
78 c 90 JJ' 40 QOO lA' 19"

Ae> 40 lä C 4Ö(>4 « 2iK>
79 c ÜOSr •Iv iio Q90 !^Q' AI!" V 42t>8 < 1.39

80 Q'(0 ( Ii i' 1 M !•'
t »224 c 1.67

81 20. II. 4^ 1 < \* 'Kl" *}'>Q III' r. 1

"

€ 3039 — —
82 « 1 o;f 1 .1 d.j 1.» j.i s 4462 br. 8k. H. 1.11

83 c 10
i/lf Uu QQO Or.' l'kiV

•Iii \rj « 45;i5 c —
84 c

RO0" 04 QOO O"*' QIV.1.1" Zi ou < 4.535 % —
8') c KO

.)t)
1 O" no 1"' '41*," 4535 « —

8(5 « ;>() f )< r 'J^J0 Iii/ IO"
0.1 »' " 4- 4.'.üS « —

87 1.) In 4535 c 1.25
88 21. II.

AO 30'AS Uo 'luo RQ' r. 1"
«Sil" {N} 2)4 4:{52 « —

80 « AO 47' tWfUl" l>40 Aji' A/l" € 3CG5 c —
90 OO •110 Ii"' -IO"«H l'< 4_ « 3(09 « —
91 < —

o

i tf~\' 'ifVt 'iio jMk' r. 1"
c 3nr)7 • —

92 «
1 i>" o4' _4 c 3859 —

»3 « <
" 1 A' 48 Q>10 AQ' Ol" « 3807 br. 8k. —

94 « TO 1 Ar 4<y • B4" Ilr « 3H22 c —
1».') < 70 OO' lU"4o o4" J 1 ' " ' 3801 8k. 8d. M. —
IM) 7° 97' IS" :wo 11' 3u" < 3<>85 « —
97 « 70 'Ii I" .3054 br. 8k. 2J»1

98 « 31' 24" 340 14' 18" C 3i42 « —
99 c 7« 3T 06" : 340 15' 24" « 3273 8k. H. 2.78
1(K> « 70 IS" 34^ 17' l^s" < 2a52 br. 8k. 2.78
101 70 ;!>' .340 ll>' 30" 1097 « 3.61

lO'i 22.*II. 70 :j.s' (UV ,^40 21' 42" S<Jl 5.56

103 « 7« 40* 06" 340 23' 54" « 55 ht. fid. 25.83
104 < 7c 39' 24" 340 23' 12" 398 11.67
105 :!s' 12" 31'^ 22' 30" « (>I0 8k. Sd. 7.22
100 70 40' 4.V' * 34 24' 42" « 51 bt. Bd.

Der Wc^' des Kab«ldanipfer.s führte auf geradem Kurs von Monrovia
ziiniichst nacli Fernando Noronha. Die ersten Lotungen auf dem Schelf von
Westafrika passen sich sehr gut in die Isobathen der Monaco- Tiefenkarte ein.

Auf dem weiteren Weg durch die Nordafrikanisohe Mulde gehen von 26 Lotungen
9 über 5000 m; die tiefste liegt bei 5212 m. Die Nordatlantische Schwelle er-

weist »ich nach den vorliegenden Lotungen längs dieser Schnittlinie etwas
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schmaler, als auf der Monaookarte angegeben. Fünf aufeinanderfolgende Lotungen,
die schon auf der Schwelle liegen sollten, ergal)en eine Tiefe von über 4000 ni,

gehören also noch mit zur Nordafrikanischen Mulde. Auf der Schwelle selbst

wurde als geringste Tiefe 2344 m angelotet. Die letzte Lotung am südwestlichen
Rande der Schwelle ergab 3749 m; Se nSchste, in noch nicht 80 Sm Entfernung
d;i\ on, erwies schon eine Tiefe von 5285 m, so daß hier ein Steilabfall von über
1500 m vorlie^'t. Auch die folgenden vier Lotungen fielen noch in über 500Q ni

Tiefe; die Schwelle erstreckt sich also auch hier nicht so weit nach SW, wie auf

der Monacokarte verzeichnet ist, vielmehr scheint die Brasilianische Mulde noch
eine Ausbuchtung nach NW bis etwa 2*^ S-Br. und 29^ W-Lg. zu entsenden, so

daß der Kabeldampfer „Stephan" gerade nooli ihren äußer-sten Rand an-

geschnitten hätte. Charakteristisch sind hierfür auch die noch anzuführenden
Bodenwassertraiperaturen. Vom Rand der Brasilianischen Mulde bis zum Sockel
von Fernando Noronha schwanken die Ergebnisse der ausgeführten Lotungen
zwischen 4298 und 4791 ni. Südlieh von tY'rnando Noronha fanden sich Tiefen

von 4300 m bis 4500 m. Die Isobathen für 4000 und 3000 m am Scbelfrand des
Sfldamerikanischeh Kontineiitefl rücken nach den Lotungen näher an den Kontinent
heran, als bisher angegeben war.

Die Rodenteniperaturen, wenn auch niclit mit einem modernen Richterschon
Kippthermometer gemessen, stimmen sehr gut mit der Schottschen Karte über
die Bodentemperaturen im Valdiviawerk, Bd. I, Atlas, Taf. 22 (Jena 1902) überein.

In der ganzen Nordafrikanischen Mulde in Tiefen von mehr als 3600 m fand
sich nach rlen Messungen des „Stephan" eine Temperatur von 2.5". Auf der

Atlantischen Schwelle in 3 347 m stieg die Temperatur auf 2.86'^. Am NW-Rand
der Brasilianischen Mulde fiel die Temperatur bei 6286 und 4966 m auf 0.88^.

Diese niedrige, der Brasilianischen Mulde eigentümliche Temperatur dürfte ein

Beweis dafür sein, daß die an<reloteten Stellen nicht unabhängige lokale Ver-

liefungen, sondern mit der Brasilianischen Mulde zusammengoliörig sind. Zwischen
der Brasilianischen Mulde und Fernando Noronha betrug die Temperatur in

4535 m 1.1 r-. In der näheren Umgebung von Fernando Noronha steigt die

Temperatur von 1.11 bei 4402 m auf 2.78 bei 2688 m. Südlich von Fernando
Noronha schon nahe der Festlandsküsle wurde bei 4535 m 1.25 gemessen, bei

8064 m 2.91° In der Nähe der Küste scheint also das wärmere Waaser in etwas
größere Ti^en zu reidien. Rd.

Elementare Theorie der Gezeiten;

nebet den Oeseitenkonstanten der wichtigsten Orte des Indischen
Archipels und anderer Hafenplätze«

Von Dr. .1. I'. van der Stok.

Übersetzt vou Prof. Dr. E. Uerrmuim.

In 'Mcdedeelingen en Vcrhandelingen. H.« des Kön. Niederländischen Meteoro-
logischen Instituts veröffentlicht der Abteilungsdirektor Herr Dr. J. P. van der Stok
unter dem Titel »Elementaire Theorie der Oetijden. ' Qetijkonstanten in den In-

dischen Archipel« seine neueste Bearbeitung der verwickelten Gezeitenverhältnisse

der niederländisch -indischen Gewässer. Dabei nimmt er Veranlassunir auf die

Theorie der Gezeiten selbst einzugehen und entwickelt diese Theorie in einer so

mnfachen, im folgenden wiedergegebenen Darstellung, wie es das wirkliche
Wesoi der Ersehdnung nur irgend gestatten dürfte.

Von den Gezeitenkonstanten des Indischen Archipels werden hier am
Schluß nur die der wichtigsten Orte wiedergegeben, diese Angaben aber durch
die Konstanten für Hafenplätze andei-er Meeresgebiete erweitert werden.

1*
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1. MbMItBag.
Seit sehr alten Zeiten hat die Schiffahrt in den niederlSndisoh-indiaehMi

Gewässern mit der Schwierigkeit zu kämpfen jLM'liabt, daß die dortigen Gezeiten

nach den bekannten, in Hand- und Lehrbüchern empfohlenen Regeln nicht be-

rechenbar waren. Mit dem zunehmenden Verkehr machte sich das Fehlen

einer praktisch brauchbaren Methode zur Berechnung dieser Qeseiten immer
fühlbarer.

Zur Gewinnung einer solchen Methode ist aber ein klarer Einblick in den

offenbar sehr verwiokelten Mechanismus der Geteitenerscheinungen notwendig.

Diese Einsicht ist allein durch eine Zerlegung in eine Summe von Gliedern zu

erhalfen, die, jedes für sicli selbst betrachtet, beciuem zu beliandeln sind, sei es

durch gpraphische Konstruktion, sei es durch einfache algebraische Formeln. Die

TOn Airy vorbereitete, von Kelvin empfohlene und von Darwin ausgearbeitete

Zerlejjrun«;, bekannt als «Harmonische Analyse«, hat den hierzu führenden Weg
gebalmt. Unter Übergehung aller weiteren Bestrebungen zur Aufklärung kann

man sagen, daß der Einblick in den Mechanismus der indischen Gezeiten mit den

Arbeiten dw Ingenieurs Ypes anfängt, der diese Methode zuerst auf die Gezeitra-

erscheinungen auf der Reede von Soerabaya anwendete.
Dabei zeigte sich sofort, daß die indischen Gezeiten von den der europäischen

Gewässer im Grunde nicht verschieden sind und dieselben Faktoren in beiden,

lufierlioh so verschiedenen Mechanismen vorkommen, daß vidmefar allein das gegen-

seitige Verhältnis der Faktoren verschieden ist. Die weiterfolgendo Anwendung der

Methode auf die sehr ausgesprochenen eintägigen Gezeiten im Hafen von Taud-

jong Priok befestigte nicht nur diese Auffassung, sondern aus den erhalteneu

Resultaten ergab sich noch, daß die Geseiten in der Javasee sich von Ost nach
West fortpflanzen und zwar in einer Weise, wie man sie in Berücksichti<;nng

der Tiefe dieser See für Wellenbewegungen voraussehen kann. Als dann kurze

Zeit darauf auf Vorstellung des Verfassers ein selbstregistrierender Wasser*
Standsmesser im Hafen von Tjilatjap aufgestellt worden war, wo die Gezeiten
einen ozeaniseli(>n Charnkter tragen, kannten die drei Typen: halbtägig, ge-

mischt und eintägig als bekannt angesehen werden und es blieb allein die Frage
übrig, wie auf die ökonomischste Weise Beobachtungen der Gezeiten in allen

indischen Meeresteilen erhalten werden könnten, und wie ihre Bearbeitung und
die Vorausberechnung mit beschränkten Mitteln auszuführen wäre.

Dem vorzüglichen Beispiel des Gezeitendienstes, wie er in Britisch-Indien

organisiert ist, nachzuahmen, daran konnte nicht gedacht werden. Die außer-

ordentlich liohen Kosten, die mit der Aufstellung einer Reihe von selbstregi«

strierenden Apparaten in einem Tnselreich, wie der Indische Archipel, verbunden
sind, die Unmöglichkeit, ein geeignetes Personal für die Bedienung zu finden,

die großen Ausgaben, die notwMidigerweise für die Kontrolle der Apparate und
des Personals daraus fulL'en mfissen, und die sehr zeitraubende I^earbeitung

machen eine soldie Nncliahmung schlechterdings unmöglich. Wie sehr auch die

Kenntnis der Gezeiten von der Schiffahrt verlangt wird, so würden immerhin
nur f&r einige Plätze die Kosten der Berechnung von Ciezeitentafeln durch die

Vorteile für den Handel aufgewogen werden.
Auf alle Fälle mußte daher eine Vereinfachung Platz greifen. Die erste,

die auf der iJand lag, war die Beschränkung der Bearbeitung auf sieben Teil-

tiden, da für die Forderungen der Praxis eine vollständige Bearbeitung der Be-

obachtungen überflüssig erschien und diesen durch die Kenntnis dieser sieben

genügt werden kann.

Eine zweite Vereinfachung in der Bearbeitung der Beobaclilungen kann
in der Berechnung der beiden eintägigen Tiden K, und P und der halbtägigen

Tide Kj aus den Monatsmitteln für die Sonneiistundon gefunden werden, wodurch
die für die Anoninung der Stundenbeobachtungen nach den verschiedenen Winkel-
geschwindigkeiten notwendige Arbeit auf die Berechnung von nur drei Teiltiden:

Mf, N und O besehränict werden kann.
Die vornehmliclisti' und notwendigste Vereinfachung mußte jedoch in der

Beobachtungsmethodo gesucht werden, weil nur dann die Möglichkeit besteht,
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Beobachtungen über ganz Indien zu erhalten, wenn sie ohne Aufstellung selbst-

registrierender Apparate gemacht werden können. Darum wurde probeweise
einigen Leuchtfeuerwärtern aufgetragen, an bestimmten Tagesstunden Pegel-

beobachtungen vorzunehmen; die auf diese Weise erhaltenen Angaben zeigten
bald, daß man in der Tat aus ilnien mit einer den Ansprüchen der I'raxis ge-
nügenden Genauigkeit die notwendigen Gezoitenkonstauten ableiten kann.

Auf Grund dieser Klarstellungen konnte daher gegen 1895 der Antrag an
die Niederlindisoh-Indische Regierung gestellt werden:

1. an einigen Orten in dem Indiselien Archipel selhstregistricrench^ Fhit-

uiebser aufzustellen, wodurch Anschluß an die Organisation in Britisch-Indieu

würde erhalten werden können;
2. an einigen Orten Pegel aufstellen zu lassen, die durch Beamte und

Private zu einigen bestimmten Stunden des Tages beobachtet werden würden,
wobei für die Ausführung guter Beobachtungen während eines vollen Jahres eine

Belohnung zugesagt werden sollte.

Inzwischen wurden die Beobachtungen, die bereits früher durch Ver-
mittlung der Leuchtfeuerwärter und Privater erhalten worden waren, und die

Aufzeichnungen, die durch die Ingenieure oder unter deren Aufsicht in der
Straße von Soerabaya und Madoera gemacht worden waren, bearbeitet und die
Resultate in den »Studien over Getijden in den Indischen Archipel«!) veirdffent->

licht. Zugleich wurde ein Verfahi'en ansgearl)eitet, nach dem jeder Interessierte

auf einfache Weise aus den erhaltenen Gezeitenkonstanten eine Vorausberecli-

nung ausführen kann. Wie es bei einer solchen Organisation, die zu einem
guten Teil auf wohlwollender Mitarbeit beruht, zu erwarten war, hat sie nicht

so viel geliefert, als hätte erzielt werden können.

Ein Selbstregistriereuder Flutmesser wurde im Hafen von Padang auf-

gestellt und hat unter Aufsicht von Ingenieuren bis heute vorzüglich gearbeitet.

DieBemühung, auf der Reede vonMonado einen solchen Apparat aufzustellen, ist nicht

von Krfolg gekrönt worden, da das Instrument durch Wind und Wetter zu viel

zu leiden hatte und die Bedienung zu beschwerlich war. Zu Amboina ist der
selbatregistrierende Flutmesser einige Jahre in Tätigkeit gewesen; aber auch
hier ließ die Bedienung aus Mangel an kundiger Aufsicht zu wünschen übrig.

Auch die Pegel l)eobachtungon zu einigen Tagesstunden haben nicht an

allen Orten das geliefert, was anfänglich erwartet worden war; vor allem

blieben infolge von Krankheit und Versetzung des Personals verschiedene Reihen
unvollständig.

In dem 1897 erschieneneu Atlas^) konnten bereits einige Resultate dieser

Organisation aufgenommen und Karten mit den Flutstundenlinien für die beiden
Hanpttypen der Tiden gegeben werden.

Der Haujjtzweck der jetzt veröffentlichten Arbeit, die als eine zweite und
vermehrte Ausgabe des über Gezeiten handelnden Teiles des genannten Atlas an-

gesehen werden kann, ist, eine so vollständige, als mögliche Zusammenstellung der
gewonnenen Resultate zu geben, vornehmlich in Hinblick auf die Interessen der
i>e!iiffahrt. Deshalb sind nicht nur die durch den Verfasser bearbeiteten Angaben
aufgenommen worden, vielmehr auch viele Konstanten, die von der Abteilung
Hydrographie des Marinedepartements geliefert und durch Nfiherungsmethoden
aus einer oder mehreren Beobachtungsreihen von kurzer Dauer enthalten sind.

(Die Veröffentlichung der Übersetzung in dieser Zeitschrift soll jedoch in erster

Linie die durch van der Stok gegebene Darstellung der Gezeitenerscheinungen
und der von ihm entwickelten Berechnung der Gezeiten im allgemeinen weiter

bekanntgeben. Dementsprechend sind hier, wie bereits in der Vorbemerkung
erwähnt, am Schluß nur einige der im Original in großer Zahl gegebenen
Gezeiteukoustauten des Ostindischen Archipels mitgeteilt. D. Übers.)

Für die Forderungen der Praxis ist eine Kenntnis der Art und Weise^ auf
die man zu den Gezeitenkonstanten gelangt, nidit unbedingt notwendig; gegenwärtig

>) TiidschrTKon. Init Ins. Afd. Ned.-Ind. 1890—1806. nidachr. Kon. Nat Ver. in

Xed.-Ind. LVI. 1896.

*) Wind ud Weadier, Tidcs uid Tidal Stnon» in die EMt-Iodian Aidiipelago. Batavia 1897.
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wifd die hier später dargologto Methode der Borechnuni,' der Gezeiten allgemein an-

gewendet, auch von denen, die sie nur nach dem praktischen Nutzen, den sie

liefert, zn beurteilen -wünschen. Es ist aber natfirlich, daß yiele darin keine Tolle

Befriedigung finden und daß mir von verschiedenen Seiten der Wunsch geäußert
worden ist, auch in die theoretische Seite des Problems wenigstens einen Ein-

blick gewinnen zu können.
In Hinblielc hierauf bin ich bestrebt gewesen, diesem Verlangen auf die

einfachste Weise zu genügen und mit Weglassung allor nicht unbedingt not-

wendigen Einzelheiten anzugeben, auf welche Weise die verschiedenen (Jlieder

ans dem allgemeinen Ausdruck der sie zusammensetzenden Kräfte abgeleitet

werden Icönnen und wie nach der Theorie durch die periodisch wirkenden Kräfte

Wellenbowegungen entstehen.

Auf Vollständigkeit macht diese Darlegung keineswegs Ansprucli ; gerade

diese Vollständigkeit und die dabei unvermeidliche Umständlichkeit in den

Berechnongen Ist ee, die die Praktiker — Schiffsoffiaiere und Ingenieure —
von dem Studium der vollständigeren Abhandlungen abschreckt.

S. Bto flntonwofmds Xfemft.

Die Bewegunir einer Wasseroberfläche^ wie wir sie s. B. an einem Pegel
erkennen, ist wie jede wahrgenommene Bewegung, eine relative. Wenn der

Boden, in dem der Fegel befestigt ist, ganz, zum Teil oder gar nicht an der Be-

wegung der Wasseroberfläche teilnimmt, dann wird im ersten Fall kehne, im
zweiten nur der Unterschied der beiden Bewegungen und im lotsten Fall die voll-

ständige Bewegung wahrnehmbar sein.

Betrachten wir nun der Einfachheit wegen die Erde als eine in ihrer

Gestalt unverändwliche, vollkommen starre Kugel, umgeben von einem flachen

Ozean, dann wird die \on einem Himmelskörper, z. B. dem Monde, ausgehende
fiuterzeugende Kraft durch den Unterschied der auf die beweglichen Wasser-

teilchen und der auf den starren Erdkern als^ ^- Ganses genommenen wirkenden Kräfte gemessen
werden.

Wir gehen dann weiter von der Voraus-

setzung aus, dali die wirkenden Kräfte aus-

schließlich ihren Ursprung in der Ansiehungskraft
finden. Nehmen wir dann als Längeneinheit den

Halbmesser üP (Fig. 1) der Erde, so ist g, die

Beschleunigung der Schwerkraft, die Größe der

Kraft, die ein Körper von der Masse der Erde
auf die Masseneinheit in der Einheit der Ent-
fernung ausübt.

Die Masse des Mondes <f) ist 81.4mal kleiner als die der Erde und seine

Entfernung beträgt im Mittel

OM = k - üO.26 Erdradien.

Der starre Kern der Erde wird also von dem Monde mit einer Kraft an-
gezogen, die für die Einheit der Masse gemessen wird durch

fk« •

während auf die Einheit der Masse im Punkte P an der Erdoberfläche durch
den Mond eine iüraft ausgeübt wird, die ausgedrückt wird durch

g

Diese beiden Kräfte sind im allgemeinen ni(dit gleich gerichtet; um ihren
Unterschied bilden zu können, muss«>n wii- sie in zwei Richtungen zerlegen, als

welche wir wählen: die des Erdradius durch P und die einer Berührungsiinie
an die Erde, senkrecht auf diesem Radius und in der durch O, P und M
gehenden Ebene.
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F&r die vertikale Komponente $ und die horixontale Komponente |> der

flateneogenden Kraft finden wir so die Ausdrücke:

g /8iD(z+ a) MDZ \

* = T\

—

Nun kann man ohne Bedenken an Stelle von R seine Projektion M L auf

die Verbindungslinie des Erdmittelpunktes mit dem Mond setzen:

M L - k — O V cos 7. ^ k — coh z . (2)

Da Ktosa = k — cosz und taug« =^ sin a ^ .

SO ist der größte Fehler, den man dabei b^eht, für die horizontale Komponente
und für z = 90° oder 270° nur

" = ^ = ± .a^nnn niiiden Zahlen).= k* = k* ^13000000

Ans Fig. 1 folgt weiter:
. , , PZ kcosz —

1

, , MZ ksinz * '

Führt man diese Werte aas (3) in Gleichung (1) ein und berücksichtigt

bei der Entwioklang naeh Potenzen von nor die Glieder mit der niedrigsten

Potenz Yon so findet man

Diese einfachen Formeln, die die Grundlage für jede Gezeitentheorie aus-

machen, setzen uns in den Stand, uns einen Begriff über die fluterzeugenden Kräfte

zu bilden. Diese sind so klein, daß sie außerhalb der Begriffe des täglichen Lebens
fallen; es ist daher wünschenswert, diese Tatsache niher zn beleuchten.

Aus Gleichung (4) ergibt sich, daß die vertikale Komponente ihren größten
positiven Wert erhält, wenn der Zenitabstand des Mondes Null ist; diese Größe
entspricht dann einer Verringerung der Schwerkraft um

» 2f'g « 2X0.00000005614 g.

Bei einem Zenitabstand von 90° wird die Schwerkraft dureh die vertikale

Komponente der flaterzeogenden Kraft gewissermaßen vermehrt am

fl

so daß die ganze Schwankung, der die Schwerkraft durch Hinzufügung der

vertikalen Komponente jener Kraft unterworfen ist,

3»g » O.000000168g («)

betrigt. Um sich von dieser Größe einen Begriff sa bild«), kann man die Frage
stellen: Wie verändert sich die Schwerkraft, wenn man von der Erdoberfläche
aus um eine Höhe h steigt?

Ist g die Beschleunigung der Schwerkraft an der Erdoberfläche, li^ der
Erdradius und r die veränderliche Entfernung von dem Erdmittelpunkt, so ist

die Beechleunigung in einer Entfernung r

O = g -jf-

ond die Änderung dieser Größe für eine kleine Änderung von r

dG = _2g^-dr
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oder, wenn wir dr a h und r « Rg setaen

Für h SS 1 m und 6400 km findet nun aladann
Jg s — 0000000313 g.

Die <rrößtG Schwankung die der Mond sozusagen in der Schwerkraft
hervorruft, beträgt also ungefähr die Hälfte der Änderung, die durch einen
Höhenunterschied von einem Meter verursacht wird.

Obwohl man keineswegs imstande ist, den absoluten Wert von g auf so viel

Doziinalstellen genau zu V)estiminen (man kann nicht weiter gehen als bis auf ein

Hunderttausendstel), ist es doch möglich, diese sehr kleine Änderung von g
experimentell nachzuweisen. Dies kann geschehen sowohl außerhalb des Labo-
ratoriums dadurch, daß man mit ein und demselben Instrument Pendelbe-
obachtungen in verschiedenen Höhen ausführt, als auch im Laboratorium ver-

mittels einer Wage, die mit vier Schalen versehen ist, von denen das eine Paar
in einem bestimmten Abstand, z. B. von 5 m, unter dem anderen aufgehangen
ist; es ist leicht einzusehen, daß im letzteren Falle durch Vertauschen der Ge-
wichte auf den untersten und obersten Schalen, der Unterschied im Gewicht
gemessen werden kann. Auf diese Weise wui'de u. a. von Scheel und Diesel-
horst gefunden

ig «=—0.000000295 g.

Es ist jedoch klar, daß keine dieser beiden Methoden für eine Messung
des Mondeinflusses auf die Schwerkraft Anwendung finden kann; der in (6) for-

mulierte Einfluß liegt nach wie vor außerhalb des Bereiches der Beobachtung.
GOnstiger steht man den Störungen gegenüber, die durch die horizontale

Komponnito der flutorzougenden Kraft zu Wege geliracht werden. Ihr größter

Wert, der erreicht wird, wenn der Zenitabstand 45^^ und 135^ beträgt, ist

Flg. 2.

und die Schwankung dieser Kraft ist alao ebenso groß als

die der vertikalen Komponente (6).

Der Ausschlag eines Pendels unter dem Einfluß dieser

Kraft wird, da (Fig. 2)

^ cos a = g sin a , also v oo« a = Mua

! ^ffHn.<t betragtti: tanga s a = y so daß die Stellungsftndemng

S im Verlauf von 6 Stunden (der doppelte AnsBchlag) sein wird.

2 « I ^ 0.000000168 1,

wenn 1 die Länge des Pendels in mm darstellt.

Es ist nicht möglich, dem gewöhnlichen Pendel eine solche Lftnge zu geben,
daß hierdurch eine meßbare Stellungsveränderung entsteht, aber die Horizontal-
pendel, die als Seismographen dienen und in ihrem Wirken Pendeln von großer
Lfinge gleichwertig sind, setzen uns in den Stand, Größen wie die hier berechnete,
wahrzunehmen und zu messen.

Einer der in dem Institut zu de Bilt aufgestellten EWamographen ist

acpiivalent einem Pendel von Sl m Länge, wahrend die Bewegung des Pendel-
kürpers mit einer 30 fachen Vergrößerung auf die Registriervorrichtung über-
tragen wird.

Unter den günstigsten Umständen, das würde sein bei Aufstellung an
einem Ort unter dem Äquator und in der Ebene des Meridians, würde dann
dieses Instrument bei einer Deklination des Mondes gleich 0 zufolge der Mond-
wirkung eine LagenverSnderung yon

0.000000168X81000X90 0.41 mm
erfahren.

Aufgestellt in einer Breite von ö2 würde dasselbe Instrument eine unge-
fähr halb so große Lagenveränderung annehmen.
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Bei einer sorgfältigen Aufstellung in einem tiefen Schacht (26 m), wo das
Instrument den störenden Einfliisson von Ponncnsehein und Re^en entzotj^n iM,

wie dies im Observatorium zu rotsdam der Fall ist, kann die Vergrößerung
ohne Solkvieri<j:kcit höher gebracht werden und man iat daher wirklich in der
Lage, diesem Einfluß experimentell nahe zn treten.

Dieser Einfluß hat sich kleiner erwiesen als der theoretische (ungefähr
ein Drittel kleiner); man hat wegen dieses Unterscliiedes, sowie aus anderen
Gründen geglaubt, zu einem Soblosse auf den Widerstand dier Erde gegen Qestalt-

änderung gelangen zu können; die Erde würde sieh danach ungefähr wie eine

stählerne Kugel verhalten.

S. OlateligmflobtaIhMrl«.

Als erste Anwendung des Ausdrucks fOr die fluterzeugende Kraft kann
man sich nun fragen, was geschehen würde, wenn die Erde, umgeben von einem
voi liältnisnialH}^^ wenig tiefen Ozean, dem Einfluß eines Himmelskörpers unter-

worfen wäre, für den Fall, daß Erde und störender Körper sich in Ruhe befinden.

Diese Vereinfaehung der Frage kommt darauf hinaus, daß man den auf-

tretenden Kräften die volle Zeit läßt, um den Eintritt eines neuen Gleichge-
wichtszustandes zu bewirken; eine solche Vorstellung weicht so weit von der

Wirklichkeit und der Möglichkeit ab, daß sie den Namen der Gleichgewichts-

theorie^ den man ihr gegeben hat, schwerlich verdient; aber sie ist nfitzlidi und
nötig, um auf einfache Weise zu einer Schätzung der Wirkungen zu kommen,
die man von den bererlineten Kräften erwarten kann.

Obwohl nun die vertikale K<»mi)onente der fluterzeujfenden Kraft in ihren

gr<"»ßten Werten mal so groß ist als die tangentiale Konijtonente, so ist doch

leicht einzusehen, daß ihre Wirkung so gering ist, daß sie außerhalb der Be-

trachtung bleiben kann und daB die Ctezeiten ganz und gar auf Rechnung der
tangentialen Komponente gesetzt werden kininen.

Die erstere wirkt doch über eine Tiefe gleich der mittleren Tiefe der

Ozeane, d. i. ungefähr 8000 m, die letztere über ein ganzes Viertel der Erde,

d. i. 10000 km.
Wenn man die vielen Schriften kennt, in denen jährlich mit mehr oder weniger

Heftigkeit gegen diesen Schluß Verwahrung eingele^'t wird, so sieht man, daß
seine Beleuchtung nicht überflüssig ist, möge sie auch dem Kundigen überflüssig

erscheinen; die beste Beleuchtung wird nun sicher darin bestehen, daß wir ein-

fach berechnen, wie groß die Wirkung der beiden Kräfte sein muß.
Unter dem Einfluß der beiden Komponenten, jede fi'ir sich betrachtet,

wird die Wasseroberfläche die Gestalt eines Umdrehungseüipsoides annehmen,
dessen große Achse nach dem störenden Körper hin gerichtet ist.

Wir haben oben gesehen, daß durch die vertikale Komponente die Schwer-
kraft, so zu sagen, derartig verwandelt wird, daß sie unter und gegenüber
dem Monde (1— 2v)g
wird und dort, wo der Zenitabstand des Mondes 90°

ist. Die Meerestiefe sei im ersten Fall H, im zweiten h, dann wird Gleichge-

wicht des Wassers eingetreten sein, wenn der Druck am Meeresboden an beiden
Stellen derselbe ist oder wenn

Hd — 2»') = h(l -^1')

U h ^ A ^ r(2II l-h).

Wenn für die mittlere Tiefe des Meeres gesetzt wird

D=-J-(H+ h),

dann findet man durch Elimination von H und h

weil V 2 in bezug aui J vernachlässigt werden kann.
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Fig.a.

Für eine Tiefe von 3000 ra wird dann
i » 0.05 cm.

Der ganz«' Unterschied zwisohen der langen und der kurzen Achse der
Ellipse oder das QefüUe dieses Niveaus wird aUo nicht mehr als einen halben

Millimeter betragen.

üm endlieh dem Einfloß der tangen-
tialen Komponente der fluterzougcnden
Kruft nachzugehen, beachten wir, daß die

Schworkraft bei P (Fig. 3) eine tangentiale

Komponente hat gleich

wo <r> der Winkel ist, den die Normale auf
das EUipsoid mit dem Leitstrald O P ein-

ächließl; diese Komponente nmß in Gleichgewicht stehen mit der durch den
Mond bewirkten tangentialen Komponente. Wenn man berflcksiehtigt, daß a
erschwindend klein iregcn z i- ist, also z <!> statt z ~ 0 -f a ^rcsctzt

werden kann, und man dementsprechend in Gleichung (5) z + d> für z einführt»

muß also sein

«in 0 sin2(z f *).

Aus der Oloiehung der Ellipse finth't man fikr den Winkel z -|- zwischen
der Normalen und der X-Achse die Gleichung

woraus folgt, daß

tangs,

a' »in z

worin a und b die große und die kleine Achse der Ellipse bedeuten und
Q> SB a4Biii>a-}-b*caa^z.

Daraus folgt

»in «P = a' — h'

2Q
sin 2 7. sui

a' b-
2 (/. -r^) — «in 2 X.

(8)

Die Substitution dieser Werte in (7) gibt

a-b»

Q
'

Nun sind die größten und kleinsten Werte von Q 9fl und b'; ohne einen
nennenswerten Fehler zu begehen, können wir für Q das geometrische Mittel
dieser beiden äußersten Werte setzen; dann wird (8) einfach

a- — ^ ;{»> a b

oder da a und b wenig voneinander verschieden sind, und also gesetzt
werden kann

R » -it^ )'«b » mittlerer EidnuUtia.

5 3
1. J »- K = ' X5()l I - 10

II X X 10' = .VI cm.

Nach der (Mcichucwichtstheorie wird also der größte, in diesem Sinne
durch den Mond hervorgerufene Niveauunterschied 54 cm betragen, cL i. reichlich

tausendmal größer, als der dureh die vertikale Komponente verursachte.

Aus diesem Ergebnis der Redmung ersieht man, daß die beinahe unend-
Hell kleine flnterzeugende Kraft deshall) eine merkbare Wirkung zuwege l)ringt,

weil die Wirkung in der Horizontalen proportional dem Erdi^adius ist, der in
bezug auf p als unendlich groß angesehen werden muß; während fOr den Einfluß
der vertikalen Komponente nicht der Erdradius, vielmehr die in R&cksiclit auf
ihn selir kloine Meerestiefe den Ausschlag gibt. Geht man nicht von einer Erd-
überfläciie aus, die von einem wenig tiefen Meere bedeckt ist, sondern stellt sich
zwei gleich große Seen vor, die in einem Abstand von WIP liegen und mitein-
ander durch im Mittelpunkt der Erde sich treffende Kanlle verbunden sind,
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80 findet man atioli für die vertikRle Komponente einen endlichen Effekt, da er

in diesem Fall -wiedemm zu dem Erdradius in direktem Verli;iltnis steht.

Es verdient Beachtung, dali die Wirkung der fluterzeugenden Kraft ganz
anders ausfällt, wenn die Erdoberfläche nicht gleichmäßig mit Wasser bedeckt
ist. Stellen wir uns den Fall von zwei Seen vor, die untereinander durch ^en
in der Oberfläche gelegenen Kanal verbunden sind und in einer Entfernung
von 90^ voneinander liegen, während die Oberfläche der einen See zweimal so

groB ist, als die der anderen. Da die gesamte Wassermasse stets dieselbe bleiben

muß, wird nun bei der kleineren See die Wirkung der Gezeitenkraft doppelt so

groß sein müssen, als bei der größeren. Allein infolge der Verteilung der l^rd-

oberfläche auf Land und Meer wird also bereits eine der Gleichgewicbtstheorie

entapreohende Geialtentheorie nnrndglicb werden.

Fig. 4.

4. BatirlaikiiiBff dm flvtone«g«iidMi Srnfk

Bereits unter Nr. 2 ist durch Zerlegung der Kraft in zwei Komponenten
eine erste Analyse als Mittel zur Vereinfachung angewendet und gefunden woi-den,

so daß jede weitere Zergliederung darin bestehen muß, daß man für die scheinbar
einfache, in Wirklichkeit aber unbrauchbare Form

sio2z

leichter an behandelnde Ausdrücke aufsucht.

Dies geschieht mit Hilfe des be-

kannten Poldreiecks S P Z, (Fig. 4) worin P
der Pol, t der Stnndenwinkel, Z das Zenit,

9? die Breite des Ortes und ö die De-
klination des Himmelskörpers bedeuten.

Die drei Gleichungen, die zu der
Bereehnnng von Höhe und Aaimut (Az von
Puden aus gezählt) aus Deklination und ^
Stundenwinktd angewendet werden, sind,

wenn für die Höhe 90° — z gesetzt wird:

sinittnAsaopB^nnt
ein 7. cos Az ^ nnS cos f coH 6 sin

(f
cos t

cos z s inn (? sin y -\- cos »5 <( is
(f.

cos t

.

Man kann nun die Frage stellen, welches für die fluterxeugende Kraft

3g

(»)

2fk*
sin 2 z — H sin 2 z

die Worte der Komponenten im Meridian (Nord positiv) und in einw au ihm
senkrechten Richtung (West positiv)

N — U sin 2 z cos Az W =: H tüii 2 z sin At
sein werden.

Aus den Gleichungen (9) findet man sogleich durch Multiplikation der
beiden ersten Formeln mit der dritten (unter Weglassen von H):

N = (3 sin^ 6 — 1) sin 9) cos o -|- sin 2 ^ cos 2 ij> cos t— coü' d sin y cos fi cos 2 t

Hioraus ergibt sieh, daß die flnterzeugende Kraft in drei Gruppen zerlegt

werden kann.
Die erste Gruppe ist mit der täglichen Bewegung des Himmelskörpers nicht

veränderlich; sie wirkt ausschließlich in der Richtung des Meridians, und zwar in der
Richtung nach dem Äquator hin, da auch bei der größten Monddeklination von 28^

:{sin»«J< 1.

Eine Folge dieser Kraft muß daher eine dauorndi' Anliäufung von Wasser
am Äquator sein, sowie weiter das Auftreten von Gezeiten von langer Periode
und in fester Besiehung zu den periodischen Änderungen der Deklination.

Eine zweite Gruppe von Ausdrücken, für beide Komponenten direkt pro-
portional sin2d, weist eine eintägige Periode auf und verursaelit daher eintägige

Tiden; diese verschwinden, wenn die Deklination des Himmelskörpers 0 wird,
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wihrend aaf einer Breite von 46^, wo ooe 2^ = 0, die Kraft auasdilieBIieh in

der RiolifunfT stnikrpcht zum Meridian wirkt.

Die dritte Gruppe von Gliedern endlich, die eine halbtägige Periode zeigen,

sind proportional cos-d; sie sind also, im Gegensatz zu der eintägigen Tide, am
wirlcsamsten, wenn der Himmelskörper im Äquator steht.

Sowohl der Stundenwinkel als auch die Monddeklination sind aber nicht

gleichmäßig sich verändernde Größen, mit denen man bequem verfahren kann,

und auch die Entfernung k, von der der allgemeine Koeffizient H abliSngig

ist, ist nicht konstant. Daher ist es wünschenswert, die Analyse weiter fortzu-

setzen, so daß Ausdrücke erhalten werden, die von den vier in der Astronomii'

gebräuchlichen, gleichnüißigeu Winkelgeschwindigkeiten, oder von einer Kombination
.aus ihnen, abhängig sich gestalten; dies sind fflr die Stunde mittlerer Sonnenieit:

a = 0^.5490105, <lii' mittlen' Itewegnng de» Monde« in - h i r i'.alin;

4} = 0^.0410686, die mittlere Bewegung der Sinne, also der iütdc in ihrer Üahn;
& B (y^.OOlMlS, dlie fiewfpin^ des MondixTiL'äuins;

y — lo'"^.0410686, die UnulroJninpH^ifsohwituiifikcit der Erde.

Die Umbildung gescliicht leicht vermittels des sphärischen, rechtwinkligen

Dreiecks GS A (Fig. 4); für dieses gilt:

008 ^49080 » C06(rv •)

ain f = sin T r sin .] b) (11)

OOS J nn a = sin a i cos J c)
,

worin J die Neigung der Mondbahn und a die Relrtassension darstellt.

FQr den Stundenwinkel kann man schreibai:
t — yi — a ,

wobei X von der Zeit des Durchganges des Frülilingspunktes A durch den

Meridian an gerechnet wird. Entwickeln wir nun z. B. den Ausdruck:
dn24oo8t SS sin3<0Qa^*— a) » 10124 (cm j'foosa-f- sin jrfdna)

und beachten, daß sich aus (11) ergibt

a)Xb): sin 2 <5 cos a = sin J sin 2 at
c): COK 6 Hin u — cos J siu a t

b) Xe): 8in248ina 8in2Jsin'af » iBin2J(] — om2aT),

SO erhalten wir
sin 2 d cos t = ^*\n2 i txn y t — ^ sin 2 J sin / 1 cos ^vrf-sinJeos^'r sin '2 a x.

Da ferner
a 000m nn n — b m oob n s: 1 a sin 1 m ; n )

—
?, a sin (m — n)

— i b siu (in -j- n) — ^ b sin (m— u)
B I (a— b) dn (na + n)— ^ (s+ b)OD (m— n)

,

so folgt daraus für die gesuchte Entwieklnng und In gleicher Weise für die

vier übrigen Ausdrücke in (10)

sin 2 6 CO« t =: A (»in ^ r — I> sin \ y — 2 a)t • V sin (y A '2 9)i
*'

ein 2 «» t = — A OOS y t -4- H \y ~2o)i — C cos (y -f 2 »)

»

C0B'tfC082t= Doo82/r--£oos2(/— ff)r H- Fco62(}f4-a)r (19
Oog^#flin2t » Dsm2/r'-fi8bi2(}r— <r)f -j- F8ui2(/-|-(r)r

worin

A = sinJ cosJ B |sio J-{-|Hin2 J = sinJooe'-^

C » libJ— |ain2J B nnJmiiSy D -> ^nnU (14)

E = } 4- } CO«» J -f i COB.T = «w*^- P = 1
-f- icOB«J — I con J = mn*4- •

Obwohl die Entwicklung darauf hinausläuft, daß man Produkte von sin

und COS in Snnunen und Differenzen umwandelt, wobei natürlich ebenso viel

Summen als Differenzen auftreten, so zeigt sich, daß in Wirklichkeit ver-

schiedene Glieder der (Jleidmngen ihrer geringen Größe wegen nicht weiter in

Betracht kommen, da nach (12) auch die Amplituden aus Summen und Differenzen

gehildet sind.

Alle diese Koeffizienten (14) sind abhängig von der veränderlichen Neigung
der Mondbahn gegen den Äquator, die im Mittel 23".5 beträgt und in einer

Periode von 19 Jahren zwischen 18^.5 und 28 .5 schwankt.
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In der folgenden Tabelle findet man die Werte dieser sechs Koeffizienten

für die mittlere Chroße and die Grenzwerte der Neigung der Mondbahn angegeben,
woraus man sich ein Urteil über die Bedeutung der partiellen fluterzeugenden Kräfte
und über die Änderungen, denen sie von Jahr zu Jahr unterliegen, bilden kann:

A B C P E F
Js=18-\5 0.301 0.309 O.fJOS 0.050 0.94» 0.001

230^ 0^66 0.3S2 0X>17 0.060 0.919 0.008
28c».5 0.419 0.448 0.089 0J14 0^ 0.004

Die Glieder mit G und K- sind also unbedeutend; sie können femer aufier

Betracht bleiben.

Auch die Sonne übt eine fluterzeugemle Kraft aus; es ist klar, daß man
die Sonnenkräfte sofort aus der Formel (13) dadurch ableiten kann, daß man
für a schreibt, wShrend man zugleich für den allgemeinen Koeffizienten H setzt

8 k3
H'-j,i,,H-4H.

worin S die Masse der Sonne, M die des Mondes, k und k| die mittleren Ent-
fernungen der Erde von Mond und Sonne darstellen. Der Wert von ji hingt von
den Größen ab, die für die Massen und Abstände angenommen werden; ge-

wöhnlich wird Ä, = 0.46 genommen; aber die neuesten Ergebnisse führen zu
einem ein wenig kleineren Bruch.

Setzt man:
Abstand der &oane s 23440 ükdndian (pBnlbun » 8".80)

Abstand des Mondes 60.26 «

Masse der Hoiino ~ 32-1440 ErimBMfll
Maä«e des Moude« = 1/81.4 «

SO findet man:
o.un.

Ebenso gut wie H kann man jedoch die Koeffizienten A, B, D und E mit
dem Bruch JL multiplizieren und für H den gleichen Wert für Sonne und Mond
beibehalten. Fttr die Sonnengeseiten findet man dann nach (13)

siii2»5cost — A' sin •' f P.' -in — 2 ij) r

sin 2 6 sin t — — A' co« y t - Ji' l os ly — 2 17) j

CO)*» (5 cos 2 t !>' coö 2 y r 4- E' CO« 2 (7 — »;) » (16)
co0>(Isin2t= l>'flin2yf + £' ÜD2(y— qJv

m'j— iy(l~ooi2<}r),

Die Koeffizienten haben hierin dieselbe Bedeutung wie in (14) in d«n
Sinne^ dafi für J geschrieben werden muB

A> = 23° 5

und daß alle mit 0.46 zu multiplizieren sind.

Man findet dann für die Sonnenkoeffizienten:
A' = 0.1 GH ]V 0.17(j D' = Oj037 E' = 0.423.

In dem allgemeinen Koeffizienten

" - 271?

ist bis hierher die Größe k als konstant angesehen
oder, was dasselbe ist, hierfür ein mittlerer Wert
angenommen worden. 'Für die Sonne kann man
allen AnS{^chen der Praxis mit dieser Ver-

einfachung genügen, da die Exzentrizität der Erd-
bahn (0.0168) sehr klein ist. Die Exzentrizität der
Mondbahn ist jedoch im Mittel reichlich dreimal
größer (0.0549) und, da die Kräfte sich wie die

dritten Potenzen der Entfernungen verhalten, kann
dieser Einfluß nicht vernachlässigt werden.

Die Polargleichung einer Ellii»8e (Fig. 5) ist

Flg. 5.

Periff.

r CO-; (' 1 ecoa« '

für v = 0 und v — 180^ wird der Abstand mit
all — e) am Ueinaten, im Ferigftnii

a(l-{-e) am grOOten, im Apogäum,
d by Google
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80 dafi a die halbe groBe Achae iat, wihrend

(In i7) (lio Winkelgeachwindigkeit des in einer Zeit von 8.86 Jahrm umlaufenden
Perigäunus ist.

In erster Anauliei-uiig, d. 1. bei Vernachlässigung der höheren Potenzen

von e^ kann man daher setzen

=^(l-|-3eco»(»-d)r). d*)

Hiermit müssen daher, wenn man der Verlnderlichkeit von k Rechnung
tragen will, die Formeln (13) multipliziert werden. Für unsern Zweck ist es

hinroichond, daß wir nur einen der Auadrücke mit dem größten Koeffizient«!

E auswählen, z. B.
ooB2(]f— v)f (ist

Bevor wir diese Operation ausführen, muß beachtet werden, daß unter a
bisher die mittlere Winkelgeschwindigkeit des Mondes in seiner Bahn verstanden
worden ist; diese Winkelgeschwindigkeit ist aber nicht konstant, sondern mit

der Entfernung des Mondes verinderlich ; sie ist am gröfiten im Perigftnm, am
kleinsten im Apogäum. Der Ausdruck (16) ist teshalb nicht ganz genau, doch
ist es bei der Berechnung der Entfernung für unsern Zweck erlaubt, die mittlere

Winkelgeschwindigkeit an Stelle der wahren zu nehmen. Aus dem Gesetz der

Bahnen dem zweiten Keplerschen Gesetz —, das besagt, dafi der Leitstrahl

in gleichen Zeiten gleiche Flächen beschreibt, leitet man ab, daß in erster Annäherung
die wahre Länge in mittlerer Länge ausgedrückt werden kann durch die Formel

tj' t — a t \ 2 f sin [u — tü) r a r • 1? <].

Wenn man weiter, da q eine kleine Größe ist, setzt

008 4 q SS» 1 8in4qsB4q,

dann findet man an Stelle von (18) den yerbesserten Ausdruck
CO« 2 (y (7) r -t- 4 q MB 2 (y n - r t

und, wenn man hiermit (17) multipliziert, unter Weglassnng des Faktors des

ersten Gliedes cos 2 (y — a) t und des Gliedes mit e*

3 e 0082 — a) » coe (ff — w> « 4" •* e wo 2 (y —• a) fjuxt (a — ü>) r

= yeco8(2}' — 3a+ iä)c — |eoQB(2}f— ff— «lk)r.

Die Veränderlichkeit der Entfernung gibt also Veranlassung zur Hinzufügung
zweier elliptischer Glieder, von denen nur das erste und größte in Betracht
kommt; der Koeffizient dieses Gliedes beträgt

l XO 0549X0.919 = 0.17:<.

ZuHanunenfassend finden wir, daß die fluterzeugende Kraft in eine Reihe
von Gliedern mit konstanter Winkelgeschwindigkeit entwickelt werden kann und
dafi deren hauptsächlichste sind:

Fttr doli Mond:

Wiiikcl^ei^ohwiiMligkrit Mittlerer Kixffizient Beteichnuog

O' (DeUinatioD)
K,( . )

K,( « )

!r(dfiptiseh)

P iLtekBiiation)

K, ( . )

K, ( . )

Bequemlichkeitshalber ist jedem dieser Glieder eine Buchstabenbezeichnung
zuerkannt. Die Teiltiden-Kräfte K| und K^ sind, mit Ausnahme der Koeffizienten,

für beide Hinmtelskörper dieselben; sie werden auch für jeden anderen Himmels-
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Für die Sonnr:

E' = 0.423

140.958SW B' ^- D.irü

A' = 0.1G8
30O.08214 ly = omi
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körper dieselben sein, da sie den Einfluß darstellen, der in dem Falle ausgeübt
werden würde, daß der IIiiiiiiH'lskr)rpor in Beziehung auf die sich um sidi selbst

drehende Erde stillstände; hierdurch werden die neun gefundenen Glieder für
den EinflnB des Mondes nnd der Sonne auf deben snrtlekgeffihrt nnd die Wichtig-
keit der Glieder Kj und nimmt hierdurch zu.

Faßt man die für Sonne und Mond gemeinschaftlichen Koeffizient«! sa-
sammen, so werden sie

für K, 0.fi34 und für 0.116»

wodurch Kf von größerer Bedeutung (theoretisch) wird als die O-Tide.

Ferner verdient beachtet zu werden, daß aus den Formeln (13) und (lö)

olgt, daß nach der Theorie keine jährliche Schwankung des Wasserstandes be-

steht^ yielmehr eine halbjfthrliche mit der Periode

Sit, = = 182.flS Tage.

Ebenso wird durch den Mond nach Formel (13) eine analoge Schwankung
im Wasserstand scuwege gebracht, dwen Periode ist

abo eine Htägige Moudlide.
Dagegen räumt die Theorie einer eintägigen Sonnentide mit der Winkel-

gncbwindigkeit
y-

nnd mit einer Periode von genau 24 Stunden mittlerer Zeit keinen Platz ein.

Wenn dennoch ans den Beobachtungen eine kleine, solche eintägige Tide S| sich
ergibt und eine öfter bedeutende jährliche Schwankung Sa, besteht, so mufi die
Ur^aeho hiervon nicht in der unmittelbaren Wirkung des Himmelskörpers, sondern
in meteorologischen Einflüssen, vornehmlich in denen des Windes gesucht werden.

In dieser Entwicklung ist die Zeit t von dem Augenblick des Durchgangs
des Himmelskörpers durch den Äquator oder die Länge von dem Schnittpunkt
der Bahn mit dem Äquator geroohnot woi-dcn. Ebensogut und mit Vorteil für

die Berechnung kann man auch die Werte z. B. von yr, ar oder i auf einen
bestimmten Zeitpunkt eines gegebenen Datums beziehen durch

yr + ho + ^'-rV
worin Ii,, und die Länge der Sonno nnd dos Mondes um Mittag oder Mitter-

nacht eines gegebenen Datums darstellen, während i auf die gebräuchliche Weise
veii Mittag ab (astronomisch) oder von Mitternacht (bärgerlich) gezählt wird.

Für das Glied M, wird dann z. B. gesehrieben werden müssen

Diesen Größen ist der Xame »astronomisches Argument« gegeben; sie

werden mit dem allgemeinen Buchstaben bezeichnet; ihr Wert ist aus hierfür
berechneten Tafeln leicht zu entnehmen. Dabei tritt jedoch die Schwierigkeit hervor,
daß die Mondbahn den Äquator in der Regel nicht in dem
Frühlingspunkt schneidet, wie es der Einfachheit wegen in Fig. 4 Fig. ß.

gedacht worden ist, vielmehr in Punkten, die in einer Periode
OQ 18.6 Jahren von dem Frflhlingspunkte abweichen, wobei
sich die Neigung der Mondbahn gegen den Äquator von 23.5°

-f-
5°

bis 23,5 — 5'^ ändert. Zählt man also die Mondlänge a r oder
»uch y T (soweit es die Mondbewegung betrifft) von dem
Ptiokt S (Fig. 6), so muß an Stelle von a t und y t nicht

sondern vielmehr

tretra, wenn
— § 'ind yr+ bo—

»

<h— ^o I
gesetzt wird.

'

Für die Größen v und | sind in verschiedenen Werken Tafeln gegeben;
ihrp jiuRersten Werte betragen ungefähr + 13^ für und -H 12 für i, welche
Werte erreicht werden, wenn die Monddeklination ihre mittleren Werte hat.

Digitized by Google



240 Aiiualei) iler Hydrographie und Maritimen Meteorologie, hlai 1911.

F&r die Sonnenglieder gilt natürlich diese Kcnrektion nicht; aber für die

kombiniorton Sonne- und Mond-Olieder Kj und K, wird die Korrektion, obecbon
nicht schwerer zu berechnen, doch regellos kompliziert.

Auch bei den astronomischen Koeffizienten macht sich diese Schwankung
der Mondbahn bemerkbar, aber in so geringem Mafle, dafi die Korrdrtion in der

Praxis vornaohlässi^'t worden kann.

Eine zweite Schwierigkeit erfährt man, wenn man aus den für die Nord-

nnd West-Komponenten gegebenen Fcnrmeln die naeli einer bestimmten Richtung
resultierende Bjraft ableiten und dem Resultat die positive Kosinnaform

R (VW (n t -f- Vo — V)

geben will, worin V dns astronomiscbo Argument darstellt, während i,'' aus-

schlielilich von lokaic-a Lniständen abhängig ist, das wird sein von der Breite

des Ortes und der Richtung z. B. eines Kanals, lings dem man die Gezeitenkraft

zu kennen wünscht. Durch diese Zusammensetzung werden die Formeln nicht

nur roichlich komjjliziert, sondern es zeigt sich auch aus Formol (13), daß dio

Kj-Tide (y i) und die 0-Tide ((y— 2 a) tj mit umgekehrten Vorzeichen vorkoniiueu,

woraus folgt, dafi der Wert von ^, der naturgem&fi für beide Tiden derselbe

sein muß, verschieden ausfallen wird. Diese Schwierigkeit wird dadurch gehoben,

daß man aclireibt
sin (•/ t — ip) = ct»s r — ^ — OU'^)

— 8Ui((x— 2<r)r— ^) s cob(0'— 2a)r— ^-f-90o).

d. i. durch Hinzufügen oder Abzieiien von 90** und dadurch, dafi man diesen

Betrag als zu dem astronomischen Argument gehörig ansieht, so dafi ^ kon-

stant bleibt.

Es ist nicht nötig, hier weiter auf diesen Punkt einzugehen, da die in dieser

Arbeit ausgeführte Anwendung auf die Berechnung der (Gezeiten sowohl den
Gt'brauch der oben angeführten Tafeln für die Werte v und als auch die

Rechnung unter Festhalten der Änderung des astronomischen Arguments, die für

die positive Kosinusform notwendig ist, überflüssig macht.
Auf diesen Punkt hinzuweisen war aber notwendig, um zu verhüten, dafi

man bei einer Betrachtung des astronomischen Arguments in anderen Arbeiten
auf eine unerklärte Deutung vom stoüc.

B. AmnuAuag «nf dl« Bestimmung der QeneitenkoMdMilaa
ans seismologischen Beobaohtnngen.

Aus den Beobachtungen ül)er die Fortpflanzung der durch Erdbeben hervor-

gerufenen Wellen durch die Erde und aus der Periode (427 Tage) kleiner Breit<jn-

inderungen ist hervorgegangen, daß man die Erde nieht als eine noch flüssige

Masse, umgeben von einer verhältnismäßig dünnen Kruste ansehen kann, sondern
_ vielmehr als einen festen Körper von großer Starrheit
* Unter dem Einfluß der fluterzeugenden Kräfte muß auch

^ ^ ein solcher Körper Formveränderungen erleiden, die

sich in sehr kleinen Nivoauänderungen äußern.

Wie im Abschnitt 2 bereits angedeutet worden ist,

können diese Senkungen und Hebungen durch die

äußerst empfindlichen Seismographen gemessen werden
^ und, da bei diesen Oestaltsänderungen keine der vielen

Komplikationen auftreten, die für den Fall der Wasser-
gezeiten unvermeidlich zu berücksichtigen sfaid, so ist

eine unmittel bai-e Anwendung der Theorie der flut-

erzeugenden Kraft - auf diese Beobachtungen als die
** einfachste anzusehen.

Aus den Formeln (10) und (13) finden wir für die größten Komponenten,
also die der Gezeitenkraft

\ -= - II K -in rf rv>'i (p cos 2 (/ — <7) r W — JI F f sin 2 — 17) r.

Rechnen wir Abweichungen im Sinne der Bewegung des Uhrzeigers po-
sitiv, so folgt aus Fig. 7, daß die Resultierende der Kraft, dio auf ein Horizontal-

. ^ . . .y Google



an der 8tok«Herrmann: Elementare Theoiie der Geaaten usw. 241

pendel wirkt, das in <>inr>tn Azimut a (gemessen TOn West über Nord nach Ost)
aufgestellt ist, ausgedrückt wird durch

K = NcoBa— Wüaa = —HE ^sm y am 9> cos a ooe2 — <t) r -f cos 9^ sin o «n 2 (y— 0) r).

Um diese Werte positiv und als Kosinus zu gestalten, setzen wir

K = HEpooB(2(/— a)f— t)

oder f&r ein bestimmtes Datum
R = H E p CO ('2 I-/ -7) r ^ Vo -~

v).

Die Amplitude dieses Ausdruckes besteht aus drei Faktoren:

1. dem ailgcmeiuen Koeffizienten H, der die größte mögliche Wirkung
darstellt, nfimlieh wenn E » p =s l wfiren; diesor kann nseh Wahl ansgedrficl^
werden in Krafteinheiten (Dync), in Pendelabweichnn^^en (Sekunde), in Wasser-
höhen oder in Bewei^unirsi^M schwindigkeiten, die der Kraft proportional sind;

2. einem astronomischen Koeffizienten (hier E), der, abgesehen von der
Veränderung der Neigung der Mondbahn innerhalb 19 Jahren, für eine bestimmte
Teiltide konstant ist.

3. einem lokalen Faktor p, der von der Breite des Beobachtungsortes und
der Richtung, in der man die resultierende Wirkung kennen zu lernen wünscht,
abhfingig ist.

Anoh der Ausdruck waier dem Kosinnsseichen besteht aus drei Teilen,

Ton denen allein 1^, ebenso wie p von La<^e und Richtung; abhängig, konstant ist.

Das in Abschnitt 2 erwähnte Instrument war zu Potsdam in einer Breite
TOD 52® 23' N und in einem Azimut o b 90** + 42** angestellt Die mittlere
Neigung der Mondbahn war für die Zeitdauer der Beobachtung (Dezember 1902
bia April 1905) klein, nämlich

.1 = 18° 30',

woraus folgt (S. 288)
1: ^ 0.949,

während, wie im Abschnitt 2 angegeben.
H s» V' .01737.

Hit diesen gegebenen Werten findet man:

uad so für den berechneten Wert des Einflusses der Tide M«:
M, = 0".009 18 CM (2 1— 305.50),

welches Resultat mit dem von Prof. Hccki r ge<;ebonon Werte übereinstimmt.
Aus den Angaben des Seismographen, auf die Abweicliungen eines äquivalenten
Pendels zurückgeführt und nach Mondstunden gerechnet, wurde gefunden:

0"X)0622 CM (2 T- 285.4«),

\voraus der in Abschnitt 2 erwähnte Scliluß auf den Widerstand der Erde gegen
Geataltsveränderungen gezogen werden kann.

Werden die beiden Komponenten in nördlicher und westlicher Richtung
besonders berechnet, so ergibt sich, daß dieser Phasenunterschied nicht durch
Verspätung oder Verfrühung entsteht, sondern dadurch, dali die Amplitude der
nördlichen Komponente größer ist als die der westlichen im Vergleich mit den
theoretischen Werten. Darwin sieht darin, als mögliche Ursache, einen größeren
Widerstand der Erde gegen Gestaltsverinderungen in ostwestlicher als in nord*
t&dlieher Richtung infolge der Umdrehungsgeschwindigkeit.

Den theoretischen Ausdruck für die größte Sonnentide kann man sofort
aus (19) ableiten, indem man beachtet, daß für die öonno

F « 0.423 (Seite 238)

042ä
HE'p = ö-^l^X^J^ = 1>".ÜU409,

^^^^ = O".00 1 00 CO« (2 » - 3O5.50).

Aus den Beobachtungen findet II eck er:

= 0".U024 1 cos (2 r — 273..->^}.

Fortsetning fidgt

Au. 4. nrdr. VW. »II, Heft T. 2
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Die Strömungen und die Temperaturverhältnisse des Stillen Ozeans

nördlich von 40^ N-Br. einschließlich des Bering- Meeres.

Von Uraiio St-hnlz.

(Schlufi.) (Hierzu Tafeln 17. 18, 19.)

HZ. IM« SferOmnagen, Oberfl&chentemperataren sowl* Tllwarlillfiil—
des Oseans und Bering-Meeres.
(Vfrl. Karte bis is, Tafel 17 und 18.)

1. Winter (Januar his März).')

Die Abhängigkeit der Strömungen von den vorherrschenden Winden zeigt

flioh am ausgeprägtesten in den extremen Jahreszeiten, Sommer und Winter.
NW- und N-Winde beherrschen im Winter die Küsten dos Ochotskisohen

Meeres wie auch dieses selbst, NO-Wlndo das Bering-Meer. Die Folge ist die

Ansbildung eiaw Strömung aus dem durch die kaltoii Landwinde atarlt abge-
kühlten Ochotskischen Meere zwischen den Kurilen Iiinduroh in den Ozean«
ebenso einer aus dem Bering-Meere zwischen Kamtscliatka und den westlichsten

Inseln der Aleuten. Beide vereint bilden die kalte Südwestströmung des Oya
&dOt der bei etwa 86^ N>Br. bei Kap Kinkuasan^ mit dem warmen Kuro Shio
zusammentrifft. Dieser, im Winter durch den Oya Shio und den NW-Monsun
am weitesten von der Küste Jezos abgedrängt, L:elan<rt erst zwischen 150 und
170° 0*Lg. nördlich des 40. Breitenkreises. Seine Achse hat infolge der imgün>
stigen VlTndverhUtnisse im Winter ihre endlichste Lage und yerlauft etwa von
West nach Ost zwischen 40 ' und 4'2° N-Br., so daß demnac Ii nur die polare Hälfte
der Westwindtriff in unser Gebiet fällt. Die beobachteten Versetzungen verteilen

sich folgendermahen:

400bia 60C»N-Br.
% Versclzu Ilgen nach kein

Strom

Anzahl der

Beiibachtuiig.N NO O SO ö 1 t?W w
1

NW

ie50°()-Lg. 170=W-Ln. 2 20 28 20 2
j

13 2
'

3 10 61
170°\V-l4i. Westküste

:5 27 14 3 4 3
1

5 11 72

Die Zahlen zeigen die quer über den Ozean setzende Osttrift deutlich an.

Genau östlich scheint sie aber nur in der Region der Westwinde zu sein. Von
170° W-Lg. an vermehrt nch der Anteil nach NO weisender Versetzungen wesent-
lich, ( itii n> rilöstlicho Bewegung des Wassers andeutend. Hiermit stimmt das
zu Ihm (tiaclit ende starke Ansteigen der Isothermen nacli Osten zu vortrefflich

übereiji. Die an der Südostseito der nordpazifischon Zyklone auftretenden Süd-
west- und Südwinde ffihren die vorher sich mehr Ssttich bewegenden Wasser
des Kuro Shio in höhere Breiten, dadurch stärkere Erwftrmung bewirkend.

Am ausgeprägtesten zeigt sich die nördliche Bewegung nahe an der West-
küste Kordamerikas. Von den dort entstehenden beiden Verzweigungen des
Kuro Shio befindet sich die südliche, die Kalifornische Strömung, auOwhalb
unseres Gebietes. Der ganze Osten des Ozeans in der Nähe der Küste nördlich
40"^ N-Br. ist vielmelir eingenommen von dem Nordarm, der in den Alaska-Golf
setzenden Alaska-Strömung.

Auf den Pilot Charts for the North Pacific Ocean wird für die Monate
Januar bis März im Gegensatz zu allen übrigen Monaten des Jahres eine der
oben angegebenen gerade entgegengesetzt verlaufende Strömung angenommen,
die bei etwa 170° W-Lg. vom eigentlichen Kuro Shio nach Nordosten abzweigt
und der pazifischen Kfiste Alaskas folgend allmfthlich nach Süden umbiegt und
schließlich die Kalifornische Meeresströmung bildet. DaB die letztere sich aber erst

Im Ge^satü xu den bei Besprechung der Windveiblltnuse benutzten meteorokfrisehen

Quartalen wird im folgenden Abschnitte mit Itücksieht auf den verzögorten Tenii>eraturganp: der Ozeane
die Alxrenxung der Vierteljahre um einen Motmt versehoben. (Also Winter: Januar biö März statt

DeMmn&r bis Februar.)

>) G. i^chott, Aus dem Archiv der Deutscheu Seewarte. XiV. 3. 1891. S. U.

. j ^ d by Googl
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südlich 40° N-Br. ausbildet sowie das Bestehen einer nach Norden setsenden Trift
wies Thorade') bis 50^ N-Br. auf Grund deutscher Beobaohtiingen nach. Leider
fehlen nördlich 53 N-Br. Beobachtuntren «zänzlich im Winter, so daß dort das

Vorhandensein der Alaska-Strömung nicht direkt zu zeigen ist. Für den Sonuner,
wo wesentlich ungünstigere Winde aus sfldwestlicher Richtung herrseh«!, wird
es jedoch weiter unten erwiesen.-) Da nun die im Winter an der Ostseite der
aleutischen Zyklone auftretenden Süd-, Südost- und im Norden Ostwinde der
Ausbildung der Alaska-Strömung nur förderlich sein können, außerdem die Iso-

thermen, soweit sie durch Beobachtungen genügend gestützt sind, durch ihr starkes

Ansteigen besonders bei Annähn ung an die Küste Nordamerikas auf ilir Bestehen
hindeuten, läßt sich die Alaska-Strömung auch im Winter mit Sicherheit annehmen.^)

Wie aus Betrachtung der Wärmeverhältnisse hervorgeht, scheint ein inniger

Wasseraustausch zwischen dem Ozean und dem östlichen Bering-Meer zu bestehen.

Die vorhandenen Beobachtungen T^eigen, daß sehr geringe Unterschiede in der
Wassertemperatur bestehen zwischen dem östlichen Bering-Meer und dem nörd-
lichen Ozean. Dies lehrt beispielsweise folgende Fahrt:

I : 1 1 1

1

1 i 1
-

1
1 1 1 1

!

i . K .ij 1. .1. 1 Iii Iii .j iin 1
: 1 i:i t II . l.

Datam Mittagsort Oberflftehentemperatur
Btrom Bemerkungen

1900. N-Br. W-Lg 1 8*V 12«? M 4VN 8^>N 12^ Mn

Jan. 31.

Febr. 1.

« 2.

« 3.

« 4.

« 5.

r>2=' 5'

52= 18'

53° 26'

53«3.T
63° 53'

MO 33'

139° 41'

1 15° 15'

1520 35'

158° .38'

165° 55'

1 72^ 30'

0.5

5.1

2.8

2.1

2.4

2.4

0.0

4.3

2.5

2.8

2.3

2.3

0.3

4.0

3.0

2.0

2.3

2.3

.5.0

3.S

2.9

2.8

2.9

2.1

5.7

2.8

3.0

2.6

3.0

3.0

5.3

3.0

2.3

2.8

1.8

1.8

Nil OiySm
N58»Wl38m

iStrom in

2 Etmakn.

Vor und nach dem Eintritt in das Bering-Meer, vom 3. bis 5. Februar läßt

sich eine wesentliche Temperaturändurung nicht walirnehnien.

Aus dem mit Eis blockierten nördlichen Bering-Me«* kann dies Tergielchso
weise warme Wasser nicht stammen. Sein Vorhandensein findet seine Erklärung
durch von der Alaska-Strömung in das Bering-Meer abzweigendes Wa.sser wie
auch durch eine unter Einfluß der zyklonalen Winde im Winter ausgebildete

Trift aus dem Ozean.
Hierfür sprechen auch die im Sommer angetroffenen Temperaturen in

der Vertikalen. Während im Westen, im winterlichen üya Shio-Gebiet, wo durch
die Erwärmung im Sommer wie die vom Kuro Shio abzweigende Nordtrift nur
die oberflächlichen Wasserschichten erwärmt werden, deutliche Dichothermie
herrscht, nimmt diese nach Osten ah, und nördlich der Aleuten östlich 180 ' Lg.

tritt sogar kontinuierliche Abnahme der Wassertemperatur nach der Tiefe zu
ein, ist also ozeanische Temperaturschichtnng vorhanden.^)

Diese Wasserbewegung läßt sich auffassen als Kompensationsströmung zum
hauptsächlichen Ersatz des im westlichen Bering-Meer nach Süden geführten
Wassers. Daß diese Wurzel des Oya Shio ausschließlich Zufuhr aus dem nörd-
lichen Bering-Meer erhalten sollte, ist unwahrscheinlich« da dann als Quelle nur
eine Sftdströmung aus dem Eismeere durch die schmale Bering-Straße in Betracht
kommen könnte, deren Vorliandensein außerdem noch sehr zweifelhaft ist. Zwar
berichtet Thomas Long^) von einem Schiff, das im September 1866 in 70^25'

V'Br. Schiffbruch litt, wahrend des Winters durch die Bering-Strafie nach Süd«i
trieb und später in 64°50' N-Br. strandete, was für eine Südstromung in der
Straße sprechen würden jedoch kommt Nordenskjöld^) nach seinen Erkundigungen

') a. n. O. Tafel 10, 16.

2) Vgl. 8. 248.

*) Vgl. Atlas des Stillen O/x-an^. Tukl 3.

*) Vgl. O. Krümmel, UAudbuch der Ozeanographie I. Stuttgart 1907. B. 476, 439.

O. Schott II. F. Bchtt, Die Wiimerortdrang in den Hefen des Stillen Oseans. Ann. d.

Hydragr. iww. 1910 .S. 17.

») BuU. de la Soc. de G^ogr. Paria 1868. V. S^rie, Tome XV. S. G13.

A. EL T. Nordenskjöld, Die wlaaensehsfllichni EnebniBBe der VegarExpaditicw. Leipzig
1883. 8. 15.

2*
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ZU dem Reraltat, dafi die Strömangen in der Bering-Straße im Winter keine Tor«
wiegende Richtung aufweisen, sondern stark wechseln.

Vom wärmeren östlichen Bering-Meor zeigt sich zwischen ISO'' und 170^

0-Lg. recht schneller Übergang zu den niedrigeren Temperaturen des Oya Shio,

die, wenig fiber dem Gefrierpunkte, im westlichen Bering-Meer wie auch lings
der Kurilen vorwalten. Erst in etwa 12 bis 44° N-Br. zeigt sich geringe Tein-

peraturzunahme, die allmählich überleitet zu den ungemein großen Veränderungen
bei Kap Kinlcuasan, beim Zusammentreffen mit dem Kuro Shio, wo in 38*^ N-Br.,

148^ 0-Lg. ein Temperaturgradient von etwa 9^ herrscht.') Die Portsetsnng der
oben angef&hrten Beobachtungsreihe zeigt diese Verhältnisse.

VampboltliT »Alesla«, Kapt. Erast, Portlaad—Jekoluuna.

Datum

1909

Mittagsort Oberf liichen tempcrat ur
Strom

X-Br. Lg. mU\ 4»N 1 8frN 124 Hü

FebruarB. Ö60 7' 179 '27' W'-Lii- 2.:! 2.S l.s 1.8 l.s 0.7 N20oW30Sm*)
< 8. 54055' 174^47' 0-Lk. 1.8 1.3 0J6 -1.2 — 1.2 -0.3
« 9. 530 S2' 1690 19' € -15 -0.7 -1.5 -1.5 -1.2 -1.7 kein Strom
. 10. .-.2049' iGr= r — 1.7 — 09 - 1.2 -25 — 1.7 — 1.2 XRSm
. 13. 4:)° 28' J.')0' l'J' « 4-0.8 - 1.2 -1.2 -15 — — 1.2 S.->:} \V 3,SSm •

« 14. 42=' 42' 140=53' . — 0.2 -0.1 4-0.8 4-0.3 4-2.3 4- l.s S< 30^ \V 40 Smt)
« 15. 39035' 1 42^54' . + 6.8 4-6.0 + 6.S -1-3.8 -1- 7.8 S360W26Sm

*) Strom in 2 Etmalen. — t) Passierten durch Eisstückc.

Es ISßt sich deutlich der Eintritt in den Oya Shio erkennen vom 6. bis 9.

Februar, sowie ausgeprägter der Obergang in den warmen Kuro Shio am 15.

An der Grenze der kalten und warmen Strömung greifen die Wasser-
massen beider je nach den während längerer Zeit herrschenden Winden inein-

ander fibw. Es kommen deswegen betriiehtli<die Temperatursprünge vor, wie
es in älmlii^er Weise, am Labradorstrom^ konstatiert worden ist. Beäpielsweise:

.

Thiiii]irs( iiirr \iiv<.iiir iiin . k ipi. i'. .-il-c 111:1 nn. kithc pdi-tiaiui.

Datum Mittagaort Ober!Iftchentemperatar
Strom liemerkung.

1907 N-Br.
(

0-Lg. 4«V 8*V |l2*Ml 4tN 8^»N 124 Mn

Januar 8.

• 9.

410 37'
1
152° 18'

4402'
1
157« 20^

7.5

7J
7.4 1 6.5 . 5.0

«.« 1 3.7 ( M 7.8

S.4

7.8

2.S

N34'>0148m
N8200148ID

Duiu|>rM-hifr ».ilesins Kapt. J. Ernst, PortlJUid—Jokoharaa.

Datum Mittagaort OberflSchenteroperatnr
Strom Bemerkungeo

1908 N-Br. 0-Ljf. 4W,h4V 12tM|44N 84N 124Mn

Min 13.

« 14.

430 19'

40« 47'

148° 57'

144<»49'
1,4

2.9

1.5

3.1

0.7

3.4

1.2

1.9

-0.1
10.0

+1.9
9.0

kdn Strom
« Waaserteropcmtnr plötz-

lich lO^'. Luft 0^. feiner

Nelx;l auf ticin \Vajwer.

Wenn nach den Temperaturverhältnissen und der Ausbildung an der Ost-

seite des asiatiscben Kontinentes der Oya Shio aueh eine Parallde tum Labrador-
.Strom bildet, so stellt er docli im Y(>rhältnis zur ^räcliti^keit des im Norden der
Baffin-Bai sich allmählich herausbildenden und durch zahlreiche Arme aus den
Straßen zwischen den Inseln des arktischen Archipels verstärkten Labrador-
stromes sowie in bezug auf die Bisffihrung nur ein verkleinertes Abbild seines

atlantischen Gegenstückes dar.

Während bei Neufundland in jedem Jahre mächtige Eismassen nach Süden
gebracht werden und dort die Eisberge für die Schiffahrt eine große Gefahr dar-

stellen, fQhrt der Oya Shio keine llisherge, sondern nur loses Treibeis mit sieh,

das von den Küsten Jezos wie auch der Kurilen und Kamt.^chatkns durch heftige

Winde losgerissen auf den Ozean gelaugt und dort gelegentlich von den spärlich

') <i. Schott. Aus <\<;i\\ .\nliiv (lor Dnitsc-h.Mi S. warlo XIV. 3. 1S91. Tafd 3.

') Ci. äcbott, Die CiewiisH^ der ilaiik von Neufundluiul. Pet. Mitt. 1897. 8. 208.

. j ^ d by Google
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passierenden Schiffen angetroffen wird, oiuie ilinen zur Gefalir zu werden. Wir
besitzen einige Nadhricliten darüber.

Am 14. FebniMPl909 traf das Dampfschiff »Alesia« Treibeis in 43^ 16'N-Br.,

\AT '36' O-Lg., am 27. Februar 1900 der amerikanitehe Dampfer »MiloB« süd-
lieber in 41" 36' N-Br., 143^ 17' O-Lg.»)

Rdehlich Eis ist dagegen in jedem Winter im sfidlicben Teil desOchotskiBchen
Meeres zu finden.-) Ein Beispiel dafür ist die Fahrt des belgiBcben Dampfers
= bvli of Anvers«. Das Schiff traf auf einer Fahrt von Hon^'konpr nncli Korssakowsk
auf Sachalin zuerst am 12. Februar 1905 Eis bei den Kurilen, geriet fest und
trieb im MSrz und April willenlos mit dem Eise im südlichen Ochotskisdien
Meere umher. Erst am 5. Mai erreichte es sein Ziel. Auch auf der pazifischen
Seite der Kurilen wird im März^) und ApriP) noch Eis getroffen, und die Küsten
Jezos und der Kurilen werden erst in der ersten Hälfte des Mai eisfrei.^)

Außer im nördlichen Bering-Meer, das durch einen undurchdringlichen
Eiflgurtel versperrt ist» der sich etwa durch eine Linie südlich von Kap Oljutorowsk
in einem nach Süden offenen Ropen nach den Pribiloff-Inseln und der Xordseite
der Halbinsel Alaska begrenzen iäUt, bildet sich Eis nur in strengen Wintern in

geschützten Buchten der Aleuten wie auch des iiaaka-Gtolfes.*^)

Auch von dem zerbrochenen Gletschereis in den Straßen und Buchten des
südöstlichen Alaska kann Eis auf den Ozean ^retrieben werden,') doch bildet sich

dort kein neues Eis, auch nicht in den Häfen, die wie Sitka unmittelbar am
Ozean gelegen sind.^

2. Frühjahr (April Ms Joni).

Der Umschlag vom NW- in den SO-Monsun des Sommers sowie der
wachsende Anteil südlicher Winde quer über dem Ozean bewirken im Westen
Zurückweichen der kalten Strömung und Vordringen des Kuro Shio.

Schon im April, dem Kentermonat des Monsuns, zeigt sich der Einfluß
des sich vorbereitenden Windwechsels. Das Vordringen des Kuro Shio wird an-
gedeutet durch die Vergrößerung des Temperaturgradienten auf dem Ozean von
40 bis 44° N-Br. und 140'' bis 160 ()-I.<r. Dieser beträgt auf 150^ 0-Lg. zwischen
4U und 44° N-Br. im März l^^^i im April dagegen schon 2°. Im Mai und Juni,
wo die SO-Winde überwiegen, dringt der Kuro Shio weiter vor. Auf 40® N-Br.,
160° O-Lg. herrscht infolgedessen im Juni eine um U (!) liolierc Temperatur als
im März. (V^'l. Knrte 7 und 10, Taf, 17.) Eine weitere Fol^^e dieser Verbiiltnisse

ist eine deutliche Ausbuchtung der Isothermen nach 2«iordun, wie folgende Beob-
achtungen erkennen lassen.

I>amprt*r Xinsrara , Kapt. A» Schau, San Fniiirisco— Caloiittii.

Datum -M ittansort Obertläi'heii tem prrat ii r

N-Br. 4^ V b^} V m M N 12^ mn.

Hai 23. 42° 41' IG.-. 47' .')..") .).3 0.0 O.ft 0..,

. 24. 42« 11' läÖ^ 43' 6.5 8.0 6.0 7.0 7.U 7.0

. 2ri. 420 0* 154° 12' 7.0 8.0 7.5 0.5 8.5 8.0
« 26. 42° 19' 1480 31' CO 5.0 5.0 4.5 7.5 7.0
« 27. 41 o 53' 143° 46' 6.0 3.0 6.0 5.0 8.0 10.5
• sa. 40« C 1360 38* 13.0 13.2 13.2 13.5 14.0 11.0

Das auf annfthernd gleicher Breite bleibende Schiff trifft am 24. und 25. Hai
deatlich wärmeres Wasser als an Ostlich und westlich gdegenen Orten.

') Pilot ("hart for the North l'acifii- Occan, Wasliin^iton. .F\inc UHß>.
•) iK-ntsclK' ?oe\vartc, Sefrelhanflliiuh tür dfii Siilleii < )/t>an. llainburK 1897. S. 3i>.

l'iU.l ( hart for the North Tacitir (Jceaii. Washington. Juiic lliOU.

*) (i. Schott, Aus d. Arch. d. Deutsch. fc?ccw. a. a. O. 8.21.
Paul Nii'dieck, Kreuzfahrten im Beriog-Meer. Berlin 1907. S. 40.

•) Jainc« Page. a. a. (). 8. 6.

Pilot Chart>< etc. April l'.tlo.

^) Pilot Charts etc. 2klAi 1910.

^ Deatidie Seeirarte, S^gelhandbudi für den Stillen Ozean. HambtUK 1887. 5. 36.
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Auf dem Osean verlagert der KuroShio allmählich seine Aehae weiter

nach Norden. Parallel damit geht eine von Monat zu Monat fortschreitende Er«
wärmunjr. Pie 5°-Lsothernie, die im April von der Tsu^^ar-Straße quer über den
Ozean biis in den Golf von Alaska verläuft, iöt im Mai schon wesentlich nach
Norden verlagert, im Jnni bereits hat der ganze nördliche Ozean mit Ananabme
der Nachbarschaft der Kurilen höhere Temperaturen als 6% und die 6®-botherme
befindet sich im südlichen Rorinj^'-Mcer.

Die beobachteten ötromversetzun^en .sind:

400 bis 50O N-Br.
0 V.r- "t/nnpen nach Anzahl d.

N
j
NO

1
U

,

b
1

sw i'w 1
NW

1 Strom
Beobacht.

leO«» O Lg.-140ö W-Lg. u
'

' 1

22 13
1

IS 8 6 3
i
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Die Abzweijjrun«;: des Alaska-Stromes an der Westküste Nordamerikas erfolgt

statt in 4U^ N-Br. wie im Winter erst in etwa 43^ N-Br.i) Wichtig ist, daß für
die Frühjahrsmonate russische und vor allem amerikanische Beobachtungen aus
dem Alaska-Golf vorliegen, die das für den Winter nur vermutete starke An-
steigen der Isothermen für den Frühling deutlich /piuen und damit einen Beweis
für das Bestehen der Alaska-Strömung liefern. Angedeutet wird diese auch durch
Strombeobachtungen deutscher Schiffe im Gebiet 60° bis 53^' N-Br. und von der
Küste bis 150^ W-Lg. Von 11 beobachteten Strömungen wiesen 8 nach Richtongen
SEwischen NW und NO.

Der kalte westliche Teil des Bering -Meeres scheint im April nach den
Beobaehtungen auf folgender Fahrt noch keine wesentlichen Temperaturänderungen
anfittweisen.

Datum Mittngsort Ol (M-fl iclicn tcm pcrat iircn
Strom BenerkoDg

1908 N-Br. Ö<fV i2i/M 4VX

April I i.

« 15.

• 16.

.")3° l.V

51° 38'

490 19'

IBl- 27'

102' 2'

159° 2(y

]i
-}-(_>.)

0.6

1.0

0.0

1.2

0.8

1.0

1.5

—0.3
1.0

0.5
—0.8

1.0

O.f,

H-o.s
jO.O

S42nV 20 Sm
8 90W 27 Sm

8tromin2EtmaL

Anders im Mai und besonders im Juni, wo die Zahlen Makaroffs w^ie

auoh die folg«iden bereits die sonmierliche Erwärmung des Bering-Meeres ieig6n
im Gegensats au den niedrigen T«nperaturen bei den Kurilen.

Pai^fer »Akaia«, Kapt. J. Knut, PortlaaJ—Joki^aaMu

Datum

1909

Mittagsort Oberflächen teni peratur
Strom

N-£r. 4*Vj8<» V 124M 4VN mm
Mai 25. 510 58» I660 35' 8.0 3.6 3.9 2.7 3.1 2.6 segooiism
. 26. 50^ 18' 100° IG' 1.9 1.9 2.3 2.2 1.0 1.0
. 27. \H^ (Y 154=' 27' 1.9 1.8 1.3 1.6 2.5 2.8
« 2S. 4.".J 42' 150- IS' 2.2 2.7 2.8 3.0 3.6 2.9
« 29. A2-' .")' iitr^ 19' 3.0 4.1 4.7 7 3 7.8 0.0 kein Ptrom

Beneckung

Hydrogruphie

Mit der Erwärmung parallel geht ein allmählicher Rückzug des Eises im
Bering-Meer. Wir sind darüber unterrichtet vor allem durch die Arbeiten von
Hegemann und Page sowie durch einige andere VeröMentlichungen.*) Für die

>) H. Thoradc a. a. O. Inf. 5 Nr, 4.

>) J. Chavanne in Pet. MitL 1875, 8.1UH., 2töti.
Simpson, Ice and ioe morementa in Bering Sea and the Arotio

Office 1890. Washiii<;ton.

F. HeKt-matin, Ann. der Fly.lr u-w. XVIII. ISlK).

Dersellx-, I)cuf.<chf Chdut. Uliitt- r, .Will. lS<tr>. Bremen, lieft 1 u. 2.

Dcutflche Soewarte: Öacelhaotlbuch für den ätillen Ozean. Uambui^ 1897. S. 351
James Page, Ioe and ice movement« in Bering Sea dniing the Spring monl]». Hydio-

giaphie Office. Wa.'ihinpton lO'V».

Monthly Weathcr Ki-vicw 1900, S. 102. Icc aud navigation at St. Michael, Ala.ska.

J. r. Mat lcar, .Ma.slca and Bering Soi Pilot. Seoond l-xlition. Ix>ndon 1908.
C. II. Hansen, Isen i BenngjittitrMdet og BeringihaTet. Danak SöfartBtidende 1908.
V. Qarde, la forhddeoe i de arktiake Have. Nantiak M«leorologirik Aarbog.

*^

Heteorakgiake Inatitute. E^obenhavii 1000 faia 1900.
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Zeit seit 1900 sind besonders die von Garde aosammengestellten Eisberiohte

wichtig.
Die auf den Karton anjCfcgobencn Eisi^rcnzcn wurden auf Grund des darüber

heute vorliegenden Materials gezeichnet mit Benutzung der von Uegemann,
Hansen ttnd Simpson angegeben«i Grenzen.

Die Eisverhältnisse im ßering-Meer sind ganz außerordentlich wechselnd

und von den Wind- und Witterungsverhältnissen der verschiedenen Jahre ab-

hängig. Die gezeichneten Eisgrenzen können deshalb nicht bedeuten, daß dort

mit Sicherheit Eis getroffen wird, sondern sie zeigen nur die mittlere Eis-

verbreitung nach den vorliegenden Berichten, während in den einzelnen Jahren
starke Abweichungen stattfinden können.

Im März erreicht das Eis seine grüßte Verbreitung nach Süden, bis im
Frühjahr ein. allgemeiner Rfickzug nach Morden beginnt. Von April an sind wir

fiber die Eisverhältnisse gut unterrichtet, da die Walfänger, die von San Francisco

kommen und in Unalaska sich zur Vervollständigung ihrer Vorräte einige Tage
aufhalten, Anfang April nach Norden aufbrechen und an der Packeisgrenze

entlangfahren, nach einer offenen Rinne ausspShend, um durch diese möglichst

weit nach Norden zu gelangen. Hier lassen sie sich einfrieren und mit den Eis-

massen zusammen durch die zunehmenden südliclien Winde nach Norden treiben,

bis sie Mitte Mai nordwestlich der St. Lorenz-Insel wieder freikommen. Die West-

selte des Bering-Meeree ist erfahrungsgemiB zuerst zu. durchfahren. Oleichfalls

hat sich herausgestellt, daß im nördlichen Bering-Meor das Oobiot zwischen Kap
Bering und Indian Point und von dort nach Kap Doschneff früher eisfrei wird

als anderswo. Das Ziel der Walfänger ist deshalb, möglichst früh liierher zu
gelangen, um die nach Morden in das Eismeer sich bew^enden Wale abzufangen.

Im April erstreckt sich quer über das nördliche Bering-Meer von einem
Treibeisgürtel umsäumt Packeis, das im östlichen flachen Teil des Meeres weiter

nach Süden reicht als im Westen, bis fast an die Pribiloff-Inseln. In manchen
Jahren, z. B. 1894, 1895, 1908, dehnte es sich bis südlich von den PribilofMnseln

aus» in anderen wie im Jahre 1M99 bliel) es wesentlich nördlich von ihnen.

Im Mai ist die Packeisgrenze schon bedeutend nach Norden zurückgerückt.

Da es an der Küste früher aufgeht als in der Mitte des Bering-Meeres, glückt

es den Waldampfern im Mai meist auch im Osten nach Norden zu kommen.
Das Treibeis erstreckt sicli jedoch immer noch bis zu den Pribiloff-Inseln.^) Die
Bristol-Bai wird erst zwischen Mitte Mai und Anfang Juni eisfrei.

Im Laufe des Juni verschwindet das Eis sfidlich der St LorenzJnsel v511ig.

Packeis ist nach Hegemann noch in der Anadyr-Bucht vorhanden. Im übrigen

hat es sich aber bis nördlich von der Bering-StraHe zurückgezogen. In dieser

selbst sowie südlich von ihr ist meist noch Treibeis anzutreffen. Die Nordküste
des Morton-Sundes wird erst Ende Juni eisfireL Die Nordküste Alaskas ist im
Juni noch mit Eis blockiert. Nur an der Mündung des Mackenzie-Flusses hat

es sich bereits zu Treibeis aufgelöst.

U. Suiiiiiiei' (Juli Inn September),

a. Strömungen.
Der weitgehende Windwechsel vom Winter zum Sommer, der durch die

Ausdehnung der Roßbreiten-Antizyklone sowie Entstehung der kontinentalen

Minima bedingt und durch Vorherrschen südlicher Winde charakterisiert ist.

Stellt die Ursache dar der veränderton Strömungen, die im Sommer im Ozean
wie im Bering-Meer ausgebildet sind. Mit Ausnahme der Ostseite des ozeanischen

Maximums läßt sich überall ein Wachsen der nördlichen Komponenten der Be-

wegungen des Was.sers feststellen.

Der Kuro Shio, der im Sommer, besonders im August, östlich der Insel

Hondo Süd—nördlich^ verlauft, tritt mit norddstlioher Richtung in unser Gebiet

>) J. P. Macle«r, a. a. O. B. 83.

A. L. Pinsrt. Vovn^c 2k U cAte Nord-onest d'Am^riqne. Bull, de Ut Soe. de Qiogr^
VI. Krie, Tome VI. Paris 1873. S. 501 ff.

G. Schott, Aus d. Arch. d. Deutacheu iScewarte, XIV, 3, l»dl, Tafel 5.
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ein. Die wenn auch schwachen, so doch recht beständigen und im August <las

g^ßte Übergewieht erreichend«!! Ost- bis Südwinde des westlichen Ozeans drän^a n

den Knro Shio in diesem Monat am weitesten nacli den Kurilen zu. INe Haupt-
menpe des bewehrten Wassors sohläfjt nach dem Eintreten in unser Gebiet öst-

liche Richtung ein (juer über den Ozean, was durch die angetroffenen Ver-
setzungen dentlieh angezeigt wird. Auch hier ist die Strömung weitgehend
beeinflußt durch die sommerlichen Winde. Die im Winter von West nach Ost
verlaufende Achse des Kuro Shio steipt im Sommer in ihrem östlicheren Teil

nach Norden an, Sie erstreckt sich etwa von 40° N-Br,, 150^ 0-Lg. nach 49^ N-Br.,

140^W-Lg. Von diesem Meridian an bis zur Kflste steht die Strömung s&dlich
60** N-Br. unter der Herrschaft der NW-Winde an der Nord ostseite der Roßbreiten-
Antizyklone, so daß hier südlich einer Linie etwa von 49 N-Br., 140- W-Lg. nach
der Vancouver-Insol zu die Osttrift sieii teilt in einen nach Süden gerichteten

Arm, die Kalifornische Strömung, und in einen nördlichen, den Alaska-Strom.
Der letztere biegt im Alaska-Golf, der Küstenerstreckung folgend, allmählich nach
West und Südwest um, setzt zum Teil zwischen den Aleuten in das Bering-Meer
hinein, zum Teil wird sich aber auch ein Zurückkui'vcn in den Kuro Shio an-

nehmen lassen. Das Bestehen der Alaska-Strömung ist deutlich durch den Ver-
lauf der Isotliermen anpozeigt, direkter noch durch die unten angeführten
nördlich 5ü N-Br. beobachteten Versetzungen deutscher Schiffe. Besonders inter-

essant ist in dieser Hinsicht folgende Fahrt des »Albatroß«:

Datum

1882

MittagHOrt
Mittlere

Oberfllciien-

temjKTatur

dt» Tagt»X-Br. W-Lg.

Aagitst 4 54* C 161« 18' Kein f?tnim

« 5 .->4o 22' 1.57° 27' S t;5° W 31 81U
« 6 51° .W l.j3- :.2' I2.S- S 78^ W 12 .

« i Ö50 27' 152= 16' 12.8« N 15° W 17 «

« 8 55° 53' 147» 42* 12.2» W 19 «

€ 9 1 12° TiCy S «IP W 12 4
.

10 51»- 40' Oy' 14.1- Ö W 10 «

< 19 55«> 07' 134» 20^ 15.6» N17»W24 €

Die auf ihr angestellten Strom- wie Temperaturbeobachtungen lassen keinen
Zweifel an dem Vorhandensein der Alaska-Strömung.

Von der Ostküstc der Halbinsel Alaska wird für das ganze Jahr eine Süd-
westströmung Ton Va Knoten per Stunde berichtet.^)

Folgende Strombeobacbtungen der deutschen Schiffe lassen die geschilderten
Hauptzüge der Strömungen auf dem Ozean erkennen:

% Venetiungen nadi An Zillü

d. Beob-
ach-

tnngoi
N NO 0 .SO g SW W NW

1

kr in

I. 40»—50» N-Br., 150»—leOöO-I«.

II. 500—57° N-Br., ItW — 13')- \V-1^.

S

0

2:1

s&
27

20 7
'

3

9 4

3

51 5 1 15
G 2

!

3 :ö 13

2
1-,

3

40
292
31

Der größte Gegensatz zwischen Sommer und Winter tritt in den Strom-
verhältnissen des winterlichen Oya Shio-Gubietes auf. Von dem zwischen 140
bis 160°O-Lg. nach Nordost strömenden und weiterhin -nach Osten umbiegenden
Kuro Shio zweigt jetzt, durch die SO- und S-Winde des westlichen Ozeans ver-

anlaßt, eine nach Noi-dost in das Bering-Meer setzende Trift ab, die den Verlauf
der Isothermen ungemein beeinflußt.

Die bei DalP) wegen des Tiel weniger umfangrdchen Materials nur
schwach hervortretende Tatsache^ daB der westliche tiefere Teil des Daring-

1) J. P. Maelear. «. «. O. 8. 410.

*) Fei. mtU 1881, 8. 368.
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Meeres höhere Sommertemperaturen aufweist als der östliche seichtere, tritt

durch die neueren russischen und amerikanischen Zahlen weit mehr hervor, be-
sonders deutlich im August, wo die meisten Beobachtungen vorliegen. Gestützt

wird die Annahme einer sommerlichen Nordtrift im westlichen Bering-Meer durch
die Beobachtung von Onatzewitch,^) daß nach Beendigung der Schneeschmelze
im Sommer selbst unmittelbar an der Ostküste Kamtschatkas Nordstrom antritt
sowie durch die im Frühjahr bei Zunahme der südliclion Wiiv^' eintretende

Ä'ordbewegung des Eises. Auch Hegemann-) kommt nach mehrjährigen Fahrten
im Bering-Meer zu dem Schluß, daß in dessra westlichem Teil Nord- und Nord-
ostströmung im Sommer herrschend ist, und führt als Beleg eine Anzahl von
ihm beobachteter Versetzungen an.

Die vom Kuro Shio an der Ostküste Asiens ausgehende Nordostbewegung
des OberflSchenwassers, die vielletoht am besten den früheren Hydrographen
folgend als »Kamtschatka-Strömung-^) zu bezeichnen ist, wird durch eine zwischen
den östlichen Alcuten liindurchsctzendo Strömung verstärkt. Drake sagt nach
seinen Beobachtungen während der Fahrten dos »Albatroß« über die angetroffenen
OberflSehentemperatnren und Strömungen: »Outside of the 100- fathom curve,

and particulary between the seal Islands and Amukta Pass, the surfacetemperature
was about 47- F. or 4 higher than inside of the curve and 3^ lower than the

l'acific outside of the pass. This condition is owing to natural causes also, as

the weight of ourrent is from the warmer waters of the Pacific through the
Archipelaga into the colder region of Bering Sea.«^) Die von ihm in der Nihe
der Aleuten beobachteten und veröffentlichten Versetzungen entsprechen seiner

aus Betrachtung der Temperaturverhältnisse gewonnenen Anschauung.
Westlich wie östlich der PribilofMnseln setzt die Nordtrift sieh fort,«)

doch ist sie sehr unbeständig und ungemein abhängig von den augenblicklich
wehenden Winden. Ausgeprägter ist sie zu beiden Seiten der St. Lorenz-Insel,*")

besonders östlich von ihr, wo eine mittlere Stromgeschwindigkeit von 1 Knoten
pro Stunde herrscht.^ Verstirkt wird die Nordstrdmung hier besonders im
Frühjahr zur Zeit dos Eisaufbruches von den Gewässern des Jukon, so daß dann
die Geschwindigkeit der Strömung auf 2 Knoten steigen kann. Durch die Bering-

Straße setzt sich die Strömung nach zahlreichen übereinstimmenden Berichten
fort mit im Mittel 2, zeitweilig »h» 8 bis 4 Km^n betragender Geschwindig-
keit.**) Sie ist östlicli der Diomedes-Tnsel deutlich stärker ausgebildet als west-

lich von ihr. Bei starken, langandauernden Nordwinden kommt es vor, daß die

Nordtrift sich in das Gegenteil verwandelt.")

Nördlich der Bering-Straße setzt sich die Strömung an der amerikanischen
wio asiatischen Seite fort. Nach den Beobachtungen von Hegem ann 'O) wie auch
nach den vonSieglerschmidt'^) und Dali '-) zusammengestellten geht dieStrömung
an der asiatisdien Küste entlang bis Kap Serdze Kamen, von dort aus nach Norden
ins offene Polarmew, der Herald-Insel zu.>*)

1) FM. Mitt. 1881, S. M l.

>) Ann. d. Hydr. usw. 1880, 8. 427.

»} VkI. S. 179.

«) Iü>port etc. of the ü. 8. F. C. St »Albatrofi« tos the year 1894. WaabingtOD 1806. aSOO.
IMlot (liart et.v \\':i4iinirton 1910. June, July, Angust.
.1. 1'. Ma.lour a. a. O. S. 30.

•) F. Ht'Kcmann, Ann. d. Hvdr. 1800. 8. 427.
J. P. Maclcar a. a. O. 8. "30.

') F. Whymper, Alaska. BeiNii und Erlebniate usw. Qberaetjst Ton Dr. F. 8teger. Brann-
«•hweifr 1869. S. .342.

Bull, do Ift Soc. de (it'^o^. 18»xS. V. S'-rie. Tonne X\'. l'ariri. Gl 3.

.1. r. Macirar a. a. ( ). S. ütl iiiid .'il I.

DeiiiscliL' ."^'L'svartf, Segelhandbuch für den Stillen Ozean. S. 48.

"i F. Hpp;emann, ( ieographische Blätter. Bremen a. a. ö. S. 121.

K. Mikkelson, Conquoring the Aretic Ice. London 1909. S. 09.
'
V (Jwjrr. Blätter, Bremen a. a. (). S. 122 f.

der lTvdn-.gr. ISOO. S. 121».

>M Miiteil. di r rjwfrr. Ce«. Hamburg 1SS8. S. 311.
") I'ct. Mitt. 1S81. S. I I I.

Vgl auch J. P. Maclear a. a. O. 8. 39 f.
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Zahlreicher sind die Berichte über die an der amerikanibchen Küäte nach

NO setzende Strömung. Weitaus die Hehnahl der Naebricbten, auch der ron

Dali an<,'eführten, deutet auf ihr Bestehen bis Point BarrowJ) Hierfür spricht

auch, tlnü nach Stophanson-) das Treibholz längs der Küste südlich von Point

Barrow in auffallender Weise abnahm zur gleichen Zeit, als am Oberlaufe des

Jukon bedeutende Abholznngen stattfanden.

Die Strömung: ist aber nicht so beständig, daß sie nicht ^gelegentlich wie

auch in der Bering-Straße durch dauernde starke Gegenwinde zeitweilig in das

Gegenteil verkehrt werden könnte.^)

Bei Point Barrow scheint die an der Küste entlang setzende StrSmung
vom Lande abzubiegen und nach Nordosten in das Polarmeer hineinzusetzen,*)

nach Amundsen'') mit beträchtlicher Geschwindipfkeit. Dies würde übereinstimmen

mit Berichten, die längs der alaskischen Nordküste zwischen der Mackenzie-Bai

und Point Barrow eine westliche Strömung annehmen.^ Mikkelsen wurde auf

seiner Wanderung auf dem Eise nach Norden zur Feptstellung der Schelfgrenie

im April beständig nach Westen und Nordwesten getrieben. Für Westströmung
sprechen auch die Beobachtungen über das Vorkommen von Treibholz östlich

on Point Barrow. Nach Stephanson') kommen die dort gefundenen Holzarten

sehr seifen im Jukon-Gebiet, häufig dagegen an den Ufern des Liard und

Mackenzie vor. Kr kommt zu dem Schluß, und die oben angeführten Beobach-

tungen bestätigen seine Ansicht durchaus, daß im Westen eine nordöstliche

Strömung und von Ostm her ein Weststrom von der Blackenzie-Mündung her

nach Point Barrow setzen und von dort aus beide vereint sich nach Norden ins

Folarmeer richten.

Von der Hackenzie-Mündung seheint demnach ein Teil der Fluten nach
KW zu setzen, womit auch die Bemerkung Aniundsens in Einklang zu bringen

ist, daß bei der Ilerschel-Insel die Strönning ins offene Meer hinausführt,'") ein

anderer Teil aber nach Nordosten. Amundsen") traf bei Kap Bathurst bereits

die braunen Fluten des Mackenzie. Fflr das Bestehen einer Waasarbewegung in

dieser Richtung sprechen auch die von Meeking angeführten Momente.*")

b. Oberfliehentemperaturen.
Die im Frühjahr von Monat zu Monat fortschreitende Erwärmung setzt

sich während des Juli noch fort. Der August stellt den Höhepunkt der sommer-
lichen Verhaltnisse dar. Der September Itringt bis etwa 43° N-Br. noch weitere

geringe Temperaturzunahme, nördlich davon bereits geringfügige Abkühlung.
Im allgem^nen weist der September auf dem Ozean keine bedeutenden Unter*

schiede gegen den August auf.

Durch die veränderten Ströinungsverhältnisse bedingt, verlaufen die Iso-

thermen im Sommer wesentlich anders als im Winter. W^ährend in der kalten

Jahreexeit die Isothermen vom Oys Shio in etwa 88** N-Br. bei Kap IQnkuasan
ganz außerordentlich dicht zusammengedrängt werden und quer über den Ozean,

nach Norden ansteigend, fächerförmig auseinandergehen, werden sie im Sommer
durch die ins Bering-Meer setzende Trift im Westen des Ozeans nach Norden

») Pct. Mitt. ]R8I. S. 4\:i ff.

.1. P. Maclt'ur a. a. O. S. 39. .'i(i3.

Mitt. «1. Gwjrr. (üs. HiiniKurg Is-S's. S. 317 f.

2) Biill of thü Amer. Geocr. .Soc. New York vol. XU. Nr. 10. Oct. 1909. Ö. üU3 £.

V. Stephanion, Nortnem Alaska in Winter.
») Mikkelsen a. o. O. 8. G9 ff.

A. Arnistronp. A personal narrative of the discovery etc. Ix>n(lon lbü7. 8. 88.
) ,1. I'. Maclfar a. a. (). S. 41,

K. Am und HC II. Die .Vonlwoiiiassjige. Müncben 1908. 8. 473.
«) Mikkelsen a. a. o. s. _>:,(; ff., auch Appendix I. 8. 438.

Ztachr. f. fiidkunde U. 1864. S. IbÜ,
') a. a. O.
s) K A liiuM.lscn a. a. 0. 8. 464.
B) El)fiuia :jö:).

'

) L. Meekill^^ Die Eistrift aus dem Bereich der fiaffin^Bai. VerOff. dea Inatitat« fQrMeeNi>
kuudc Berlin 1906. 8w 23.
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gedrängt und im Osten ebenso wie im Winter duroli die Alaska-Strömung. In

der Mitte des Streifens von 40- bis 50^ N-Br^ etwa von 170 Ö-Lg., bis 170^ W-Lg.
haben sie ein fast west-tetliches Verlaufen, so da6 ein von West naeh Ost etwa
in 46°N-Br. über den Ozean fahrendes Schiff nach der Mitte des Ozeans zuerst

eine Temperaturabnahme und dann nach der amerikanischen Küste zu wieder

wärmeres Wasser antreffen würde. Folgende Beobachtungen zeigen das erstere.

äe^eUMrhitr Sirene«, Jokohama—Yaueouver.

Datum 1900.
Mittmgaort

Mittlere

OberfUdMD-
temperatur
des Tages.N.Br. o-Us.

August 18. 12.40

« 19. IHG^-)!' 12.2»

« 20. loir-01' 12.0°

« 21. 40° 39' 171° 5b' 11.30

« 22. 450 22^ 1750 28'

Trotz abnehmender Breite werden geringere Temperaturen angetroffen.

Am übersichtlichsten treten die erwähnten Verhaltnisse, besonders auch

der Wechsel von kalter und warmer Strömung, im Laufe des Jalires auf Isoplethen-

diagrammen wie dem folgenden hervor. (Vgl. S. 181 f.)

Hr 4ea JIMMea flwg der ObcrflleieirtenKnitw aardeni X-Br^ 1W> O-Lg. U" 1M° W-Lg.

MOP «W I70O O-180'-W 170» 160» 180» 1«» MO»

Die Ost- und Westhälfte des Bering-Meeres verhalten sich thermisch im
Sommer gerade umgekehrt wie im Winter. Die Westhälfte ist jetzt die wärmere
infolge der Zufuhr wärmerer Wassermengen durch die Abzweigung vom Kuro
Shio, während die im Osten zwischen den Aleuten bindurolisetzende Trift ungleich
geringere erwärmende Wirkung ausübt.

Gänzlidi von denen des offenen Meeres abweichende Temperaturen finden
sich in den seichten Buchten des Bering-Meeres. In der Bristol-Bai herrscht



262 Annalen der Hydrogniplde and llMitimen Ueteonlogie, Ibi 1911.

nach Dall^) ein mittleres Maximum von 12.2° im Norton-Sunde im Juli und
August eine Durohsohnittstemperatar von 13.4^. Aueh im Golf Yon Anadjrr
wiegen nach den rUMisclien Zalilen Teni[)eraturen über 11 ^ C. vor.

Auffallend ist an 2 Stellen im Berinfj-Meer, in der Bering-Straße und
südlich der Anadyr-Bucht, vorkommendem kaltes Wasser.-) Alle Beobachtungen
ergeben, daß die asiatische Seite der Bering-Straße im Sommer erheblicli niedrigere
Temperaturen aufweist als die amerikanische. In der an Buchton reichen asiatischen

Küste hält sich das Eis bis in den Sommer hinein, oft das ganze Jahr hindurch,

80 daß dadurch wohl die dort beobachteten niedrigen Temperaturen zu erklären

sind.*) IMe »Vega« fand Ende Juli 1879^) die St. Lawrenee-Bay dfeht mit Eis
besetzt und Eis an der ganzen asiatischen Küste der Beriiii:-?traße. Vielleicht

ist das am Südonde der Anadyr-Bucht zwischen Kap Tschaplin und Tschoukotsky
beobachtete niedrig temperierte Wasser auf die gleiche Ursache zurückzuführen.

Das Icftltere Wasser in der Nähe der Kurilen ist auch im Sommer nicht

völlig versclnviinden (vgl. Karte 12, Tafel 18). Si;in Vorhandensein, das jetzt

allerdings andere Ursache hat als im Winter, ist erwiesen durch die Unter-

suchungen Ton Schrenck^) und vor allem von Makaroff*^) und wird weiterhin
bestätigt durch Beobachtungen des »AlbatroB«^ wie auch durch die folgMiden:

|if'^rlii(T .1 \ !i»> >k

Datum
1908

Uittafsort . Oberfl&chentemperatuT
Bemodaingen

N-Br. O-Lg. 4*V 8*V 12« M

August 8. r>o^ .-)!' 157' 21' 1\2 lO.G 10.0 8.8 b.O 10.0

« 9. :>(p 14' 150" 2S' 8.7 9.1 8.9 7.8 5.8 VormittagK Nehil
* 10. 48° 21' 152« 50' 4.0 6.6 8.8 7.3 7.7 10.2 Nebel

'

« n. 16° 57' 148° 1' 11.3 9.1 12.7 15.2 14.7 14.2 Nebd
« 12. Ui- 4' 113'^ RC 14.:. 14.(1 14.fi 18.0 18.7

« 13. 4.-JO 8' 13U- :>b' LS.8 ID.O ID.S l'J.3 a«.4 ,«.2

Da sowohl das Oohotskisrhe Mocr im Westen und Nordwesten wie der

Ozean und das liering-Meor auch an der Küste Kamtschatkas im Sommer bedeutend
wirmer ist als das Wasser bei den Kurilen,^) kann es nicht durch einen Ober-
fhiehenstrom herbeigeführt worden sein. Es muß iius der Tiefe Stammendes
Wasser sein. Wenn es sich nun alhMn um durch Wirkung des Südostmonsuns
in Lee der Inseln aufquellendes Auftriebwasser") handelte, so würden sich die

niedrigen Tempwaturen meist und am weitesten verbreitet auf der Seite des
Ocliotskisch«! Meeres finden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Wie die Zahlen
Makaroff.s von zwischen den nordlichen Kurilen hindurchgefahrenen Schiffen

zeigen, werden die niedrigen Temperaturen sowohl auf der pazifischen wie der
ochotskischen Seite angetroffen, und Makaroff ist sogar geneigt, eine größwe
Verbreitung nach d«n Stillen Ozean zu anzunehmen. Er gibt als Erklärung an,

daß das kalte Wasser veranlaßt sei durch eine Vermischung der oberen mit den
tieferen Wasserschiohten infolge des starken, liäufig über 4 Knoten per Stunde
betragenden Oezeitenstromes.'^) Wirksam unterstützt werden dürfte das Empor-
steigen kalten Wassers noch durch ansaugende Wirkung der in das Bering-Meer
setzenden Nordosttrift wie der nach Makaroff im Ochotskischen Meer an dw
Westküste Kamtschatkas nach Norden setzenden Strönmng.

An der Nordwestkflste Nordamerikas» nördlich etwa 48^ N-Br^ ztigen aidi

im Straßengewirr zwischen den der Küste onmittelbar vorgelagerten Inseln in

») r.'t. Miti. issl. S. 3(37.

') Ö. Makaroff a. a. O. S. 309, auch Planche IX.
») Dali. IM. Min. 1881. S. 379.
*) A. K. V Nurdenskjöld a. a. O. 8. 695.
») a. a. O. S. ]1.

6) a. a. (). S 2;t.-f. riaiichcXIl. XIII.
*) r)mi;:iiitj aiitl oilier records et«-. Washington lUul, S. 408f.

•) Atliw df!» r^lilleii Ozean», 'lafii S. ,

Makaroff a. a. O. Planche Xli.

0) i^egeliiaiidbueh f3r den Stillen Ozean, S. 2t>.

M) Malcaroff a. a. O. 8. 296.
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gesehfitetan Baehten höhere Temperaturen als auf dem offenen Ozean. Nördlich
58° N-Br. dagegen rufen die bis an den Meeresspiegel reichenden Qletsciier mit
ihren Sohmelzwässarn und Eiabrocken eine bedeutende Temperatarerniedrigung
herror.

8. H. Kveanr »Mike«, Wummmäamt Behacke.

L>atum

190K
Beobachtungsort N-Br.

Mittlere Ober-
flichrn teni{>eratur

des 'l'Hges

AugoBt 5. u. 6.

7.

&
9.

« 13. n. U.
16.

18.

Hafen von Sitka

Cross-Pund iintl Chatbain-BtraOe
Hafen von Killisin.n

Lynn-Katiiil utui Hafen von Skugway
Hafen von Juncau
StephenS'PsMage und Wnmgd'StCBfie
Westkfirte der Queen Oiariotto-lDsel und

TMeoo-Hafen

etwa 57°
. 570—580

. 58°—r)0'',=

. 58V3'-'

« Ö70—580

12.9

128
11.4

9.8

8.3

10.2

14.1

Das Eis hat sich im Sonimor vollkommen aus dorn Bering-Meor zurück-
gozopen. Nur aus den Jahren 1905 und 1908 wird im Juli noch über Eis nord-

östlich der St. Lorenz-Insel berichtet.') Zu Beginn des Juli zieht es sich iiu all-

gemeinen in daa Gebiet nördlich der Bering-Strafie zurück. Point Hope iat Anfang
Juli erreichbar, Point Barrow dagejjen erst Anfang August.-) August und Sep-

tember sind die einzigen Monate, in denen ein Schiffsverkohr nördlich von Alaska
möglich ist. Die Packeisgrenze zieht dann östlich der Koliutschin-Bai nach Norden
und biegt östlich der Herald-Insel nach Südosten um, so daß eine nach Süden
geöffnete Bucht entsteht im Packeise, »the Hole« der Walfisolifängcr. Tn der

Höhe von Kap Lisburne folgt die Eisgrenze nach aliermaligem Unibiegen der
Kfiste nadi Nordosten. Die so entstandene Eiszunge bildet im Herbst einen
natürlichen Tref^unkt der Waler, »Postoffice point«' von ihnen genannt. Yen
Point Barrow an folgt der Eisrand der Küste'') in einiger Entfernung in sehr
wechselndem Abstände.^)

4. HerhHt (Oktober bis Dezember).

Durch die Rechtsdrehung der Pachtung der vorherrschenden Luftströmung
auf dem Ozean, also Wachsen der Westwinde, wird der Kuro Shio im Laufe des
Herbstes im ganzen nördlichen Ozean weiter nach Süden gedrängt. Die Alaska-
Strömung zweigt sich parallclgehend mit dem Wachsen der SW- und S-Winde
und der Abnahme der NW-Winik; südlicher als im Sommer vom Kuro Shio ab,

im Mittel in etwa 43-' N-Br.^) Wieder deuten die Isothermen die in den Alaska-

Golf setzende Strömung an, besonders sicher im November, wo bis BT'^N-Br.

Temperaturbeobachtungen vorhanden sind.

Bei den auf dem Ozean beobachteten Stromversetzungen überwiegen die

nach östlicher Richtung weisenden.

% Versetzungen nach:

400—50«» N-Br. N NO 0 80 8 SW W NW kein

Strom

.\tizahl

der Beob-
achtuDgen

leoo O-I«.—140» W-tg. 4 13 t* 15 14 13 3 5 13 188

Von Oktober bis November schreitet vor allem im östlichen Teil des Ozeans
die Abkühlung schnell vorwärts. Die 10 -Isotherme des Wassers verläuft im
Oktober von der Nordostspitze Jezos in etw^a 43^2° N-Br. mit einer kleinen Aus-
bnchtong nach Norden bei IGO** 0-Lg. über den Ozean, steigt nach Osten zu
allmShüch immer stärker an und gelangt bis 66^ N-Br., 160° W-Lg. Im November

H V. Garde a. «. O.
J. Face a. n. O. S. nc.

') J. P. Maclear a. a. ( >. t*. äCS.

*) V. Garde a. a. (). 10o3.

H. Thorade a. a. O. Tafel 10. Nr. 12.
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dagegen verweilt sie östlich Jezo wenig südlicher, steigt nach Osten aber be-

deutend woniger und erreicht die Westküste Nordamerikas schon bei den Queen
Charlotte Insehi auf 53° N-Br. Im Dezember zeigt sich auch im Westen infolge

der verstärkten Ausbildung des Oya Shio bedeutend stärkere Abkühlung, während
sie im Osten im gleichen Maße wie vorher fortschreitet.

Im Bering-Meor douton im Oktober die weniircn vorhandenen und zwar
russischen Beobachtungen der Wassertemperatur im westlichen Bering-Meer im
Vergleich mit denen im Sstliohen Teil bei der St. Paul-InseP) bereits auf
stärkere Abkühlung der Westhälfte des Bering -Meeres im Gegensatz zum Sep-
tember. Deutlich ist dies aber im Novcinher und Dezember der Fall. Einer
Mitteltemperatur im November von 5^ bei den Pribiloff-Inseln stehen Tempera-
turen von 3 bis 4^ bei der sddlieher gelegenen Boring-Insel gegenüber. Dies
würde bereits auf eine Südbewegung des ^^'as.sers im westlichen Bering-Meer im
November und Dezember liinweisen, außerdem deuten zwischen 50° und 52^ X-Br.

))eobachtete nach Süden gerichtete Versetzungen darauf hin, z. B. auch auf

folgender Fahrt

IhtmpMM »Alede«, Kapt. t* Braet, PwCImmI—J«k«liaaM.

Datum
1907

Mittag»ort Oberfläcbentemperat ur
Strom

N-Br. O-L«. 41» V »V 124M 4«N l2^Mn

November 28. 1740 0' 4.1 4.1 4.G 4.9 2.6 3.6 N25c>0 6Sm
« 29. ')4° 20' l«8o 9' 3.9 3.9 4.1 4.1 3.6 4.1

« Sit. .VJ'-- IS' MMV 1.1 1.0 :!.! 0.9 2.(; koin Strom
DcMinber l. 157 W -0.9 —1.4 -0.4 T< >.<• —0.4 B4n- W 19 öm

2. 47^^ 2G' 152= -15' +0.1 +1.4 +0.1 +1.9 +1..1 S 400 \v n «

3. 44° 31' 148^ 39' -1.0 —1.0 —0.4 —0 11 -0.4 —0.9 S29<'W25 >

« 4. 420 9/ 145° 39' +0.6 +3.t) +4.« -rS.l +8,1 +8.6 82a»Wll <

Bemerkenswert ist, da0 Sehiffe auf der oet-westlichen Überfahrt ndrdlieh
der Aleuten südwestlich der Bering-Insel sogar im November und Dezember noch
einen Temperaturgrndienten antreffen. Das Wasser des Bering-Meeres ist immer
noch wärmer als das des Ozeans östlich der Kurilen. Es erfolgt die Abkühlung
des Bering-Meeres bedeutend langsamer als die des Oehotskischen. Im Oktober,
dem Kentermonat des Monsun.s, zeigt sich auRer der allgemein fortschreitenden

Temper!itiH'al)nnliine östlich der Kurilen nur ein geringer abkühlender Einfluß

des üchütskischen Meeres; anders im November, wo die Herrschaft des NW-
Monsnns einsetxt und unter seinem Binflufi das dnroh die kalten Landwinde stark
abgekühlte Wasser des Oehotskischen Meeres auf den benachbarten Teil des

Ozeans getrieben wird. Noch mehr ist dies im Dezember und den eigentlichen

Wintermonaten der Fall. Es sind also die niedrigen Temperaturen des Oya Shio
im November und Desember in erster Linie der Wurzel der kalten Strömung im
Oehotskischen Meere zuzuschreiben. Erst im Januar ist die Abkühlung des
Bering-Meeres so weit fortgeschritten, daß ostwärts fahrende Schiffe den die

kalte Strömung anzeigenden Temperaturgradienten schon wesentlich östlich der
Bering-Insel antreffen statt südwestlich von ihr, wie im Herbst.

Die Eisgrenze rückt im Herbst von Nordon her wieder ins Bering-Meer
hinein. Nachdom mit Beginn des September die Schiffahrt östlich Point Barrow
sehr unsieher geworden ist,^ ist sie von Mitte Oktober ab nördUoh der Bering-
StraBe au.^igesclilossen.^) Ende Oktober bildet sirh Eis bei der St. Lorenz-Insel
und bei St. Michael. Ende Dezember erscheint das erste Treibeis bei den
Fribiloff-Inseln.^)

>) r. S. Coa^t and Geodetie Surray. Pftdfie Ceaat Fflot. Alukm. Flut I. Meteorolosr.
Washington 1879. B. 90.

») J. P. Maelear a. a. O. & 563.

') J. Page a. a. O. 8. 1.

«) fioll. de la Soc. de G^. Fteii 1S73. VI. 8&de, Tome VI, aS61ff.
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S. JUifUehe Sdiwankug, Jahremittel nd JUiriidier Gang der OlmllielieiitiHnporatar.

a. Jährliche Schwankung.

Die jahreszeitliche ^Vnderung der Strömungen erklärt den bei Betrachtung
der Karte der Jfihrllcheii Schwankung auffallenden Qegensatz zwischen dem Ozean
östlich und westlich vom 180. Meridian. Einen normalen, den Breitenkreisen

parallelen Lauf haben die Isoainplituden nur im östlichen Teil des Ozeans. Die
Werte erreichen nicht ganz die von Schott') für diese Breiten berechneten
Mittelwerte. Zwischen nnd N-Br. betrSgt de 8 bis 9<>» sfldlich 42<> N-Br.
mehr, nördlich 48

' N-Br. auch im Alaska-( Hilf, wo die Temperaturmittel dos

kältesten Monats durch Extrapolation gefunden wurden, hat die Jahresamplitude
Werte wenig unter 8 . Die geringste Schwankung zeigt sich, abgesehen von dem
Auftriebsgebiet an der Westküste Nordamerikas um die östlichen Aleuten. Im
Sommer herrschen hier ^'eringere Temperaturen als auf gleicher Breite im Westen
des Bering-Meeres wie auch im Alaska-Golf. Im Winter dagegen verhindert

der Zuflufi wärmeren Wassers aus dem Ozean eine so weitgehende Abkühlung
wie sie im weetliehen Bering-Meor stattfindet. Die Sohwankiuig betrSgt infolge-

dessen hier nur zwischen fi bis 7 \

Ganz auffallend sind die Verhältnisse im Bereiche des Oya Shio-Gebietes

westlich 180° Lg., sowohl in bezug auf die absoluten Werte wie den Verlanf der
Linien gleicher Schwankung. Östlich der Tsugar-Straße finden sich Amplituden
von über 18° C. Hier, wohin der Kuro Shio im Sommer fast tropisch erwärmtes
Wasser bringt, die winterliche kalte Strömung dagegen Abkühlung bis fast auf
iP, herrschen die extremsten Verhältnisse. Weiter nördlich wirkt die warme
Slardmong in viel fzeringerem Maße erwärmend, der Oya Shio ruft aber nur
wenig stärkere Abküldung hervor, so daß die Größe der Amplitude nach Norden
schnell abnimmt, ebenso nach Osten, wo sich im Winter die Wirkung des Oya Shio
in wesentlieh geringerem Maße zeigt ; am sehnelisten endlieh erfolgt die Abnahme
nach den Kurilen zu, weil dort auch der Sommer nur geringe Erwärmung bringt.

Der auf dem Ozean zu beobachtende Gejrensatz zwischen Ost und West
zeigt sich auch im Bering-Meer, in allerdings geringerem Malle. Der Osten hat

wie erwähnt infolge des im Sommer wie im Winter in gleicher Richtung er-

folgenden Wasseraustausches mit dem Ozean geringere Amplituden als der Westen.
Doch nimmt dieser Gegensatz nach Norden ab, da hier erstens wegen des ab-

nehmenden Einflusses der vom Kuro Shio abzweigenden Nordtrift der Unterschied
swisehen Ost nnd West schon im Sommer geringer ist als im südlichen Bwing-
Meer, zweitens aber ein Unterschied im Winter wegen der einheitlichen Eis-

bedeckung überhaupt nicht besteht.

b. Jahresmittel.

Zar Herstellung der Jahresmittelkarte der Wassertemperatur wurde ffir

jedes Zweigradfeld oder in der Nähe der Aleuten Eingradfeld, falls für jeden
Monat Beobaclitunijen vorlagen, aus diesen das Mittel gebildet, sonst aus den
Mitteln der Monate Februar, Mai, August, November,^) wenn solche vorhanden
waren. Doch reichten die so gewonnenen Zahlen nicht» um die Isothermen mit
Sicherheit zeichnen zu können. Es wurde deshalb außerdem für die Schnittpunkte
jedes 10. Meridians mit jedem 2. Parallelkreis zwischen 40- bis 52

' N-Br., im
Alaska-Golf bis 56"^ N-Br., das Monatsmittel auf den einzelnen Monatskarten inter-

poliert und daraus das Jahresmittel berechnet.
Für das Bering-Meer liegen nur für den Sommer zahlreichere Beobachtungen

vor. Es wurden trotzdem Jahresmittel erhalten unter der Annahme, daß die

von Nansen im Polarmeere festgestellte Temperatur von — 1.6°, die dort das
ganze Jahr hindurch recht gleichmäßig in der unmittelbar unter der Eisdecke
befindlichen Wassersohicht herrscht, auch für das im Bering-Meer unter dem

>) G. Schott, Die jühriiehe Sehwankanfr usw. Fet. Oeogr. Mitt. 1805. B. 157 und Tafel 10.
*) H. Thoracic a. a. < ). Tafel II. Nr. 11).

') ü. Krümmel, Uuiidbucli der Uzeaiiographie, Band 1. 1907. 8. 400.

. j ^ d by Google
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Packeise befindliche Wasser aimfihernd richtig ist*) Als Wasaertemperatiir im
Treibeise wurde in der Nähe des Packeises — 1.0^ angenommen und bei Annfthornng

an das eisfreie Gebiet allmählicli auf 0^ gcsteitrort.

Der hervorstecliendste Zug der Jahresinittelkarte ist die große tlieriuiäctie

Begünstigung der Oslb&Ifte des Ozeans im Vergleich zum westlichen Teil. Es
vermag der Kuro Shio im Sommer nicht die abkühlende Wirinmg der winterlichen

kalten Strömung auszugleichen. Die Jahresmittelisothormon sind deshalb in der

Nähe von Jezo dicht zusammengedrängt und strahlen nach Osten, wo das ganze

Jahr hindurch Wasser ans niederen in höhere Breiten transportiert wird, aus-

einander. Besonders nach der amerikanischen Küste zu wächst, veranlaßt durch

die erwärmende Alaska-Strömung, dieser Gegensatz zu den westlichen Gebieten.

Anschaulicher noch tritt dieser hervor im Verlauf der thermischen Isano>

malen der MeeresoberflSche, wie sie von Krümmel^ und Köppen*) gezeichnet

wurden.
Die schon bei Betrachtung der jährlichen Schwankung aufgcfallono Tatsache,

daß der Gegensatz zwischen Ost und West, der im südlichen Bering-Meer noch

besteht, naeh Norden zu Tersohwinde^ findet sieh aus gleichen Gr&nden auch im
Jahresmittel der Oborfiftchentemperaturen wieder.

0. Jibrliober Gang.
In den Zeiten des Eintritts der Maxima und Minima der Temperaturen

ist recht große Einheitlichkeit über dem ganzen Ozean vorhanden. Mit Ausnahme
eines Gebietes östlich 140^ W-Lg.^) tritt das Minimum im Februar ein. Am aus-

geprägtesten ist dies im Oys Shio-Oebiet der Fall, wo Januar und MSrs deutlioh
wäriiuT .'^ind. "Weiter nach Osten treten die niedrigsten Oberflächentomperaturen
offenbar später, vielleicht Ende Februar ein, da der >rärz nur eine sehr geringe
Temporaturzuuahme aufweist. Ganz im Osten schlielilich, östlich 140° W-Lg. wie
auch wahrscheinlioh im Bering-Meer,*) ist das Minimum in den Hftrz gerückt.

Wie im Eintritt des Warmominimunis zeigt sich die Verzögerung des

Temperaturganges auf dem Ozean auch in der Langsamkeit der sommerlichen
Erwärmung. Während auf dem Lande vom März zum April die Lufttemperatur
schon betrfiohtlioh steigt, treten wesentlichere Änderungen der Wassertemperatur
on Monat zu Monat erst vom Mai an ein. Ein Vergleich der Änderung der

Menatsmittel des Oberflächenwassers auf dem Ozean und der Lufttemperatur
der Küste lehrt dies.

I. Änderung dt*r Ob«rflJicbviiti>iniK'r»tnr des ISO^ I.sr. zwisi-ht'u M bis iO^ X-Br.
(Uonatsmittei für die Schnittpunkte dvs Mcridiuns mit dtm 12

, 14.«... 50.« N-Br. ioteipoliert nnd
darauH das MiUd gebddet.)

IL—IU. UI.—IV. iv.-v. V.-Vl. VI.-VII. VII.-V1Ü. VIU.—DC.

05« 0.5« 0.8« 1.6^ 2.6« 1 2^« 0.0«

IL ladeninsr der Lontcniprratnreii an der Wt'stkOsle Nordamerikas in crieirhcr BtcUc.
(Mittel der Änderungen von Tatuosh Island, JStaittle, Astoria, Portland.)

0.7« ! 2.6=
I

2.40
I

2.40
I

2.P I 0.3°
I

—25«

Das Maximum der Erwärmung herrscht im August. Im September tritt

bis etwa 43° N-Br. noch geringe Erwärmung ein, nördlich davon bereits wenige
bedeutende Abkühlung. Im allgemeinen weist der September auf dem Ozean
keine wesentlichen Unterschiede gegen den August auf. Im Oktober ist aber
bweits stärkere Abkühlung eingetreten, die in den folgenden Monaten allmählich ^)

bis zum Minimum fortschreitet.

•) F. Nansen, Tlie Nonvegian North Polar ExiMxlilion. Scientific Kosults. Vol. III. üccano-
giaphy 8. ;il4.

>) O. Kr Q mmol, Haadbuch der Oxeaoogranhie I. Stuttgart 1907. & 405.
*) W. Köppen, Wodareh üt die hohe Winne EnzoiMe und dm NondaUanttadun Onsa»

bedingt? Ann. d. llvdrogr. tisw. 1911. Tafel 8.

*} H. Thoradc a. a. (). Tafel 11. Nr. 20.
») Dali, Pet. Mitt. ISSl. & 305.
•) Vgl. ö. 253 u. 254.
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IT. Die LvftttoipentaMtt auf dem Mom und an den XMm.
(VgL Tabellen B. 263 und 264.)

1. BeiMnuiir iwisdien lioft- und Wassertenpeialnr.

Zur Bestimmung des Unterschiedes zwischen hcidon wurde fiir jedes Zwei-
pradfeld einzeln aus den gleichzeitigen Wasser- und Lufttemperaturen die mittlere

Differenz berechnet. Die so gewonnenen Werte wichen aber bedeutend und un-
regelraäBig voneinander ab, und erst die Vereinigung der Zahlen zu Differenzen
für Zehngradfclder lieferte vergleichbare Zahlen. Es sind zur Berechnung der

folgenden Tabelle im ganzen 17 224 Beobacbtungspaare von Luft- und Wasser-
temperatur benutzt worden.

UnteneUei Birliehen L«ft- und WasBertenpentn'*
(-|- bedeutet Luft wärmer, — bedeutet Luft kälter.)

40«>—50O N-Br. Zahl der

Monat Boobaob-

tanga-Kltote— 160-iroo 170-180O 180-170O 170—1600 160-1500 1ÖO-140O 1400 W-Lg.
160OO-I«. O-Lg. O-Lg. W-Lg. W-Lg. W-Lg. W-Lg. —Eiste paw»

I. -4.0 -1.0 -2.1 — 1.6 — 0.2 — 0.4 - - < ».."» - 1.0 819
II. -1.8

.
— 1.7

o > — 1.5 — l.l - 1 .2 — t i.r, lc26

III. -1.8 — 1.3 — OA) — 0.5 — it.I — (.).:> -0.7 -0.7 1147

IV. -0.4 — 0.5 (MI — 0.1 -r -1-0.1 — 0.2 — 0.6

V. 0.8 -|-0.8 -t- 1.0 -t- 1.0 -0.2 -f-0.4 -0.2 117»
VI. 0.2 4- 0.2 -f 0.3 4-0.6 + 1.0 -1-0.5 0.0 187S
VII. -j- O.C) - - ' ' ', ^ - 0.7 — 0.2 -0.1 t'M 202G

VIII. - 0..i -r o.t; 4-1.0 -.-(f.7 150.")

IX. H -(».ä — (1.2 4-0.0 4-0.2 — 0.2 — 0.1 o.l 0.0 2782
X. -0.1 — 0.3 4-0.2 — 0.5 — 0.3 0.0 0.0 — 0.1 1795
XL -2.1 -U — 1.8 — 1.5 -0.9 -0.2 -0.2 0.0 941

XU. -3.1 -2.5 — 2.r> •2.0 2.:) 1.0 -1.4 — 0.6

Jahr -0.7 0 — (1.1 — 0.2 — n.l -0.2 -0.3 17221

Die Differenz zwischen Luft- und Wnaserteniperatur hat wegen der engen
Berührung zwischen beiden Medien und der geringen spezifischen Wärme der
Luft wahrend de« ganzen Jahres nur niedrige Werte. BetraehtUeher dnd sie

nur in der Nähe der Ostkfiste Asiens während der Herrschaft des NW-Monsuns,
der kalte Luft aus der asiatisclien Antizyklone auf den Ozean bringt. Sie hat,

allerdings auf ihrem Wege über das Üchotskische Meer sich schon bedeutend
erwflrmt, wie aus dem Vergleich der folgenden Lufttemperaturen hervorgeht:

Monat
XL XII. L II. IIL

Ochotgk — M.8 — 20.9 — 23.0 — 21.7 — 11.8

Shnnii 4- 3.5 — i.rt — 8.1 — .^).0

Doch ist die Luft immer noch erheblich kälter als das Wasser des kalten

Oya Shio^ und zwar im Gebiet bis 170^O-Lg. von Dezember bis Februar im
Mittel um 2.4'^. Es ffdlt der Zeitpunkt des Auftreten.^ der größeren Differenz mit
dem Beginn der Herrschaft des NW-Monsuns zusammen. Mit dem November
nämlich, wo die Landwinde zuerst weit überwiegen, wird die Luft bedeutend
kälter als das Wasser. Von April an zeigt die Differenz wieder wesentlioh ge-

ringere Werte.

Weiter nach Osten nähert sich im Winter die Lufttemperatui' immer mehr
der des Wassers, bleibt jedoch überall kühler als dieses.

Von Mai bis September dagegen weist die Luft einen deutlichen Temperatur-
überschuß auf, im Juni, Juli, August sogar üheroinstininiend in allen Zehngrad-
feldern. Es findet dies wohl seine Erklärung darin, daß die südlichen Winde
von der Polarseite der RoBbreitenantizyklone stärker erwärmte Luft aus niederen
in höhore Breiten bringen und ihre Abkühlung durch die Wasserfläche keinen
Vollkommenen Ausgleich lierbeiführt, ebenso wie umgekehrt im Winter die Luft
nicht ganz die Temperatur des Wassers erreicht.

Ann. 4 Hjdr. usw. lüli, Heft V. 3
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Alle diese Verhältnisse finden ihre Parallele in gfleichen Igelten dea Atlan-

tischen O/pans, \vi(> dlo folgende Tabelle zeifjt, in clor die Zahlen für den Stillen

Ozean durch Zusammenziehen der oben niit<:eteilteu Werte, die für den Atlan-

tischen Ozean der von W. Koppen 1) angegebenen entstanden sind. Die meteoro-
loiii sehen (^lartale wurden gewählt, weil in diesen die somnier- und winterltohen
Verhältnisse wegen der Abhängigkeit von den WindTerhältnissoi am aus-

gesprochensten hervortreten.

Unterschied zwiHeheu Luft- und Wasüertemueratur.
(+ iMdentet Laft wlraier, — bedeutet Luft Ulter.)

Mcnoio-

Quartale

stiller Ozean 40—SO» N-Br. Atlantisdur Ombb 40^-50» N-Br.

Küste
bis

1700 0-Lg.

170° 0-Lg.
bis

170öW-L(t.

170-150°
W-L«.

ir.o=w-Lg.

bis

Enste

Breitcn-

mittd
.50-40Oi40-30*'

W-Lg.|w.l(f.
30-S0°
W-Lg.

20-10»
W-I«.

Braten.

Winter -2.4 - i.y -1.1 — 0.9 — 1.6 -2.8 -2.1 -1.0 — 0.7 — 1.6

IWIqdir — ().,") 4-0.1 -1-0.1 — O.B — 0.2 -1.1 — 0.6 — O.I + 0.1 — 0.4

Sommer + 0.3 4- 0.5 4-0.7 -j-0.2 + 0.4 + 0.3 + 0.3 -f-0..5 + 0.4 +a4
Herbst — 0.7 — 0.5 — 0.3 0.0 -0.4 -1.1 -0.8 — 0.4 — 0.3 -ae
Jahr — 0^ —0.4 — OS -0.2 -a* -12 —0.8 —0.2 — ai —06

m

Überdohtliolier tritt es auf dem folgenden Diagramm hervor.

Qaay ier DIlTercnz zwiM-hon Lnft- und Wa>sort<Mii|uTatnr avf taa AtlaatMwa
utd StiUen Oxcmi zwischen bis «0^ >'-Br.

L n. m. IV. V. VI. * vn. vnt el x. xr.

-1°

-20

/Hwa r
iuftiU tterol WM» r

+1»

-p

-2Pm L a m. IV. V. vi. vii. vm. n. z. xl m
Die ahnlichen Wind- wie Stromverhaltnisse der beiden Ozeane zwischen

40° bis 50° N-Br. ergeben eine auffallende Übereinstinunung des jährliehen Ganges
der Differenz. Sie ist auf beiden während des größeren Teiles des Jahres negativ
und auch im Jahresmittel. Auch beim Atlantisdien Osean gelangen an dessen
AVt'sfküste im Winter kalte Landwinde auf das ^Icor. Nach dem bisher vor-

liegenden Material scheint sogar die Differenz an der amerikanischen Küste noch
größer zu sein als an der ostsibirischen trotz der dortigen niedrigen Tempera-
turen. Dies erklärt sich dadorch, daß die kalte Luft aus dem Innern Asiens auf

den Randmeeren erwärmt wird, an der Ostküste Nordamerikas dagegen sofort

auf den wärmeren offenen Ozean gelangt.

2. Temperatur^^egeiiHata Kwischen O^t- und Westküste in den einzelnen Jahresaeltea
und im JalireHiuIttel. (Vgl. Taf. 19 und Tabellen S. 263 bis 264.)

Die geschilderten Windsystome und die durch sie bedingten Strömungen
wirken zusauunen, um einen ausgeprägten Gegensatz in den Temperaturverhält-
nissen der West- und Ostkflste des Oseans hervonnrufen, der anfCällig genug

0 Aua. d. Hydr. usw., XVllI, 1Ö90, tj. 452.
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ist, daß schon Steiler^) ihn 1741 bemerkte. Daroh den oetasiatisohen Monsun-
Wechsel wie durch das Yersdiiebeii der Roßbreitenantizyklone bedingt, nimmt er
allerdings vom Winter zum Sommer ab, tritt im Jahresmittel aber deutlicli liervor.

Eine Betrachtung der vier Monatskarten des Februar, Mai, August, November und
der Jahresmittelkarte (Figur auf S. 261) der Lufttemperatur zeigt dies.-)

Im Winter stellt der Ozean, wie die bei Annäherung an das Land dem
Küstenverläufe parallel nach Süden umbiegenden Isothermen andeuten, ein

Winnereservoir dar im Verhältnis zu den durch Ausstrahlung stark abgekühlten
Kontineaten. Doch kommt diese Wärme der ostsibirischen Küste nicht zugute.
Der aus dem Lande heranswehende Nordwestmonsun bring:t den Küstenorten
kontinentale Tompernturen. Ochotsk hat oino mittloro Wintertomperatnr von
—21.9°, Ajan eine solche von — 17.8^. Schon mehr klimatisch begünstigt sind

die Tom Feetlande durch das Oobotskische und Japanische Meer abgetrennten
Kurilen und die Insel Jezo. FQr sie wirkt wie erwfthnt das bei Betrachtung der
Wärmeverhältnisse im Ozoan gerade als aupdauerndste Kaltoquollo für den
Oya Shio sich zeigende Ochotskische Meer im Gegenteil erwärmend, z. B. hat
Nemuro bereits eine mittlere Wintertemperatur von — 3.8°, Shana von — 5.1^.

Die Westküste Nordamerikas nimmt dagegen vermittels der an der Ost-
seife der aleutischen Zyklone ausgebildeten 8&dliohen Winde teil an der im Ozean
aufgespeicherten Wärme.

Die Folge der wsohiedenen Herkunft der Luft an den Küsten ist das
Bestehen eines beträchtlichen Temperaturunterschiedes zwischen Orten auf gleicher
Breite an der Ost- und Westküste des Ozeans, wie aUB den Zahlen für den
kältesten Monat der folgenden Tabelle hervorgeht.

Tempenitariuitenehied der Ost- im*! Westküste des Stillen Ozeans nördlich 40^ X-ßr.

Ort Bnite
Jnhrcs-

Uifferenz

ci. Jahres-
KUtester Wirraster

Jahres-

Bchwan-
Differenz

d.Sdiwmu-
konsmittd mittel Monat kung

NemuTO
Gaidiner

43° 20'

43° 48'

5.50

11.1°
5.CP

- 5.60

4- 7.20
-f-16.70
-flö.go

22.30

8.70
13.80

44° 39'

4.0°

10.2°
6.2°

— 8.1°

-f 6.90

-fl4.9o
-j-13.6o

23.00
6.70

I6.30

FofOBiid

45° 29'

450 32'

5.50

11.50
6.0°

— 6.10

+ 4.80

-4-17.80

4-19.10
23 90

14!3-
9.60

BThmitfcoe
Oip» Scott

80» 47'

50° 48'

— 1.10

7.60
8.70

—21.8°
4- 3.30

4-1 6.40

-fl2.8o 9.50
28.70

FetropATlorsk
Biren Inlet

62« 53'

61°
0.6°

7.60
7.00

— 12.20

4- l.äo
4-12.30
4-l-*.5o

24.r.o

13.0=
llJio

Nik(dajeink

non Sin|Moii

680 8f

540 34'

— B.40
7.2°

9.6°
—24.00

+ 1.50
-f 10.00
4-13Ä'

40.0»

12JS9
27.70

Wie sehr dieser Unterschied schon auf dem Ozean ausgebildet ist, zeigt
ein Vergleich zwischen den Temperaturen von den Küsten benachbarten Meridianen.

Lufttempermtur des 130^ W-Lf. nünos der des laO*^ 0-Lf.
(Auf halbe Qnd» abgerundet)

N-Br. II, V. vm. XI.

420 »V,o 50 40
41 12

40 6V,
48 Iii

l
7

50 1»;

Der Gegensatz vergrößert sich nach Norden zu, da an der amerikanischen
n&ste bis 60° N-Br. der ausgleichende Einfluß des durch die Alaska-iätröraung

^ ') Q. W. 8tellcrs Reise von Kamtschatka nadi Amerika mit dem Oommandear-Oapitin
Bering. 8t Petenboig 1793. S. 40ff.

*) Vgl L. Coellea, Abb. d. k. k. geogr. Ges. Wien in. 1901, Nr. 3.
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erwirmten Heeres sich geltend maehen kann, und daher, wie ans folgenden Zahlen
hervorgellt, der nordsüdliche Temperaturgradient zwischen 40^ bis 60° N-Br. anf

amerikanischer Seite geringere Werte aufweist als auf der asiatischen.

XorMdlieber Tenporattrgmilnit swfaellea 4t» ni €

Monat II. V. VlU. XI.

150° 0-Lg.
140« W'Lg.

12
0.6

0.5

0.2

0.5

0.3

1.2

0.6

Dieser Gegensatz zwischen beiden Küsten niniiiit ab im südlichen Boring-
Meer und vcrscliwimlot -;uizlich im nördlichen Teil. Einheitliche nordöstliche

Winde und Eisbedeckung des nördlichen Bering-Meeres verhindern den im süd-

lichen Teil noch bestehenden Gegensatz nach Norden auasndehnen.
Die ('nt<;(>gengesetzte Besiehung wie im Winter zwischen den Lufttempera-

turen auf dem Meere und den os im Wösten, Norden und Osten umrahmenden
Landmassen zeigt der Sommer. Da jetzt über den Aleuten kein Gebiet niederen
Drucks vorhanden ist, Tormag naeh allen Seiten von der Rofibreitenantixyklone
aus Luft vom Meere in die Auflockerungsgebiete über dem Lande zu strömen.
Der im Winter zwischen 40 ' bis CO ' N-Br. zwischen beiden Küsten auftreti^nde

Gegensatz ist im August fast verschwunden, beide Küstengebiete weisen ähnliche
Temperaturen auf, abgesehen von den abnormen VerhlUtniseen des nordwest-
amerikaiiis< lien Auftriebgebietes.^) Vermindert wird der Gegensatz außer durch
di(« an inüden Küsten auftretenden Seewinde auch noch durch die kühlend
wirkenden Auftriebserscheinungen wie durch die an der Ostseite der Roßbreitea-
antizyklone aujftretenden NW-Winde, da sie In niederen Breiten abkühlend wirk«D.
Im Alaska-Golf dagegen herrschen sudliche, also wärmere Winde. So erklärt

sich die auffallende Einheitlichkeit der Sommortemperaturen der Westküste Nord-
amerikas. Öitka in 57^ N-Br. erreicht im August mit 12.7° die gleiche Temperatur
wie Tatoosh Island in 48V2°N-Br. Aber die etwas landeinwfirts gelegenen Staticmen
weisen bereit.s viel höhere Temperaturen auf, z.B. Rivers Inlet 14.6^ im August,
Seattle in 47 '/o"^ N-Br. sogar 17.8".

Ebensowenig wie beim Ozean zeigen die Ost- und Westküste des Bering-
Meeres wesentliche Unterschiede in den Lufttemperaturen, nur daB hier wegen
des engen Zusammenrüokens der Lnndmassen der ahkülilonde Einfluß des Ifeeres

noch deutlicher im Verlaufe der Isothermen hervortritt.

Übergangserscheinungen treten auf im Mai und November. Deutlicher
Gegensatz zwischen beiden Küsten ist vorhanden, erreicht aber nicht die extremen
Werte des Winters. Besonders auffallend ist der durch den Verlauf der Iso-

thermen angezeigte verzögerte Temperaturganir der Luft auf dem Meere. Im
Mai ist das Land bereits stärker erwärmt als das Meer. Besonders das im
Norden noch von Eis besetzte Ochotskische Meer wirkt abkühlend. Im November
dagegen weisen die Wasserfläehen einen TemperaturnberseliuR ge;L'"en das um-
gebende Land auf, wieder besonders auffällig beim Bering- und Ociiotskischen Meere.

Da die ^ofie WinterkSlte der asiatischen Küste keineswegs durch ent-

sprechend kontinentale Sommertemperaturen ausgeglichen wird, bleibt der zwischen
den beiden Küsten dos Ozeans in den einzelnen Jahreszeiten in verschieden

starkem Grade bestehende Gegensatz im Jahresmittel erhalten, wie aus der neben-
stehenden Karte hervorgeht.

Die Temperaturdifferenz beläuft sich in 43^/2° Br. auf B.V' und wächst
nach Norden, wo sie in etwa 52^ Br. 7 '

,, heträijt.

Eine weitere Folge dieser Verhältnisse ist der bedeutende Unterschied, der

zwischen beiden Küsten in der Gr56e der jährlichen Schwankung besteht. Nemuro,
auf dem Nordostzipfel Jezos gelegen, besitzt eine Jahressehwanlmi^ der Luft-

temperatur von 22.3^. Der gleichfalls unmittelbar am Meere unter gleicher

») H. Tiiorade a. a. O. S. 72.
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Br^te an der amerikanisohen Küste gelegene Ort Qardiner weist eine solche von
nur 8.7° auf. Die Differenz beträj?t 13.6"!

Woit beträchtlicher noch wird dieser Unterschied beim Vergleich ameri-
kanischer Küstenstatiuneu mit äolchen des Ochotskiüchen Meeres, die im Winter
direkt unter dem Einflasse der kalten Winde ans dem asiatischen Kontinente
»•tehen, z. B. Nikolajewsk—Port Simpson mit einer Differenz der jährlichen Schwan-
kung von 27.7°! (vgl. Tabellen S. 263 und 264),

I.iifttcniiicniliir.

8. Jihrlicber Gaag der Loftteaiperatar.

Der Einfluß des Meeres zeigt idch nicht nur in der Milderung des Kontrastes
zwischen Sommor und Winter, es vermag selbst den Küsten seinen verzögerten
Temperaturf^ang mitzuteilen.

Auf dem Meere tritt das Mininmm der Temperatur des Wassers und da-

mit auch der leicht beeinflufiten Luft im Pebmar ein, im Norden und Osten
unseres Gebietes allerdin<^s bis Ende Februar oder pur bis in den März ver-
schoben Zur gleiclien Zeit tritt <be .stärkste Abkühlunir unmittelbar an den
Küsten auf. Das Innere von Jezo, Sachalin wie die Küsten des Ochotskischen
Meeres haben im Winter kontinentalen Temperaturgang mit dem Januar als

kältesten Monat. Auffallend ist, daß wahrend nördlich 54° N-Br. an der West-
küste Nordamerikas wie zu erwarten das Minimum im Februar eintritt, zwischen
50° bis 54^ N-Br. Januar und Februar fast gleiche Temperaturmittel aufweisen,

sSdlich 60°N-]fo. sogar der kontinentale Typas sich zeigti obgleich Seewinde
herrsehen und da.s Minimum der Wasswtemperaturen im benachbarten Ozean
erst im März eintritt.-)

Im Sommer liaben wir auf asiatischer wie amerikanischer Seite des Bering-

Meeres nördlich 60^ N-Br. im Juli bereits die bSchst«n Temperaturen. Südlich
davon herrscht auf dem nzenn wie seinen Küsten das Maxiimim erst im August.

In der Art des Fortschrittes der sonnnerlichen Erwärmung findet sich auf

der Insel Jezo eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit. Normalerweise nimmt der
Betrag der Änderung der mittleren Monatstemperatur vom größten Werte im
Frühjahr allmählich ab bis zu den geringeren im Sommer, wie z. B. bei den
folgenden Orten:

') Vgl. fi. 25f;.

H. Thorade a. a. O. Tafd 11, Nr. 20.

. j ^ d by Google



262 AuDalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, Mai lüll.

(ndcninff der I-iiftlornpenifur von Monat zu Monat.

ii./m. m./iv. 1V./V. V./VX.
j

VI./VU. ,
V1I./VUI. YULJIX.

FeüojpavlovBk

Im Gel
KiiBiiB oacüflii

der Erwirmu

-1-5.1

)iet der J

ns tritt fi

ng ein al

6.0 1 4.4

1 IM

lord- und üötküstc

iber vom Juni zun
s vor- und nachher

4.3

7.9

Jezos sov

i Juli plö

m

3.1

4.0

;ie auf It

Izlich ein

+ 2.1

— 1.7

urup und
B gronere

— 2.6
53

der Süd-

11./III. in./iv. IV./V. V./VI. VI./VI1. vn./vm. VULßX.

Xonsafcowak
Sluui*
807a
Nemuro
Erimo

+ 4.6°

+ 3.1

+ 3.G

— 2.7

+2.1

7.0

6.5

6.3
.'>.7

4.1

3.7

4.2

3.4

4.1

3.8

4.2

3.2

3.1

2.8

3.4

6.0

4.8

4.7

48
4.8

1.6

1.7

2.8

2.7

1

3J0

— 2.4— 2.2
— 2.1— 1.8

1 -lA

Wie aus den von Hann berechneten Tcmpcraturmitteln^) zu folgern ist»

zeigt sich die gleiche Erscheinung auf den Inseln Hondo, Shikoku, Kiu-shiu .sowie

an den Küsten Koreas, nicht aber weiter westlich, ebenfalls nicht auf den Liu
Kia-Ihseln.s) Eine Erklftrnng für dieae Erscheinung, die sieli aonst nirgends in

unserem Gebiete zeigt, kann leider nicht gegeben werden. Ein Zu.sammenhang
mit den Niederschlagsverhältnissen ist nach den von Rein^) mitgeteilten Zahlen
nicht festzustellen.

Wfthrend dieser anf Jezo wie den fibrlgen japanisohen Inseln eintretenden
Erscheinung eine allgemeinere Ursache zun^rundo licprcn muß, zeigt .sich nxif Jezo

noch eine spezielle Eigentümliclikoit, auf die für einen bestimmten Fall Ilann^)
bereits hinwies. Sie läßt sich durch diu jaiireszeitlichen Wind- und Strom-
ändorungen erklSren. Es flbt die im Sommer sich bis an die Kflste Jesoe vor-
drängendo warmo Strömung ihren Einfhiß auch auf die Lufttemperaturen der

benachbarten Küsten aus. Der im September noch vorwiegende ÖO-Monsun
trägt die warme Luft vom Ozean an die Küsten und verhindert dadurch eine
Abkühlung in gleich schnellem MaBe wie sie im Innern und an der Westkttste
Jesoe stattfindet.

Änderung der Lultteniperatur von Monat zu Monat.

nryv. V./VI. VI./VII. vn./vni. vni./K. IX./X. X./XI. XI./XIL

ßhana. Ncnmro, Erimo
4.0 4.3 2.0 — l.H — 4.3 — 5.6 — 5.7

Kusbiro, Sapporo, Ha-
5.0 3.8 3.9 2.1 — 8.» -6.3 -6.2 — 6.1

Erst die zur Herrschaft gelangenden NW-Winde bringen vor allem von
November an stärkere Abkühlung. Die Folge dieser Vorhältnisse ist, daß die

Ostküste, die während des übrigen Jahres und im Jahresmittel kälter als die

Westküste ist, im Hwbst und dem ersten des Wintors die Temperatur«i der
Orte im Innern und an der Westküste erreicht, meist sogar übersteigt (Tgl. Karte 22
auf Tafel 19).

») Pet. Mitteil. iaS8, S. 291.

2) Vgl. dit von J. Hann angegebenen Temperatnmittd im Handbuch der OmatolOKi^
II. Band. Stuttgart 11)10. S. 247.

*) J. J. Bein, Japan, I. Bd.. 2. Aufl. Ldpdg 1905. 0. 182 L
«) J. Hann, Fei IfitteU. 1888. S. 294.
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Die GrSBe der hauptsächlichsten Windgebiete auf dem Meere.

VoD Dr. B«dolf LItgeM.

Gelej,'entlich einer maritim-meteorologischen Untersuchung war es erforder-
licli, die Pa.ssnt- und andere wichtige Windgebiete ihrer Größenordnung nach zu
kennen. Da solche Zahlen bisher meines Wissens nicht berechnet worden sind,

und sie andererseits ein gewisses allgemeines Interesse bieten, so seien sie hier

mit einigen Bemerkungen wiedergegeben.
Es wurden nach den Veröffentlichungen der Seowarte, wio sie in den

Atlanten und Segelhandbüchern vorliegen, die Hauptwindgebiete in flächentreue

Karten der drei Ozeane eingezeichnet. Beim Atlantischen Ozean worde ans den
vorliegenden Vierteljahrskarten die mittlere Grenze der Windgebiete festgestellt,

beim Indischen und Stillen Ozean dagegen mußten in Berücksichtigung der viel

größeren jahreszeitlichen Schwankungen je eine Karte für das Sommer- und
Winterhalbjahr entworfen werden. Bei der Abtrennung der Ozeane war Rück-
sicht auf die zur Verfttgung stehenden flächentreuen Karten zu nehmen. Deshalb
ist das austral-asiatische Insclmeer westlich der Linie Formosa—Philippinen—
Dschilolo—Neu Guinea—Torres-Straüu zum Indischen Ozean geschlagen. Die
Gebiete nördlich vom 40. Breitengrad nördlicher und südlich vom 40. Qrad süd-
licher Breite wurden nicht wio die übrigen mit dem Planimotor ausgemessen.
Hier sind die von Krümmel in dem Handbuch der Ozeanographie Bd. I S. 18
angegebenen Areale der Wasserflächen eingesetzt.

Für die Untersuchung wurden nur die allerwichtigsten Windgebiete unter-
schieden. Zunaeh.st die Passate und das indisch -asiatische Monsuiigebiet. Zum
äquatorialen Stillengobiet ist wegen seiner geringen Stärke der westafrikanische

Monsun sowie das Gebiet der Sunda-, Celebos-, Banda- und Arafura-See hinzu-

genommen. Die Meeresräume von der Nord- bzw. der Südgrenze der Passate
bis zum 40. Rreitongrnd nördlicher und südlicher Breite wurden als subtropische

Gebiete bezeichnet. Der 40. Breitengrad bildet annähernd die Grenze gegen die

Gebiete vorherrschender Westwinde. Eine Ausnahme macht der Stille Ozean,
bei dem im nördlichen Teil das Westwindgobiet über den -10. Grad hinübergreift.

Im .südlichen Stillen Ozean, wo gleichfalls ein Übergreifen stattfindet, braucht
dies nur für den nördlichen Sommer berücksichtigt zu werden. Die Gebiete pol-

wSrts vom 60. Chrad werden als polare bezeichnet.

Die Zahlen dienen, wie nochmals betont sei, lediglich zur Erkennung der
Größenordnung. Absolute Genauigkeit kann nicht erzielt werden, weil die Wind-
grenzen garnicht genügend festliegen und eine wenig andere Auffassung der Lage
schon Änderungen von zehntausendki und hunderttausenden Quadratkilometer
horvorrofm. Deshalb und weiter in Anbetradlt der großen Ziihlen ist im all-

gemeinen auf Hunderttausend abgerundet, woraus sicli wieder bei der Summon-
bildung geringe Ungenauigkoiten ergeben. In Tabelle V sind die Dezimalstollen

der ^ozentreihe gleichfalls abgerundet

I. AtlantlMher Oieaa. (40° Nord bu 40» Süd.)

Windgebiet I Areal in 1000 qkm

Xönllirhfs ^iibtropMdMi CkUet . .
j

Nordost i»iisi>at

|

Äquatoriales Stilleiigebiet ....
13000
15 100

:\ in K l

13(KX>
12000

IL bMÜMlier Oseaa. (Bis 40» BOd.)

Windgebiet
Areal in 1000 qkm Areal in lüOOqkm
Nöidlieher Sommer Nfifdlieher Winter

Mittel

yionBnngeViiot

Äquatoriale« StiUciigebiet . ,

Südüätpaijsat

'Sttdfiehes subtropiaches Gebiet

11 fVlXI

1 7 Kt K

I

14 100

1 1 -m
14 HM(

12 200
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HL BtUler Ommu (40o Nord bb i(P SOd.)

Windgebiet
Areal i» lÜUO ukm i Areal in lüOO qkm
NQrdliefaer Sonimer |

Nfirdlieher Winter
Mittel

^'ördlichee subtropisches Gebiet

Monrnngebiet
Xonlostpassat
Ä(|uutoriales Stillcngcbict . .

Südostpiiüsut

Südliches subtropisches Gebiet

8400
8300

25 500
12800
40900
23 300

IV. Höben Breiten.

17 HO
9 300

21 100
18700
39 200
15 700

12 750

8 81X)

23300
15 750
40 050

19 500

Windgebiet Areal in 1000 qkm

Nördliche Halbkugel Pohns Gebiet 60 bis 90^ 17400
Westwinde 40 bis 60° 28400

8fidliche Halb^l Westwinde 40 bis 60° 56900
Pohues Gebiet 60 bis 90° 20000

T. ZoHamnipnfnsRnn;:.

\\* i n (1 fr t> h i ! t Au-ix] in KXK') qkm Prozent

Nürdlicbce iKilaifs (lebiet

« N\'t5»twindgebiet . . . , .

« subtropisches Oei>iet . . .

Südliches subtropisches Gebiet . * .

17 400
28 400
25 750
22 750
3H400
32 äOO
70 6-)*J

44 t»50

56 yoo
20000

4.9

7.9

.7.2
6.3

10.7

9.1

19.9

12.3

15.9

5.6

Gesamt . . 357400 90.8

Die drei ersten TabeUen gestatten einen Vergleich der analogen Gebiete

zwischen 40° Nord und Süd in den drei Ozeanen. Atlantischer und Indischer

Ozean «rleichen sich im allgemeinen, besonders im Winter, wo der Monsun als

Nordoätpassat aufgefaiit werden kann. Ein wesentlicher Unterscliied besteht nur

in der Oröfie des Stillengnrtels, obwohl beim Atlantischen Oxean su ihm noch

der westafrikanischo Südwestmonsun rechnet. Kaum 4 Millionen stehen gegen

fast 13 Millionon Quadratkilometer. Im Atlantischen Ozean ist das Stillenpebiet

nur ein schmaler Streifen, der noch dazu nach Westen auskeilt, während im

Indischen Osean weite Gebiete zur Hauptsache südlich Yom Äquator Stillen und
Mallungen mit Winden unter Beaufortstarke 2 haben. Beim Stillen Ozean fallen

die gewaltij^cn Areale auf. So stellt der Sfidostpa.ssat ein geschlossenes einheit-

liches Windgebiet von 40 Millionen Quadratkilometern, gleich fast einem Zwölftel

der gansen Erdoberfläche, vor, gegen unter 14 und 17 Hillionen bei den anderen
Meeren. Andererseits hat der Kalnicniriirtol trotz seiner größeren Ost—West-

erstreckung mit Millionen nur wenig mehr Areal als das entsprechende

Gebiet im Indischen Ozean.
Tabelle IV zeigt, daH das Westwindgebiet auf der südlichen Halbkugel

gerade doppelt so groß wie das der nördlichen Halbkugel ist. Die polaren Gebiete

unterscheiden sich aus naheliegenden Gründon nicht viel, obwohl um den süd-

lichen Pol Festland, um den nördlichen Ozean ist.

Die Zusammenfassung führt die bekannte, aber häufig nicht beachtete Tat-

sache vor Augen, daß flns Areal der warmen Zone größte Beachtung verdient.

Monsungebiet, Passate und ötillengebiet nehmen 46% d^i^ Wasserflache der Erde
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ein, und auf die Passate allein fällt schon rund 31%. Daraus erhellt auch die

Bedeutung der PaBsatgebiete für die Segelschiffe, iui «weiter Stelle folgen dann
erst mit fast 24 "/^ die Westwindregionen und weiter mit 19.5% die Übergangs-
gcbiotc vom Passat zu den Westwinden. Der Kalmengürtel macht nur 9% der
Wasserbedeckung aus.

Das Geaamtareal der unterschiedenen Windgebiete betrSgt 867.4 Million«!
Quadratkilometer. Nach den immerhin doch rohen Messungen ist dieser Wert
sehr befriedigend zu nennen, da Krümmel an der oben erwähnten Stelle als

genaue Zahl der Wasserfläche der Erde 361.1 Millionen anführt. Der Unterschied

betrfigt also rund l^e»

Karatsu (Japan).

Nach Fragebogen Nr. 3140 des Kapt. M. Engelhnrt, D. >8hantnng', vom Mai und Juni 1904;
Nr. \'J'2?> <\c< K'pt. A. f^fhun. T>. -Niagnrn-. vom April 19<'0. Erpinzf nach ammknnischcii nii<l

euglm-hen (4ut.'Uen. Brit. Adiii-krt. 2317. .lajwn: Nipoii, Kinsiu arul Shikoku and l'art of Korea;
Nr. 127, Himdo Kail^o to ShimonoHeki Kaikyo; Nr. lijli. Karatsu Wan: Nr. 2880, Bsjs OD the

North an«l \V<>st Cuiu-t of Kiusiu, Phiii: Tobe Bytx'hi.

Nishi (West) Karatsu oder Tobo- Ankerplatz helBt die runde Bucht
an der Nordwestküste der Insel Kyushu (Kiusiu), die im innersten Teil der Karatsu-
Bucht westlich von O-shima und etwa 2 Sm nördlich von der Stadt Karatsu
liegt. Die Bucht ist nicht groß und bietet nur einer beschränkten Anzahl von
Schiffen guten Ankerplatz, da die Wassertiefe nach dem Lande zu schnell ab«

nimmt ; auch ist sie ungeschützt gegen nordöstliche Winde. Sie dient zum Ver-
schiffen von Kohlen. Schiffe werden nur noch hier und nicht mehr auf dem
alten Ankerplatz, südlich von Taka-shima, vor der Stadt Karatsu beladen. Die
geographische Lage des Brückenkopfes der östlichen Ladebrücke bei der im
innersten Teil der Bucht gelegenen Stadt Myoken ist 88° 28' 10" N-Br. und
129'' 57' 10 ' 0-Lg. Die Mifiweisnng ffir das Jahr 1910 beträgt 4.5° W, die jähr-

liche Zunahme etwa 1.5'.

Landmarken. Für die Ansteucrung der Karatsu-Bucht kommen in erster

Linie die mannigfachen Inseln als Land&arken in Betracht, die teils der Kflste

an beiden Seiten der Bucht vorgelagert sind, teils weiter davon entfernt in See
liegen. Kommt man vom Südwesten, so wird man zunächst die lange Insel

Ikitsuki in Sicht bekommen, die verschiedene Hügel trägt, von denen der höchste

bis zu 286 m Höhe ansteigt. An d«r Sftdseite der Insel ist die Küste absohflssig

und auch unter Wasser steil abfallend, an der Nordseite zeigt die hier schmale Insel

auf der nacli Westen zugekehrten Seite hervorstehende Küstenabhan<je von
beträchtlicher Höhe, die nach Osten allinühlich abfallen. Nordöstlich davon liegt

die Insel Asuchi, die gut angebaut ist und mehrere HUgel hat, von denen der
höchste auf ihrer nördlichen Hälfte bis zu 215 m Höhe ansteigt. Zwischen dir^sen

Ijeiden Inseln sieht man Taku-shima, eine kleinere Insel mit einigen rundlielien

Hügeln von mäßiger Höhe. Nördlich von Azuchi O-shima, gut 5 Sm davon ent-

fernt, liegt Futagami-jima, eine sattelförmige, 97 m hohe Insel mit steilen Küsten-
abhangen, nordwestlich von der die keilförmige Klippe Ko Futagami-jima 56 m
aus dem Wasser ragt. Nordöstlich von Futagami-jima liegt Iki-Eiland, die gi'ößte

Insel in der Umgebung. Sie besteht größtenteils aus Tafelland, das in seinem
südlichen Teil im Takeno-Tsuji 212 m Höhe erreicht; Otake, der nordöstlichste

Hügel, ist 171 m hoch. 10 Sm nordöstlich v<m Azuchi O-shima liegt die an allen

Seiten steile Insel Madara, deren höchster Hügel bis zu 236 m Höhe ansteigt

und einen runden platten Gipfel trägt. Ein Auslaufer verbindet diesen Hügel
mit dem 204 m hohen Hügel an der Nordwestseite dei' Insel, der steil nach dem
Meere zu abfällt. Den östlichen Teil der Insel bildet ein kahler runder Hügel.

Kakata-shima heißt die größte der drei östlich von Madara-jima gelegenen Inseln

;

sie ist etwa 122 m hoch. Südwestlich von ihr liegt die kleine Insel Matsu, östlich

von ihr die etwas größere, 76 m hohe Ogawa; auf der Südosthuk der letxteren

steht eine Baumgruppe.
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Für vom Nordosten kommende Schiffe bildet die Insel 0-shima eine aus-

gezeichnete Landmarke. Ihre höchste Stelle erhebt aioh 260 m fiber dem Meere
und ist bei klarem Wetter schon aus 30 Sni Entfernung zn s*^h(>n. Ostlich von
ihr liegt die 210 m hohe Insel Jino-shima, innerhalb welcher auf dem Festlande die

beiden auffälligen Berge Yugawa-yama und Kodaisha-yama zu 475 und 506 m Höhe
ansteigen. Südöstlich vonO-shima liegt nahe unterder Küste des Festlandes di*- kleine,

92 ni holic Tnsol Kütsu-shunrr. Von hier an ist <lie Küste des Festlandes nie-

drig und sandig bis zu Tateno-misaki ; nachher ist sie bis nach Tsujazaki-Bana
bewaldet Von dieser felsigen Hnk bis nach Shiga-shima an der Ostseite der
Einfahrt xur Bucht Fukuoka-Wan ist dii' Küste im allgemeinen wieder niedrig

und sandig, nur Isozaki-Bana, etwa in der Mitte dieser Küsti'nstrecke «relerron,

erreicht 70 m Höhe. Eine auffällige Landmarke bildet der spitze, doppelköpfige
Hfigel Tachibana-yania, der etwa SV^ Sm sfidöstlieh von letz^nannter Hnk zu
378 m Höhe ansteigt. Shiga-shima selbst ist eine bewaldete Insel von unregel-

mäßiger Form, die mit dem Fest lande durch <M*ne schmale Zunge verbunden ist.

Ungefähr in ihrer Mitte erhebt sich ein kahler, spitzer Grashügel von 197 m
H5he. Etwa 6 Sm nordöstlich von ihr liegt die platte, 78 m hohe Insel Aino
mit breiten steilen Abhängen auf der nach See zugekehrten Seite. Westlich von
Shiijfa-shinia lieii't an der Westseite der Fukuoka-Bucht Genkai-jima, eine an den
Seiten steile, nach oben zu rundliche Insel, deren höchster Gipfel zu 219 m
Höhe ansteigt. Nokono-shima ist eine bewaldete Insel in der Mitte der Foknoka-
Bucht; ihr höchster Gipfel ist mit Gras bestanden und 213 m hoch. Hinter ihr

erhebt sich auf dem Festlande der 604 m hohe Al>dura-yama. Von Xishinoura-

nüsaki bis nach Hotoke-zaki an der Ostseite der Einfahrt zur Karatsu-Bucht ist

die Küste sandig mit einigen wenigen steilen, vorspringenden Felsenhnken. Die
dahinter liegende Hügelkette ist von mäßiger Höhe und unregelmäßiger Form
und zeigt in der Nähe von Hotoke-zaki an ihrem Fuße weiüen Sandboden mit
rotem Sandstein vermischt, der einige Bäume trägt.

Ffir vom Nordwesten kommende Schiffe bildet neben Iki-Eiland noch die

etwa 18 Sm östlich davon liegende Insel Oro-no-sima (Oro-shima), eine gute
Landmarke. Diese Insel trägt zwei Hügel, von denen der südliche 109 m hoch
und mit einer Baumgruppe bestanden ist.

Zum Einlaufen in den Hafen endlich dienen zunächst Hime-shima und
Kashiwa-jima an der Einfahrt zur Karatsu-Bucht als Landmarken. Hime-shima
an der Ostseite der Einfahrt ist 188 m hoch und mit Bäumen bestanden, während
die Gipfel der Bäume auf Kashiwa-jima an der Westseite der Einfahrt 105 m
Höhe über dem Meere erreichen. Im innersten Teil der Bucht sieht man daini

O-shima an der Ost.seite des Tobo-Ankcrplatzes nnd Taka-shima. Letztere Insel

ist 168 m hoch und zeigt auf ihrer nördlichen Hallte einen kahlen, viereckigen
Gipfel, der nach Süden zu sohrlg abfillt; auf ihrer südöstlichen Huk stehen
Bäume. Hinter der niedrigen und sandigen Küste der Karatsu-Bucht erhebt sich

landeinwärts eine Kette sehr steiler, malerisclier lliiirel, von denen der 804 m hohe
Uki-Dake mit seinem kleinen viereckigen Gipfel eine auffällige Landmarke bildet.

Bei Nacht bilden die Leuchtfeuer von Koshiki-jima (33<' 18' N-Br. 1S9<^

10' 0-Lg,), auf Wakamiya-shima vor der Nordwestseite von Iki-Eiland, auf Yeboshi-
jima in der Osteinfahrt zum Iki-Falirwasser, und auf Taka-shima an der West-
seite der Einfahrt zur Karatsu-Bucht gute Landmarken.

Aasteuemng. Für vom Westen kommende Schiffe bietet die Anstenerung
bei sichtigem Wetter an Hand der vielen als Landniarken dienenden Inseln keine
Schwierigkeit. Auch vom Nordosten kommende Schiffe können bei siclitigeni

Wetter am Tage mit Hilfe der Landmarken, bei Nacht mit Hilfe des Leucht-
feuers auf Teboehi-jima, die gebräuchliche Dampferroute mit Sicherheit befahren.
Bei Nebel oder unsichtigem Wetter jedoch bilden die Untiefen Kurinokami-Sho,
Xagamo-Sho und Fodai-Se nicht iinerhehliehe (lefahren, da sie bei Hochwasser
meist in der Wasserlinie liegen und unter Wasser steil abfallen. Es ist daher
große Vorsicht geboten, wenn man sich in ihrer Nähe befindet. Kurinokaml-Sho
ist eine Klippengruppe, die rw. 296^ (mw. NWzW'/^W) ö'/^ Sm von der höchsten

Stelle von Aino-ehima entfernt liegt und 0.3 bis 1.8 m trocken fällt. Man bleibt
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in gutem Abstand nördlich davon, wenn man das Feuer auf Teboshi-jima süd-

licher, als rw. 288® (mw. SWzWV^W) peilt. Nagamo-Sho liegt ti^j^ Sm nord-
westlich von Nishinoura-inisaki an der Westseite der Einfahrt zur Fukuoka-Bucht

;

das Riff ragt bei Niedrigwasser 1.2 m aus dem Wasser empor. "/^ Sm südöstlich

von dem Riff liegt Nakano-Se, eine Untiefe mit felsigem Grund, die sich '/^ Sm
weil ausdehnt und 0.9 m gerinste Wassertiefe aufweist. 4 KbJg. weiter nach
Süden liegt eine 7.8 m-Stello. Todai-Se liegt nor<lnordöstlich von Hotoke-zaki
an der Ostseite der Einfahrt zur Karatsu Bucht, etwa 4^/^ Sm davon entfernt;

diese üntiefe ragt 0.9 m ans dem Wasser empor.
Vom Nordwesten kommende Schiffe müssen die Inseln und Klippen meiden,

die in 3 Sm und grönerem Abstände östlich von der Südostküste der Insel Iki liegen.

Kapt. M. Engelliart schreibt: ^Nachdem ich von Shanghai kommend das
Feuer auf Koshikl-jinia gesichtet hatte, steuerte ich auf Futagami-jima zu und
p^te diese Insel am 19. Mai 3^ N 1 V2 entfernt. Von hier aus steuerte ich
einen Kurs, der 1 Sm nordlich von Kakata-shinui vorlxMführte. Von Moji kommend,
steuerte ich, da es Nacht und ziemlich dunkel war, zunächst mit langsamer Fahrt
in den Feuerkreis von Teboshi-jima und richtete es so ein, daß ich das Feuer,
das ich beständig in Peilung behielt, gegen Tagwerden in etwa 1 Vo Sni Abstand
an meiner Stoui'rbordseite passierte. Oro-shima, das ich etwa 4 bis 5 Sm an
Steuerbord haben muhte, habe ich nicht in Sicht bekommen. Ich sah diese Insel

auch nicht, als ich nachts auslaufend denselben Weg nahm. Das Feuer auf
Yeboshi-jiraa ist, besonders in nicht sehr klaren Nächten, schlecht von den Lichtem
der Fischerfahrzeuge zu unterscheiden, da es ein weißes Festfeuer ist.«

Leuchtfeuer. Siehe Leuchtfeuer aller Meere 1911, Heft VIII, Tit. XI.

Nr. 1666, 1681, 1684 und 1687.

I^>tsenwesen. Der am Orte ansässige Scliiffshandler hat sich als Lotse
ausgebildet und kommt in einem Sanijian an Bord, wenn das Schiff vor dem
Hafen it>t. Derselbe kann Schiffen nur den Ankerplatz anweisen, manövrieren
ktam er nicht mit Schiffen. Kapt. M. Engelhart bezahlte für Lotsenhilfe beim
Einlaufen 16 Scn.

Schleppdampfer sind nicht vorhanden.
Sturmsignale werden in Karatsu gezeigt.

Quarantäne. Ärztliche Visite muB abgewartet werden, ehe man mit dem
Lande in Verkehr treten kann. Gesund hei tsj^aM wir<l nicht verlangt.

ZoUbchandlunK ist kulant. An Schiffspapieren werden Meßbrief, Manifest,

Proviantliste und eine Gesundheitsdeklaration verlangt.

fieieiteD. Ebb- und Flutstrom war nach Kapt. H. Engelhart in der Nähe
des Hafens wcnifr beinerkl)ar.

Kliimi. Der Gesundheitszustand am Orte war während der Anwesenheit
der eingangs angeführten Schiffe gut und es kamen keine klimatischen Krankheiten
an Bord vor.

Einstenenmg. Kapt. M. Engelhart schreibt: »Naclulcin ich 1 Sm nördlieh

von Kakata-shima passiert war, hielt ich auf die Mitte zwischen liime-shima und
Kasbiwa-jima zu, bis ich Taka-sima im innersten Teil der Karatsu-Bneht Süd
peilte. Jetzt lief ich auf die Insel zu, bis ich etwa 1 Sm nördlich von ihr .stand.

Dann hielt ich mich dicht unter Oshima und steuerte in den neuen Hafen
ein. Dies verursachte keine Schwierigkeiten, da beinahe kein Strom zu bemerken
war.« Man kann auch nachts ein- und auslaufen.

Sollten Schiffe beabsichtigen, in Funakoshi-Ura an der Ostseite der Karatsu-
Ducht zu ankern, so wähle man hierzu das Fahrwasser westlich von Hime-shima.
Die Sandbank, die sich vom Südende dieser Insel 8 Kblg. nach Süden erstreckt

und bei Niedrigwasser trocken liegt, umfahre man in gutem Abstand, ebwiso
Tsutsu-Se, eine 2.7 m-Stelle, von der die nördliche Elnfohrtshuk zu Funakoehi-Ura
rw. 70° (mw. 0N07„0) peilt.

Ankerplatz. Kohlenschiffe laden nur noch in West-Karatsu, wo sie mit
beiden Ankern vermooren, deren Ketten etwa O und WNW zeigen. Auf dem
Ankerplatze südlich von Taka-shima werden keine Schiffe mehr beladen. Sollten

nördliche Winde schwere See in die Bucht hineinwerfen, so bietet den besten
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Schutz Funakoslü-Ura, wo kleine Schiffe ziemlich sicheren Ankerplatz auf 4.6 m
Wasser finden, größere Schiffe liegen allerdings auch hier nicht vollkommen
geschützt, dt sie auf grSfieren Wassertlefen ankern müssen.

D. »Niagara« ankerte in West-Karatsu auf 12.8 m Wasser über Ton- und
Sandgrund in den Peilungen: rechter Abhang von O-shima rw. 122^ (mw. SO^j^ O),

linker Abhang rw. 83° (mw. OV4N). Das Schiff hatte B-B.-Anker mit 110 m,
und St-B.-Anker mit 82 m Kettenlänge aus. Kapt. M. En gel hart ankerte dicht
unter Oshima. Er ist der Ansicht, daß bei frisclieni nönllichon Wind gohörigor
Seegang in der Bucht steht. Während seiner Anwesenheit im Juni, als im Hafen
beinahe Windstille war, stand auf dem Ankerplatz ziemliche Dünung, in der die

Leichterfahrzouge gehörig arbeiteten. Das Laden geschieht auf dem Ankerplatze
aus Leichtern. Die Kohlen werden in kleinen Körben übergemannt. Kosten und
Risiko für die Ladung in Leichtern trfigt der Befrachter. Bootslandnngsstelle
befindet sich beim Zollgebäude. Schiffsboote werden zum Verkehr mit dem Lande
nicht benutzt. Man heuert hierzu ein Sampau, von denen immer eine Anzahl
beim Schiifs umherliegen. Man bezahlt fftr eine Tour 10 Sen.

Dockanlagen sind nicht vorhanden.
Hafenunkoaten. Tonnengeldor betragen ö Sen per K-T. netto.

IMe Stadt Karaten liegt am iuDersten Teil der gleiolmamigeii Bneht. Aus*
gedelinte Porzellanfabrikon sind am Orte. An der Tobo-Bneht liegen die Städte
Tobo, Lashi| Myokon und Oshima.

SdiiflBverkehr. Im Jahre 1908 besuchten 387 Schiffe mit 887 518 R-T.
Gesamttonnengehalt den ILafen. Ausgeführt werden Kohlen, die mittels Eisen-

bahn von den Minen heruntergeschafft werden, die 6 Sm von der Mündung des
MatBmira-Oawa landeinwärts liegen.

Eine Eisenbahn endigt auf (Miima; eieiat jedoch nur cum Kohlentranepwt
bestimmt.

SchiffsanflriistDng. Bunkcrkohlen japanischen Ursprungs sind jederzeit

in reichlichen Mengen zu haben. Die Übernahme geschieht durch Mannung
in kleinen Körben. D. Niagara nahm 1300 t in 15 Stunden. Gutes Trink-
und Kesselwasser ist zum l'roise von 60 Sen für die t zu erhalten. Frischer
und Dauerproviant ist zu erhalten, andere Schiffsausrüstung nicht.

Auskunft für den Schiffsverkehr. Deutsches Konsulat sowie Agenten
des (ioraianischon Lloyd und deutscher Dampfergesellschafteu sind nicht am
Orte. Kapt. A. 80hau hatte Hit«tti>Btt8san>ICtislia als Ageotm. Seeroannsheim
sowie Seemannskrankenhaus sind nieht Torhandoi. Deaertioneii von SehifCs-

leuten kommen nicht v<ur.

Zeitball ist nicht Tcrhanden, ebensowmig Einrichtungen tm Kompaß-
rogulicrung sowie zum Vergleich und zur Untersuchung meteorologiacber und
nautischer Instrumente. Seekarten sind nicht zu kaufen.

Tsuruga (Japan).

Nach Frattcbogcu Xr. lt>!>t de« Kapt. äL Dietrich, Schulm hiff »Herzogin Cccilie«, vom Febniar 1906:
Nr. 44!^ OOS Kapt. C. Bär, I). »Andrdo Rickmen«, vom April 1908. Ei|;änzt nach amerikaniflcfaoi

und engliacben QimUsd. Bfit. Adm-Krt. Nr. ^7, Jana: NipoD, Ktunn iind fihikoku «od Part of

Koros; Nr. im, Abuiatam Bsy to Ando Zaki indtidin^ Otf Manda aad Wakssa Bay; Nr. 2174,
Anuurabe Zaki to Ando Zaki Indnding Waknsa l^y : Nr J i }l.iriK>ura and Anchongea on the Nocih

GOASt of Ni}M>ii. l'laii: JVuriiuu l!;i_v.

Tsarnga, an der Nordwestküste der Insel Nipon, liegt am innersten Teil

der in N—S-Richtung etwa 6 Sm langen und durdischnittlich ungefähr 2 Sm
breiten Tsuruga-Bucht. Diese ist nach Norden zu offen, wodurch im Herbst und
Winter, wenn nördliche iStürme auftreten, Dünung in sie hineinstebt; bei andern
Unnden ist sie aber sicher und kann von Schiffen Jeder GröBe benutit werden.
Die geographisdie Lage dee Leuchtfeuers auf Tateishi-saki an der Westseite der
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Einfahrt zur Tsuruga-Bucht ist 85' 46' N-Br. und 136° 1' 0-Lg. Die Mißweisung
für das Jahr 1910 beträgt 5.1=' W, die jährliche Änderung -f 1'.

Laadmarken. Für von Südwest kommende Schiffe: Kyoga-misaki, die

Nordwestliak der sich weetiioh toh Tsoruga in O—W*IUchtiiiig etwa 88 Sm weit
ausdehnenden Wakasa-Bucht, ist ein runder, kf\hlor, an seinem Abhang mit Nadel-
holz bestandener Hügel; auf ihm steht ein Leuchtturm. Südöstlich davon erhebt
flieh ein anflVUiger, spitser, 218 m hoher Gipfel. Südöstlich von Kyoga-misaki,
6^/;, Sm davon entfernt, liegt Nii-zaki, eine an ihrem Außenendc bewaldete Hokf
die eine rot und weiß gestrichene Telegraphenbake mit Dreiecktoppzeichen trftgt.

Innerhalb des Waldes erhebt sich der Berg Komori-dake zn 309 ra Höhe; sehr
große dunkle Felsenstücke liegen auf ihm zerstreut uiiilior, wodurch der Berg
schon aus weiter Entfernung eine auffällige Erscheinung bildet, östlich von
Nii-zaki liegen die biseln Okino und Kamuri. Erstere ist Sm lang, an ihrem
Nordende 79 m hoch und mit Nadelholz bestanden. Letztere erstreckt sich in

N—S- Richtung etwa 1 Sm weit und zeigt fast überall steile Küstenabhänge; nur
an ihrem südlichen Ausläufer befindet sich eine flache mit Bäumen bestandene
Flfiche. Die höchste Stelle der Inst^l ist 115 m hoch und dicht bewaldet. An
der Südostseite der Insel steht der Tempel Oshimn -jinjya. Die zerklüftete, ge-

birgige Küste am Innern Teil der Wakasa-Bucht hat verschiedene vorspringende
Huken und Berge, die sich ganz gut als Landmarken eignen. Für Schiffe^ die
die Mündung der Bucht kreuzen, dürften sie zwar weni<rer in Betracht kommen,
umsomehr aber für Schiffe, die durch Witterungsverhältnisse gezwungen werden,
weiter in die Bucht hineinzustehen. So liegt etwa 6 Sm südsüdwestlioh von
Nii-zaki an der Ostseite der Einfahrt ZUr Miyadzu-Bueht Kuro-zaki mit einem
spitzen, 204 m hohen Gipfel. Diese Huk ist leicht auszumachen. Wenn man vom
Osten konunt, sieht man zwar noch zw^ oder drei Ihnliehe spitze Oipfel, aber
die dichten Waldungen auf der Huk und die dunklere Farbe sind gute Er-

kennungszeichen. Etwa 7 Sm südsüdöstlich von dieser Huk erhobt sich etwas land-

einwIrts der Gipfel des Berges Tura-dake zn 641 m Höhe; dieser kahle, spitze Berg
bildet eine gute Landmarke. Südsüdöstlich von der Insel Kamuri liegt Nariu-

zaki mit zwei spitzen, kahlen, 221 m hohen Hügeln; 8 Kblg östlich von dieser

Huk erhebt sich auf der Insel Ke*shima ein kahler Hügel zu 190 m Höhe. Gut
5 Sm südlich von dieser Insel liegt der 717 in hohe, diclit bewaldete Aoba-yama
oder Mi-sen, der bei klarem Wetter schon auf 20 Sm Entfernung zu sehen ist;

wenn vom Osten gesehen, erscheint er als einzelner, wenn vom Norden, als

doppelter GKpfel. Eine weitere gute Landmarke bildet der kahle 486 m hohe
Berg Otami, der etwa 2^/2 Sm nordnordostlich vom ersten liegt. Nokogiri-zaki
ist die westliche Einfahrtshuk zum Ohama-IIafen. Sie liegt am äußersten Ende
oiner Halbinsel, die im Wada-yama zu 466 ni Höhe ansteigt. Nahe dem äußersten
Ende der Huk liegt ein spitzer Gipfel mit den ('herresten eines alten Forts an
seinem Fuße. Auf der gegenüberliegenden Matsuga-IIalbinsel erhebt sich der
618 m hohe Berg 0-yama und bildet eine gute Landmarke; etwa ö'/o Sm südlich
von ihm liegt der 713 m hohe Tadaga-dake. Tsunegami-zaki, eine 210 m hohe
Huk, liegt 6 Sm nordöstlich von der Halbinsel Matsuga. An ihrer Westseite be-

findet sich die bewaldete, 168 m hohe Insel Ongami, die mit ihrem spitzen
Gipfel eine sehr auffällige Landmarke bildet. Zum Ansteuern des Hafens endlich

dienen Tateishi-zaki, die westliche Einfahrtshuk zur Tsuruga-Bucht, mit dem
darauf stehenden Leuchtturm, der gut 8 Sm südlich von der Huk gelegene, 753 m
hohe Sazaye-dake und der äußerst auffällige 848 m hohe Berg Nosaka-yama,
41/2 Sm südwestlich von der Stadt Tsuruga, als Landmarken. Nach Kapt.
II. Dietrich bildet auch die hohe, von TSumga in nördlicher Richtung ver-

laufende Küste gute Landmarken, wenn man vom Westen kommt.
Bei Nacht dienen die Leuchtfeuer auf Kyoga-misaki und Tateishi-zaki als

Leitmarken; letzteres wurde von Kapt. C. Bär schon aus 21 Sm Entfernung
gesehen.

Für vom Norden kommende Schiffe: Ando-zaki, etwa 35 Sm nordlich
von Tsuruga gelegen, ist eine dicht mit Nadelholz bestandene Huk; O-shima, eine

ebenfalls dicht bewaldet^ 30 m hohe Inse^ liegt 1 Kblg nordwestlioh von ihr.
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Nördlich von dieser Iluk ist dio Küste einförmig', niedri^^ und sandig, land'
einwärts jedoch erheben sich mehrere Berge zu bedeutender Höhe. Aufföllig

hiervon ist der Fujiutsushi-yama, der etwa 12 Sm ostsQdfistlich tob Ando-xald zu
937 m Höhe anstei<;t. Er erscheint, wenn man ihn vom Westen her sieht, wie
ein Berg mit drei Gipfein, während er, wenn man ihn vom Norden her siebt,

ntir wie ein gewöhnlicher Berg mit einer Spitze aussieht östlieh von ihm erhebt
8i<di Haku-san, der höchste Berg der Insel Nipon in dieser Umgebung, zu 2707 m
Höhe. Die drei Gipfel des Berges, von denen der mittlere der höchste ist, sind
bestandig mit Schnee bededct nnd es kann der Berg sell>8t bei Iclarem Wetter
selten gesehen werden. Südöstlich von Kanaiwa, das 16 Sm nördlich von Ando-zaki
an der Küste liegt, erhebt sich 11 Sm landeinwärts Jö-zan, dessen südlichster

Gipfel dicht bewaldet und 934 m hoch ist. Sein nördlicher Gipfel ist bedeutend
niedriger; er hat eine kahle, rötliche Spitze und kann von See aus leicht ge-
sehen werden. Eine auffällige Landmarke aus weiter Entfernung bildet auch
der nördlich von ihm gelegene Hotatsu-yama, der 10 Sm südsüdöstlich von Taki-zaki

zu 642 m Höhe ansteigt;' auf soinem Gipfel steht eine Baumgruppe. Südlich von
Ando-znki ist die Küste von der Mündung des Kutsury-Klusses bis zu der weitere

12 Sm nach Süden gelegenen, 26 m hohen Insel Käme ein langer Saudstreifen

und das Innere eine ausgedehnte Sandebene mit Nadelwald. Weiterhin bis nach
Yochizon-mi?aki sieht inrm Iiinter der Küste eine HÜL'elketto. Yechizen-niisaki

selbst ist ein spitzer Küstenubhang, an dessen Fuli Felsenstücke und Steine zer-

streut umherliegen, auf dessen Gipfel eine Baumgruppe steht Oberhalb dieser
erhebt sich Doroku-j'ama zu 292 m Höhe. Zwisehen Yeeliizen-niisaki nnd Oka-zaki
an der Ostseite der Einfahrt zur Tsuruga-Bucht besteht die Küste zum gröUten
Teil ans felsigm Küstenabhangen, hinter denen eine Kette bewaldeter Hügel zu
seilen ist. Als Landmarken sind diese Hügel aber wenig zu gebrauchen mit
Ausnahme des doppelköpfigen Koshiro-yama, der 4 Sm südöstlich von Yechizen-
misaki zu 499 m Höhe ansteigt und eine sehr auffällige Erscheinung ist; einer
seiner Gipfel trägt eine Baumgruppe, der andere ist gänzlich kahl.

Zum Einsteucrn nach dem Ankerplatz in der Bucht dient am Tage ein

großer, auffälliger Schornstein, der bei der Stadt nahe am Strande steht, als

Landmarke, während man bei Nacht das Leuchtfeuer am Außenende der Lade-
brücke bei Kanega-zaki als Landmarkt» lienntzen kann. Letzteres Feuer konnte
aber von K;ipt. C. Bär erst spül uusgemaeht werden; es wurde mit den Lichtern
der Eisenlialin luid den Ankerlichtern der Schiffe verwechselt Nach Ansicht des
Kapitäns wäre es besser, wenn das Festfeuer in ein Blinkfeuer umgeändert würde.

In neuester Zeit sind außerdem zeitweilig zur Bezeichnung der liafen-

arbeiten westlich von der Kanega-zaki-Ladebrücke eine stumpfe, kegelförnaige,

schwarze Leuchttonno, siidlich und südwestlich von der Brücke je eine rote,

spitze Tonne mit Dreiecktoppzeichen ausgelegt worden, die allenfalls auch als

Landmarken zu benutzen sind.

.\nstouprung. Im Pommer l)ietet das Befahren dieser Küste im allgemeinen
keine Schwierigkeit; unangenehm kann nur der nicht selten auftretende Nebel
werden. Im Winter dagegen, wenn fast fortwährend Nordwest- und Weststftrme
vorherrschen, die gewöhnlich von großen Schneemassen begleitet sind, können
an dieser Küste nur kräftige Dampfer mit Sicherheit fahren, Segelschiffe sollten

in dieser Jahreszeit nicht nach diesem Gewisser geschickt werden.
Kapt. M, Dietrich berichtet: »Das Schulschiff .segelte am 20. Dezember

durch die Korea-Straße. Der Wind war westlich und zeitweise steif. In der
Japan-See hielt diese Witterung an. Bis zu den Oki-Inseln wurde nördlicher
Kurs gesteuert, um auch eintretenden steifen Nordwestwind ausnutzen zu können.
Ich hatte beschlossen, bei Nordweststurm mit Innganhaltenden Schneeböen unter
den Oki-Inseln liegen zu bleiben und besseres Wetter abzuwarten. Es i.st zu
empfehlen, Segelschiffe im Winter nicht nach der Japan-See zu senden. In den
hänfigen Sclinceböcn war von den Leuchtfeuern wenig auszumachen; auch durch
Hagel und Hegen wurde dus Ausmachen der Laudmarken vielfach beeinträchtiget.«

Leuchtfeuer. Siebe Leuchtfeuer aller Meere 1911, Heft Vm, Tit XI»
Nr. 2303 bis 2312.
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Funkspruchstelle befindet sich auf Nokogiri-zaki, der schon unter Land-
marken erwähnten westlichen Einfahrtshuk zum Ohama-Hufen.

LotMn sind nioht Torhanden.
Schleppdampfer. Es ist nur ein kleiner Privatsohlopper zum Bedienen der

nuaiBchen Poetdampfer am Orte. Segelschiffe könnten vielleicht, wenn durchaus
nStig, Hille Ton den im Hafen rerkehrenden Küstendampfem bekommen.

Stornisi^nalp werden am Si^rnalniaste westlich vom ZnllhausL' ^^nei^t.

Qnarantine. Ärztlichen Besuch brauchten die Kapitäne der eingangs er-

wfthnten Schiffe nicht abwarten, ehe sie mit dem Lande verkehren durften. Ein
Gesund hei tspa 15 wurde nioht verlan^'f.

Zolibehandlong ist sehr kulant. Es wird eine Liste an Bord gebracht, die

vom Kapitän auszunilen ist

Geseitea. Die Hafenzeit ist 2« 28">i^ die Hocbwasserhöhe beträ^ bei

Springtide 0.4 m, bei Nipptide 0.2 m.
Der Gesundheitszustand am Lande und an Bord war während des Aufenthaltes

der Schiffe gut, und es kamen keine klimatischen Krankheiten an Bord vor.

Kinstenernn/r. Das Einlaufen in die Tsuru^a-Buclit ist nicht schwierig:, da
im Fahrwasser und in dessen Nähe keine gefährlichen Stellen vorhanden sind.

Man kann auch nachts ein- und auslaufen.

Kapt. C. Bär schreibt darüber: »Die Einsteueruner bietet bei einigernuißen

klarem Wetter keine Schwierigkeit. Nachdem wir das Feuer von Tateishi-zaki

in 1 Sm Abstand passiert hatten, steuerten wir auf südlichem Kurs in die Bucht
hinein, etwa 1 Sm Abstand von der Westseite der Bucht haltend. Sobald «las

Leuchtfeuer auf der Kanega-zaki-Ladebrücke ausgemacht werden konnte, hielten

wir auf dasselbe su und ankerten fDr den Rest der Nadit auf 21 m Waannp, das
Feuer rw. 1^5^ (mw. SO' \.S) '.^ ^^'ii entfernt peilend. Bei Tagwerden kam der

Stauer der Standard Oil Co. mit einem Brief an Bord und bot mir seine Hilfe

an, um das Schiff weiter in den Hafen hineinzubringen. Ich lotete zunfichst das
gerade auf den rrrofU n Schornstein führende Fahrwasser aus, steuerte dann auf

den Schornstein zu und vermoorte das Schiff südwestlich vom Leuchtturm, etwa
in der Mitte zwischen Ihm und der gegonfiberliegenden Stadt. Nachts oder bei

unsichtiger Luft ist groRe Vorsicht geboten, um Mizu-shima zu meiden, da diese

Insel sehr schwer auszumachen ist. Ich sah sie weder beim Einlaufen, noch
beim Auslaufen. Kapt. Voigt vom Dampfer „Loongmoon" hat häufig dieselbe

Beobachtung gemacht.«
Auslaufen. Kapt. M. Dietrich mußte 8 Tage lang auf zum Auslaufen

günstigen Wind warten.
Ankerplatz im Hafea. Für große Sehiffe wird empfohlen, 3 bis 4 Kblg

-wpstlirh von der Kanega-zaki-Ladebrürko 7U ankern, wo sie 20 bis 22 m Wasser
finden. Kleine Schiffe kr»nnen auch iinuTiialb der Brücke ankern, doch ist dieser

Ankwplatz im Winter nicht sicher.

Den besten und sichersten Ankerplatz findet man in der 2 Sm nordwestlich

von der Stadt gelegenen Jogo-Bucht; hier liegt man vollkommen geschützt gegen
alle Winde auf 9 bis 18 m Wasser Qber hartem, TorzflKlieh haltendem Schlick-

grund. S. »Herzogin Ccciü«^ ankerte hier auf 18 m Wasser n])er Schlicktrrund

in den Peilungen: Hiruko-zaki rw. 71"^ (mw. ONOI/4O), Kancga-zaki rw. 131

'

<mw. SOVsS). Dieser Ankerplatz war nach Angaben dos KapitXns sehr gut. Der
Ankerplatz westlich von der Kanrirn-zaki-Landun'isbrÜPke ist nach seinem Bericht

aber im Winter nicht zu empfehlen, da der dortige Kiesgrund nur schlecht hält.

Kapt. G. B8r vermoorte sein Schiff in den Peilungen : Leuchtturm auf der
Kanega-zaki-Ladebrücke rw. 28'' (mw. NOzN), gron^r Schornstein wesflicli von
der Stadt rw. 177^ (mw. S^/^W). Der Ankerplatz war gut, der Grund fester

gelber Sand. Das Schiff lag vor beiden Bugankern, von denen der eine nach
Norden, der andere nach Süden ausgebracht worden war. Kapt. C. Bär schreibt:

»Der von uns gewählte Platz scheint gerade sehr günstig zum Ankern zu sein,

da ich einmal bei nördlichem Winde beobachtete, daß die Dünung stärker war
sowohl bei der weiter nach dem Lande an ausgelegten Festmachetonne, als auch
8 bis i Schiffslängen westlich Ton meinem Liegeplätze. Die an diesen Stellen
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liegenden Schiffe hatten beim Laden und Löschen Schwierigkeiten infolge des

Arbeitens der sehr kleinen Leichter. Ratsam ist es jedoch auch nicht, allzo didit

vor der Mündung des FlusseB westlich von dem großen Schornstein zu ankern,

da hier der Grund aus losem, schlecht haltendem Sand besteht ; auch liegt vor

der Flußmündung eine in N—S- Richtung etwa 70 bis 80 m lange, eben über-

flutete Sandbank.
Hufenanla^en. Eine 200 ni lautre, mit nieisen versehene Ladebrücke \M

von Kanega-zaki we.stwärt.'? nacli der Bucht liineingebaut, an der größere Schiffe

aber nicht liegen können; man beabsichtigt, dieselbe um 180 ni zu verlängern.

Ladebrücken mit Platz für zwei Schiffe befinden sich in der Nähe; außerdem
soll hier eine 21 ha große Fläche bis auf 7.3 m Tiefe unter Spring-Niedrigwasser

ausgebaggert werden. Kai- und Lagerhäuser sind in der NShe des Zollgebiudes
erbaut worden. Nach Kapt. C. Bär hat die Standard Oil Co. zum Anlegen der

Leichter vor ihren roten Lagerhäusern eine Steinaufschüttung und außerdem vor ,

dar M4ndnng eines kleinen Baehes östlich davon einen kurzen Steindamm auf-
|

werfen lassen. Beim ZolUiaus befindet sich eine hölzerne Anlegebrücke für

Boote und kleine Schlepper. Vor der Mändung eines kleinen Baches westlich
^

vom Zollhans sind swei kune SteindSmme in See geffihrt. Löschen geschieht
I

in kleine Leichter mit eigenem Schiffsgoschirr. Kapt. C. Bär löschte Kisten

Petroleum in löU bis 600 Kisten fassende Leichter. Die Kisten wurden auf Deck i

gesetzt, anf längssohiflii längsseit hängenden sehmalen Gleitbahnen hinabgelassen
I

imd dann vom Leichter aus heruntergeliobeii und verstaut. 14 000 Kisten wurden
als Höchstleistung an einem Tage mit fünf Gängen gelöscht. Kosten und Risiko

für Leichter und Ladung trug der Empfänger. Das Loschen wurde dnreh Regen
zwei Tage, durch Dünung '/» '^^fS aufgehalten. Kapt. M. Dietrich löschte in

der Jogo-Bucht ebenfalls in Leichter und zwar als Höchstbetrag an einem Tage
7293 Kisten Petroleum. Das Risiko für die Ladung in den Leichtern trug die

Leichtergesellschaft, die Kosten fftr die Leichter die Standard Oil Co. An
34 Tagen konnte wegen Regen, Schnee oder stürmischen Wetters nicht gelöscht

werden. Bootslandungsstelle. Die Boote landen gewöhnlich beim Zollhaus;

Kapt. G. Bär ließ das Boot meistens an der Landungsstelle der Standard Oil Co.

anlegen. Scliiffsboote werden zum Verkehr mit dem Lande meistens nicht

benutzt. Für 1 Yen per Tag kann man einen Sampan von 6^ V bis 64 N be-

kommen; nachher maß für die Fahrt etwa 20Sen besahlt werden.
|

Dockanlafxeii nitd (leiT'leichen sind nicht vorhanden.

Uafenunkosten. lonnengelder betragen ä Sen per R-T. netto. An das :

Zollamt maß f8r die Erlaubnis, Sonntags arbeiten zn dilrfen, 2 Ten fOr jede
|

Arbeitsstunde bezahlt werden. Stauerlohn beträgt 7 Yen für 1000 Kisten

Petroleum, Windenleute mit eingeschlossen. Im übrigen werden für den Arbeits-
|

mann 70 Sen per Tag bezahlt, wobei von 7t V bis 6« N gearbeitet wird.
I

Leicliterunkfisten Sen, Maklergebühren 15 Sen per Tonne Ladung.
Die btadt liegt am innersten Teile der Bucht; sie zählt etwa 17000 Ein- i

wohner. I

Die Einfuhr besteht aus Bohnen, Bohnenkuchen, Petroleum, Fischdünger,

Baumwollwaren, Tuch, Apfelsinen usw. Die Ausfuhr aus Leder, Schuhzeug.
Papier, Strümpfen, Glaswaren, Strohhüten, Bier, Grünwaren, Früchten. Der Wert
der Einfuhr betrug im Jahre 1»0K 158488 £, dar der Ausfuhr 346216 £.

Daiiipferlinien. Deutsche Dampfer kommen gelegentlich nach dem Hafen.

Küstendanipfer unterhalten regen Verkehr mit <len Ilafenplätzen an der Nord-
westküste von Nipon und mit llakodate. Dreiwocliige PostdampfBTVerbindung
besteht mit Wladiwostok. Tsuruga iat an das japanische Bahn> und Tele- i

graphennelz angeschlossen. I

SeUffsansrüstnng. Bunkerkohlen japanischen Ursprungs sind gewöhnlidi
j

100 Tonnen auf Träger. Sie werden in 10 bis 12 Tonnen fassenden Sampans
längsseit gebracht und in kleinen Körben durch Frauen und Männer über-

gemannt. Der Preis betrag im Jahre 1906 30 M per t. Frischer Proviant ist

zu crlialten, jedoch teinv. .\n Daneri'rriviant sind nur getrocknete Fische,
j

Bohnen, Mohl und dergleichen zu erhallen. Andere Schiffsausrüstung ist zu
\
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bt'kommon und ziemlich billig. Im Notfalle kann man auch etwa nicht vor-

handene Sachen aus Kobe beziehen. Gutes Trinkwasser wird zum Preise von
65 Sen per t frei in Tank geliefert. Es wird aus dem gröliten der in die Bucht
Iiifindenden Gebirgsflüsse entnommen. Nach anderen Angaben kostet das Trink-
wnssor im Sommer 55 bis 70 Sen, im Winter 65 bis 80 Sen per t Ballast. Outer
Sandballast wird sehr billig geliefert. Kapt. M. Dietrich bekam als Baliast

Kies, der vom Strande in der Nähe des Schiffes genommen wurde. Der Preis

betrag 60 Sen per t; es konnten 150 t im Tage geliefert werden.
Auskunft für den Seliiffsverkehr. Deutsche:;? Konsulat ist nicht am Orte,

ebensowenig sind Agenton des Germanischen Lloyd und deutscher Dampfer-
gesellschaften am Platze. Agent für die eingangs angeführten Schiffe war der
Vertreter der Standard Oil Co. von New York. Ein Hospital ist vorhanden.
Seckarten und nautisclie Büolier können per Post von Kobe oder Yokoliama
bezogen werden.

Kleinere MHteilungen.

1. Bnohteu und AnkerplAtM in der Umgebnug von Kap Horn. Nach
Avisos a los naveffantes Nr. 35/1910, Valparaiso. Brit. Adm.-Krt. Nr. 1873, Sonth
Eastern Part of Tierra del Fuego; Nr. 3424, Beagle Channel, Cape San Plo to

Cable Island; Nr. 3425, Beagle Channel, Cable Island to Lai)ataia Bay.

Die nachstehenden, von der chilenischen Marine-Behörde veröffentlichten

Angaben stammen von dem ehilenisch«! Schiffskapitfin Greste Orandi, der auf
S. M. S. »Bremen« bei dessen Fahrten in den feuerländischen Gewissem als Lotse
fungierte.

IjOs Casas-Bucht. Insel Nueva (New Island).

Diese Bucht liegt an der Westküste der Insel Nueva, nördlich vom Kap
Kifty. Sie ist. klein und mit Seegras gefüllt, aber man findet in ihr 8 bis 10 m
Wassertiefe und große Tiefen etwa in der Mitte der Bucht. Die vor ihr liegende

Insel AuguRtus liegt mehr nach SO, als die Karte zeigt, und bietet dalier etwas
Schatz gegen die hohe See, die hier von N oder S ISuft. Am südSstlichen Winkel
'h-r Bucht steht ein Haus etwa 3 Kblg mw. O vom Ankerplatz. Die geographische
Lage dieses Hause« ist nach der Karte 55^ 17' 30" S-Br, und 66° 40' 30" W-Lg.

Pfedm-Bocht Picton-InseL

Die Piedra-Bucht liegt an der Westküste der Pieton-Insel, nordöstlieti von
Puerto Toro auf der Insel Navarino. Sie wird geV)ildet durch 7wei kleine In.seln,

die etwas mehr al» 1 Kblg von der Kü::>te entfernt liegen. Eine dieser kleinen

Inseln ist in der Karte angegebra, die andere liegt nordwestlich davon. Durch
diese Inselchen wird ein Ankerplatz umschlossen mit 7 m Wassertiefe und See-
gras, dessen Einfahrt im Süden ist. Hier steht ein von See aus sichtbares Haus,
welches das ganze Jahr hindurch bewohnt wird und als Sitz der Viehzüchierei
dient, die auf dw Pioton-nwel besteht. Hier sind nötigenfalls auch einige Gegen-
stände zum Schutz und Lebensunterhalt zu halion. Die geographische Lage des
Ankerplatzes ist nach der Karte 55» 2^ 45" ä-Br. und 67'' 1' 30" W-Lg.

AikerpUtBS in der Windhnad-Bulit Insel NaTarlno.

Puerto Bevan, im östliclicii Winkel der Windhund-Bttoht gelegen, bietet

Ankeri>l:itze auf 20 m Wassertiefe. Am Ufer steht ein Haus eines Gehöftes, Im
westlichen Teil der Bucht gibt es noch andere Ankerplätze außerhalb des See-
grases. Nach der Karte ist die gec^aphische Lage des Ankerplatzes in Bevan
660 45" S-Br. und 67«> 27' W-Lg.

Pnerto Gnuuli.

Puerto Grandi liegt an der Südseite der Insel Navarino, zwischen dieser
und den Inseln Bertrand und Isabel. Letztere ist die hintere der östlich von
Bertrand liegenden Inseln. Der Hafen ist geräumig, hat mäßige Tiefen mit gut
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haltendem Anker^und nnd bietet Ankerplitse in allen aeinen Teilen ffir Schiffe

jeder Größe, Dio Einfahrten sind jedoch mit großer Vorsicht zu befahren,

einerlei, ob mau die östlich oder die westlich von der Insel Bertrand gelegene
benntst. Am Lande sind zwar einige Marken aar Erleiehterung des Ein- und
Ausfahrens errichtet, dennoch sollte man nie versuchen, diese Einfahrten zu

benutzen ohne Lotsen, solange man keinen Hafenplan hat. Es ist der Hafen
einer großen Viehzüchteroi, deren Wohnhaus im nördlichen Teile der Insel

Bertrand steht. Diese Insel liegt übrigens weiter von Navarino entfernt, als die

Karte zeigt Das Hatia steht auf 66° 14' S-Br. und 67'' 56' W-Lg.

Dcaglas-Bncht

Der Ankerplatz in der Douglaa-Bucht ist in der Nähe des Landes vor der
Mündung des gleichnamigen Flusses nuf 10 m Wassertiefo über Sclili(>ktrrund.

Er ist dem Winde und dem Seegang aus dem südwestliciien Viertel ausgesetzt

und dann gefälii lii h. Die Küstenfahrer und kleinen Fahrzeuge laufen jedoch in

den Fluß hinein, in dessen Mündung die Wassertiefe 2.5 m beträgt, und ankern
im Flusse auf 5 m Wassertiefe nördlich von dem Hause der Missionsstation, wo
der FluB sich zu einem kleinen See erweitert. Die Mi.ssionsstation ist neuerdings
von der evangelischen Missionsgesellschaft für Feuerland als Sitz hier eingerichtet.

Die geographische Lage des inneren Ankerplatzes ist öö"^ 9' 45" S-Br. und
68<> 6' 80" W-Lg.

Walaia (WalyA)-Bndit

Diese etwa 8 Pni nördlich von Douglas liegende kleine Bucht wird im
Süden durch eine kleine Insel (nach der Karte Ualbinaal) geschützt. Sie bietet

Ankerplltze ffir Schiffe bis au 40 oder 60 m Länge «nf 10 bis 12 m Waaser über
gut haltendem Ankergruade von wo das Haus der Viehzüchterei mw. XNO,
etwas mehr als 1 Kblg entfernt peilt. Um dahin zu gelangen, kann man sowohl
an der einen wie an der andern Seite der in der Mitte der Bucht befindlichen
Stell«^ mit Seegras yorbeifahreo. Die Lage des Hauses ist 65<> 2* ib" S-Br. und
68° 9' W-Lg.

2. Untiefen nnd AnkerplAtM Ib d&a Einfahrten zum BArbara-KanaL
Fenerlaud. Naeh Avisos a los navagantes Nr. 36 1 !»!<>, Valpaiaiso. Brit. Adm-
Krt. Nr. 554, Magellan Strait; Nr. 130ü, Tlans in IJai bara Channel.

Nördlich von der Insel Mortimer, etwa ^/^ Sm sfids&ddetUch von dem
Inselcht'n, das zwischen jener und der östlich von der llewett-Huoht liegenden

großen Insel liegt, liegt eine blinde Klippe. Die geographische Lage derselben
ist nach der Karte 54° 17' 16* S-Br. und 72" 17' fo* W Lg.

Von der Sußersten nordöstlichen Huk der Insel Lort getrennt, erstreckt
sich nach NNO ein unter Was^ser befindlicht ^ Stcinriff von -V, Sm Länge. Die

geographische Lage des Endes dieses Riffes ist nach der Karte 54-' 13' 45" S-Br.

und 72° 86' 45" W-Lg.

An den naohbenannten Orten findet man gute Ankerplätze: L in «hi

Bucht an der Nordscitc der Insil Enderby auf 10 m oder größerer Wassertiefe
in 54^ 23' S-Br. und 71° 66' W'-Lg.; 2. in der Bucht, die sich in der Mitte der

Osticüstc der östliclisten Dora-Insel befindet, auf 15 bis 18 m W'asser über Sand-
grund in 54^ 17' 40" S-Hr. und 7L' 2',V :?()" W-Lg.; :i im Süden der beiden

größten, westlichsten Inseln der kleinen (Jruppe der Tlejaden für Schiffe bis zu

100 m LBnge in 64^ 10' 40" S-Br. und 72° 46' W-Lg.
Die Dora-Tnseln sind die vier zusannnengruppierten Inseln zwisohen den

Inseln Lurt und Moriiuier, und die Plejadeu, die aus sieben Insoüi und zuhlreicboa
Klippen bestehende Gruppe, die westlich von der Stokes-Buoht nnd im Mittel

5 Sm nord nordwestlich von der In-sel Lort liegt.

Der Ankei'phitz in der Ilew<'tt-I>urlit hat g<'ringere Ausdehnung, als der

Hafenplan in der Karte zeigt. S. M. S. »Bronieu- fand nach Passieren der Ein-

fahrt, daß in der Bucht nicht genfigcnd Raum zum Drehen des Schiffes war.
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Der Kanal zwischen der nordwostlichsti'H Insel der Dora-Gruppe und der
Insel Santa Ines hat dieselbe Breite, wie in seinem östlichen Teile, annähernd 1 Sni.

Die drei östlichsten IiiMln der Plejaden-Ghruppe liegen etwa 1 Sm südlieheri

als die Karte leigt

3. Puerto Morales. Dnqne of Tork-ZnaeL West-Patagonien. Nach
Avisos a los navegantes Nr. 48/1910, Valparaiso. Brit. Adm-Krt. Hv. 561, Magellan
Streit to Galf of Pefias.

Von dem F-Kai>t. Morales, Koiinnandant des eliilenisolien Kreuzers
•Errwsuriz* ist ein Plan dieses Hafens angefertigt worden, woraus das Nach-
stehende Ter5ffentlieht würden ist:

Der Hafen li^t sn der Westküste der Duque of York-Insel, unmittelbar

sfidlioh von dem Kap West Cliff. Er ist ein <j:uter Hafen, der wegen seines

leichten Zuganges und seiner Verbindung mit den befahrenen, inneren pata-

gonisohen Kanälen nützlich für Scbiffbrüeiiige in dieser Gegend sein kann. Die
ungefährn Laae des Ankerplatzes im Hafen ist nach der Karte 60° 38' S-Br.

und 75' -lA' W-Lg.
Vor der Einfahrt des Hafens, etwa 1 Sm westlich von der südlichen Huk

an (Irr Einfahrt, liegt eine bei Niedrigwa^sser troekenfallende Klijtpe, und süd-

westlieli davon in größerer Entfernung von der Küste steht Brandung, die auf

Untiefen schließen läßt. An der Nordseite der Einfahrt seewärts vom Kap West Cliff

liegen Untiefen und Riff»'. Man vermeidet alle diese gefiihrlielu-n Stellen, wenn man
beim Einsteuern in der liiuhtlinie fährt, die ein im nördlichen Teile der Bucht lie-

gender schwarzer Felsen mit einem rw. 66*^ (mw. NO) davon liegenden 440m hohen,
kegelförmigen Berg bildet, bis man zum Anfsuehen des Ankerjjlatzes diese Richt-

linie verläßt und die Verbindungslinie aufsucht, die jener Felsen mit einem
anderen, etwa Vf, Sm sfidöstlieh davon Hegenden bildet, in der man weiter
fSiirt. Beim Aufsuchen des Ankerplatzes nähert man sich allmählich dem
südlichen Ufer, weil das nördliche von einer Sandbank besaujnt wird, die

fast bis znr Mitte des Hafens reicht, aber durch* VerfSrbnng des Wassers kennt-
lich ist.

Der Hafen ist eine Föhrde, die sich zunächst in 3 Sm Länge bei l^L Sni

Breite in nordöstlicher Richtung erstreckt, dann als schmaler Arm von 7s
Breite in ostsüdöstlicher Richtung 2^lo Sm weiter verläuft und darauf nach Norden
biegt. Gegen Wind und Seegang geschützten Ankerplatz findet man gleich in

dem schmalen Arm an der Südseite auf 10 m Wassertiefe mit gut haltendem
Sobliokgrond. Das Ende der Föhrde im nördlichen Verlauf ist nur 2 Sm entfernt

Von dem von Osten her in die Dufjue of York-Insel einschneidenden Shergall-

iiafen. Die zwischen beiden befindliche Landenge ist ohne Schwierigkeit zu über-
schreiten, sofern man hilfesuchend die inneren Kanäle erreichen will, in denen
sieh die Dampferwege befinden.

4. Pnnta Arenas (Costa Rica). (Hierzu Tafel 20.)

Punta Arenas ist der einzige Hafen an der Westküste von Costa Rica, der
einige Bedentnng hat. Er ist im IHIoten, Band VI, 1907, Seite 889 bis 899 ein-

gehend beschrieben, und in bezug auf Handel und Verkehr sind wesentliche

Veränderungen nicht vorgekommen. Der gesamte Schiffsverkehr im Jahre 1908
betrug eingehend 6 Segler and 89 Dampfer mit zusammen 194218 R-T. netto
Raumgehalt, ausgehend 7 Segler und 89 Dampfer mit insgesamt 194847 R-T. netto.

Sie verteilen sich nach Flaggen geordnet wie folgt;

Staattangehürigkeit

Eingelaufen

Anzahl

Sc^cr I Dampfer

GeaamtgiOßo
B-T. netto

A iiagelaufcii

Anzahl
j

Cteajntgrööe

Sogler : Dampfer R-T. netto

DeutfldiUnd .

Nordameril» .

GioBbntanmen

18
68
1

&512U
138711
6271
108

1 18
68
1

2

65 875
132 711

6120
108

Digu
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Von ShM. S. »Bremen« ist bei der Anwesenheit dieses Schiffes am 11. und

12. Deiomber 1910 die Reede vermessen worden, und das Ergebnis in der an-

liegenden Kartenskine (Tafel 20) niedergelegt worden.

6. Hansa -Bndht. Hm-OnlliMk Nach deutschen Quellen. D. Adm-Krt
Nr. 100, Kaiser Wilhelnu-Land, ffinnarck-Archipel und Salomon-Inseln. (Uiwxo
Tafel 21.)

Die Hansa -Bucht liegt an der Nurdostkfiste von Neu-Guinen im Kaiser

Wilhelms- Land. Sie liofrt nach ONO offen, ist zwischen don beiden Iluken nn

der Einfahrt etwa 4 Sm weit und ungefähr \i Stii lief. Etwa in der Mitte ihrer

Einfahrt liegt die niedrige, stark bewaldete Insel Laing. Gute Ankerplätze be-

finden sich hinter dieser Insel. Auch im nordwestlichen Teile der Bucht auf

etwa 2ü ni Wassertiefe, in der Nähe des Landes, findet man Ankerplätze. Nord-
nordöstlioh von der Insel Laing liegt ein Bitf mit etwa 1 m geringster Wasser»
tiefe, dessen Grenzen nicht «rpniiu iM sfitunit sind. S. M. S. »Nürnberg« >)osuchte

die Bucht im Jahre 191U, und nahm eine flüchtige Vermessung iu ihr vor, die

in der Skizze (Tafel 21) niedergelegt ist Die geographisehe Lage der Insel Laing
ist etwa 4"" 13' S-Br. und 144° SS' 0-Lg. Die Mißveiaung f&r das Jahr 1910
beträgt 4^ 50' ().

6. Übiingen im Beobachten mit dem Sextanten bei trftbem Wetter
and iin Bliiim«r. Die praktischen Übungen im astronomischen und terrestrischen

Beobachten mit dem Sextanten werden an den Navigationsschulen namentlich
in den Wintermonaten durch nebliges und regnori.solies Wetter oft enijjfindlioh

gestört. Sonne, Mond und Sterne wollen sich wochenlang nicht zeigen, und ferner

gelegene irdische Gegenstände verschwinden in Nebel und diesiger Luft, sodaB
der Beiiliachter, wenn er überliaiipt Übungen anstellen will, Winkelniessungen an
ganz nalie gelegenen .Masten, Schornsteinen und Dächern vornehmen muß. Der
beaufsichtigende Lehrer oder der die praktische Prüfung abnehmende Examinator
vermag aber solche Messungen, nicht zu kontrollieren, da die geringste Ortsver-

änderung des Beobachters, oft schon eine Neigung des Überkörpers nach vorn
oder hinten, den Winkel ändert, unter dem der zu nahe gelegene ciegenstand
erscheint.

Um diesem Übel abzuhelfen, benutze ich jetzt an der Navigationsschule in

Elsfleth an trfiben, unsichtigen Tagen als Beobachtunj^sobjekt kleine Bilder, die

in dw Brainebonc eine.s mäßig grossen Fernrohrs angeln-aclit sind. Ich schraubt»

daa Okular ab und schiebe Kappen aus durchsichtigem Papier über dessen Stutzen.

Auf das Papier sind mit Tusche kleine zur Winkdhnessung geeignete Gegenstände
gezeichnet, die von hinten her durch den hellen Himmel oder am Abend durch
eine Glühlampe erleuchtet werden. Befinden sich die Bilder in der Brennebene
des Fernrohrs, so erscheinen sie einem Beobachter, der sie von der Objektivseite
her betrachtet, wie sehr weit entfernte Gegenstände, und zwar unter stets gleichem
Winkel, mag man nun näher an das objektiv herantreten oder sicli von ihm
entfernen. Denn die von einem Lichtpunkte ausgehenden Liclit.stralilen treten

ans dem Fernrohrobjektiv parallel heraus und können im St xtantenfernrohr
genau so beobachtet werden, als kämen sie von unendlich fernen Lichtquellen her,

Uni die Beobachtungen der Praxis möglichst anzunähern, habe ich Bilder
der Sonnenscheibe, von Leuchttürmen und von Feuerschiffen ang^ertigt. Die
Sonnenscheibe, ist so groli gewählt, dali sie vom Fernrohrobjektiv her unter einem
Winkel von 32' erscheint, also etwa so grol5, wie das wirkliche Sonnenbild. (Der
Winkel a, anter dem die Bilder erscheinen aollen, hängt außer vom linearen
Durchmesser x der Zeichnung auch von der Brennweite F des Fernrolirs ab und
läßt sich nach der Formel sin a= x : F berechnen. Denn die Strahlen, die von
zwei Punkten A und B der Brennebene eines Fernrohrs ausgehen, sind nach
ihrem Durchgang durch das 01)jektiv ebensoviel gegtiicinandor geneigt, wie die

von A und B nach der Objektivmitte gezogenen Geraden.) An diesem Sounen-
bild werden Indexbericbtigung und Parallelität zwiachen grofiem und kleinem
Spiegel des Sextanten geprflft und die ersten Einstellungsübuttgen dw noeh ganz
ungeübten Schüler gemacht.
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Besonders luhrreicU ist Bilder von ganz bestimmten Leuchtfeuern auf*

zuseiohnm and beobaehten m lassen. Die Sohfiler mflssen dann im Leuchtfener-
vorzeiehnis nachschla^^^en, welcher 'NViiikel zu messen ist, ob mn einem Topzeichen
oder von der Laterne oder von irgend einer anderen Marke aus bis zum Wasser-
Spiegel oder bis zum Fuß des Turmes auf dem Sandboden, und werden so im
ZinmicT, ich möchte fast saf,'en am iriüiun Tiscli«, durch Beobachtung von
Bildern täuschend nachgeahmter Seezeichen noch besser für die Praxis vorbe«

reitet, als von der Terrasse der Schule aus durch Beobachtung ferner Harken,
die den auf See benutzton meist nicht sehr ähnlich sind.

Man kann aber auch mit Hilfe der liier empfohlenen Anordnung überall

dort, wo eine durchaus scharfe Kimm niemals oder nur selten Torhanden ist,

Übungen im >ressen von Gestirnshöhen über der Kimm vornehmen, indem man
in der Brennebene des Fernrohrs auf durchscheinendem Papier eine dünne,
scharfe Linie horizontal quer durch das Gesichtsfeld legt, auf die man die Sonne
ebenso gut oder fast noch besser »herunterholen« kann, wie auf die wirkliche Kimm.

Fernrohre mit zu geringer Objektivöffnung eignen sich für die Versuche
nicht. Der Objektivdurchmesser muß so groß sein, dall gleichzeitig sowohl der

große Spiegel wie das Fernrohr des Sextanten die vom Objektiv ausgehenden
Strahlen des Bildes auffangen kann. Das von mir benutzte Fernrohr hat eine

Objektivöffnuug von 10 cm. Die in Elsfleth damit angestellten Versuche haben
deb durchaus bewälirt. Ich empfehle allen, die mitunter mit Beobaehtungs-
Bchwierigkeiten zu kämpfen haben, das Elsflether Beispiel nachzuahmen.

Dr. J. Möller, Direktor der OroIUi. Navigationsschule in Elsfleth.

7. g&nigllohee ItaUeniaohee Talaaaographlaohee Komitee. Auf Initiative

der italimisohen Gesellschaft f3r den Fortschritt der Wissenschaften wurde im
Jahre 1909 ein talassographischos Komitee gegründet, des.^en Tätigkeit eine so

ansehnliche und vielversprechende war, daß es in ein staatliches Institut um-
gewandelt wurde.

Der Zwedc des talasaogrnphisehen Komitees ist die Erforschung der

italienischen Meere, sei es in physikalischer und chemischer, sei es in biolo-

gischer Hinsicht, indem es hauptsächlich seine Aufmerksamkeit auf das Studium
der praktischen Probleme, welche die Sehiffuhrl und die Fisrherei interessieren,

lenkt; es besrhäftigt sich ebenfalls mit der Erforschung der höheren Atmosphäre
in Hinblick auf die Luftschiffahrt.

Präsident des Komitees ist der Marineminister; Mitglieder sind die Ver-

treter der Iicfvorragendsf cn Institute, .\kademien und (lesellschaften, welche sich

für das Studium des Meeres interessieren. Das Komitee hat ein eigenes wissen-

sohaftUehes POTStmal. Es erhält eine jährliche Staatsunterstfltsung von 60 000
Lire, wälirend das Marineministerium selbst für die nötigen Transportmittel

zu Kreuzfahrten sorgt. Vier solche Ki'euzfahrten im Adriatischen Meere
haben bweits stattgefunden und eine fünfte ist nahe bev<Hrstehend. Für diese

adriatischen Kreuzfalirten \vur<1e ein gemeinsamer PUn mit den Vertretern der
österreichischen Hegierung ausgearbeitet.

8. Seebeben, im Hafen von Iquique. Kapt. W. Haß vom Segler

»Flottbek« berichtet: »Am 18. Januar 1910 abends gegen 10«, als das Schiff im
Hafen von Liuique vor Anker lag, verspürten wir starkos Seebeben, welches das

Schiff sekundenlang erschütterte.« Leider fehlen alle näheren Angaben über Wind
und Wetter sowie über Barometerstand und Temperatur zur Zeit der Beobachtung.

Im südlichen Stillen Osean. a) Nach einem Bericht des Führers des

Segelschiffes »Alsterkamp«, Horn Kapt. W.Müller, auf der Reise von Cardiff

nach Iquique, wurde am 25. März 1910 ein starkes Seebeben beobachtet, welches

etwa zwei Minuten anhielt. Das Schiff befand sich zur Zeit auf 23"' 3' S-Br.,

72° 21' VV-Lg. Bei leichtem SO-Winde war der Himmel stark bewölkt. Die
Temperatur des Wassers betrug 19.6*^ C, der Luft 19.4° C. Der Barometerstand
war 763.5 mm.

b) Aus dem meteorologischen Tageluiche des Hamburger Schiffes »Athene«,

Kapt. Dreier, ist folgendes zu entnehmen: Das Schiff befand sich auf der Reise
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von I(iui(iue nach Ha^lbnI•L^ als am 26. Juli 1910 nachts 121? auf II'' 5' S-Br^
S6P 46' W-Lg. ein heftiges Seebeben verspürt wurde, dessen Dauer auf 2 bis
8 Minuten m tohitzen war. Zur Zeit der Beobachtung war der BirometerateBd
770.3 mm, Tomiiorntur dor Luft 10.1C, des Wns.-^ors 10.2 C. Der Wind war Sftd,

Stärke 5, bei mäUig bewölktem Hiuunel, die See nur leicht bewegt.
e) Der Viermaater »Kurte, Kapt W. Tdniaaen, befiiBd aidi auf der Reiae

von Tocopilla nach Hamburg, als am 4. Oktober 1910 auf 21 2;VS-Br., 72^ 52'W-Lg.
um 20*^" N ein heftiges Seebeben beobachtet wurde. Es wehte zur Zeit eine
flaae aüddetliohe Brise bei ruhiger See und vollständig klarem Himmel. Der
Barometerstand betrui,' 763.5 mm, Temperatur der Luft 17.0^C., dea Waasera 16.2^C. .

Ii'gendwelcbe Veränderungen wurden nicht bemerkt.

Diesen Angaben ist nodi folgender Bericht hinzuzufügen, der verspätet aua
(U'in Jahre 1907 eingegangen ist: Das Hamburger Schiff »Artemis«, Kapt.
E. ]iÜ8chon, befand sich anf der Reine von Hamburg nach (luaymas. Ais man
am 21. Oktober 1907 um 9^ S?"!» y bei nordöstlichem Kurse die Sfldapitse der
Insel Espiritu Santo im Golf von Californien in <,'rM|^>r Kntfernung passierte,

spürte man plötzlich eine starke, etwa 2 Minuten anhaltende Erschülterung im
Schiffe, welche »ich um 10^ 30"!" V in schwächerer Weise wiederholte. Der
Barometerstand betrug 763.5 inm, Temperatur 28 C. Bei leichtem, unbeständigem
NW-Winde und niäUig bewölktem Himmel war die See nur schwach bewegt, und
in keiner Weiae trat während der Beobaehtung dea Seebebena hierin eine
Änderung ein.

9. CtaroOe Biohtweite eiaes LenohtÜMMra. ]3ericht des Herrn W. Bette,
I. Offizier des D. »Aohaia«.

Am 8. Mai 1910 befand sich der I). Acliaia im Mittelmeer ostwärts an
der afrikanischen Küste entlang steuernd in Sicht der Leuchtfeuer von Kap
de Garde und Kap Rosa, als während der Abendwache von 81 bis 12lr eine eigen-
artige Erscheinung einti'at. Wir sahen plützlieli an I>-B. voraus ganz dentlieh
das Leuchtfeuer von Kap Serrat, das nach genauer i^euzpeilung dm erst»

Snannten beiden Leuchtfeuer noch 60 8m entfernt war. Das Feuer von Kap
rrat schien zwar zeitweise etwas rötlich, aber dif kurze und der lange Blink

waren klar und deutlich zu sehen. £& blieb andauernd in Sicht bis zum Passieren
des Feuers. Auch von den andern beiden Feuern lag ein Sehein fiber Wasser,
drr ganz bis zum Schiffe ging. Die Luft war sehr feucht l)ei leichtem SO-Wind.
Der Barometerstand war 760.0 mm, die Temperatur der Luft betrug 16.3^ C, die
des Waaaera 16.8° C.

10. An£fkllead n5rdll<dies Anftreten nnd lange Baver eine« Panpero.
Über das außergewöhnlich lanije .Anhalten sowie auch das sehr nördliche Auf-
treten (in etwa 26.5" S-Br. und 44.5 W-Lg.) eines Winter-Pampero, den der
Dampfer »Alexandria« in den Tagen vom 15. bis 18. Juli 1910 durchlief, schreibt
Herr Kapt. R. Nil), Führer dea D. »Alexandria«, in einem Berieht an die Deutache
Seewarte, wie folgt:

Xaeh einer Periode herrlichen Wetters mit flauem, südlichem und zuletzt

südi'istliehem Zuge hatte der auf der h'eise von Handturg nach Montevideo be-
griffene Dampfer zuerst am 14. Juli in etwa 25.5 S-Ur. und 40.4"^ W-Lg. bei leichtem
Südost-Winde einzelne Regenseliau. r. Während der folgenden Nacht begann das
Barometer zu fallen und der Wind drehte langsam über Ost nach Nordost, auch
wurde die ganze Nacht über starkes Blitzen und Donnern im SW-Quadranten
beobachtet.

Am Mittag des 15. Juli in 25.0 S-Br. und 43.5^ W-Lg. war der Wind
Nord 4, das Barometer war seit dem vorigen Mittage von 765.2 mm auf 760.1 mm
gefallen. Es war trübe und regnerisch geworden und das ganze drohende Aus-
sehen des Wetters und der Bewölkung, sowie das allmähliche Herumgehen dea
auffirfsehenden Windes nach Westen ließen keinen Zweifel an dem Kommen oinea
Pnm|u ro, der denn auch in der kommenden Nacht vom 16. bis 16. Juli noeh tot
Mitternacht einsetzte.

Um 4* T den 16. Juli in etwa 27<^ S-Br. und rund 45° W-Lg. errefadite daa
Barometer mit 768.3 mm aeinen tiefsten Stand. Die Lufttemperatur war von
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22.4 C. am ir>. mittags auf 16^<^ C. = 6.6'' gefallen und der Himmel war heiter

und klar geworden.
Bei anhaltendem Sturme, der von Hittag am 17. an in den Boen mit Stärke 10

wehte, sank die Lufttemperatur auf 13.7° C. am 17. nn«l auf 11.7** C. am 18. Juli

mittags. Das Barometer war bis Mittags den 18. Juli langsam auf 64.9 mm ge-

sti^rra und dar Sturm (anhaltend aus SW) hatte am Morgen dieses Tages seine

gröfite Gewalt mit etwa Stärke 11 (n. B.) orreiclit.

Bis zum Mittage des 19. Juli flaute der Wind dann allmählich bis auf
Stärke 5 ab und das Iterometer stieg wieder auf 70.0 mm. Dooh erst am Abend
dieses Tages wurde der Wind südlich und flaute ganz ab.«

11. Westlicher Strom an der chilenischen und p**T^"*T"^f Sttstow
Bericht Ö. M. S. »Bremen^ Kommandant F-Kapt. üoette.

Auf drei Fahrten ISngs der chilenischen und peruanischen Kfiste
1010 .Vnfan'^ Juli nordwärts, Anfanjjf Prjitember südwärts und Endo September

wieder nordwärts — ist zwischen Valparaiso und Callao ein in den Stromkarten
und Segelanweisongen nieht Terieiehitetsr vestlieher Strom von 8 bis 10 Sm im
Etmal bei südliehen bis südöstlieben Winden festgestellt worden.

12. Verflrbtea Wasser. Eine eij,'entümliche Verfarbunfj- der Meeresober-
fläche beobachtete Kapitän C. Ehlers vom Dampfer »Greifswald« auf der Reise

yon Antwerpen nach Fremantle sm 26. Oktober 1909 von 8^ bis 7^ N zwischen
etwa 8.5- N-Br. in 15.8- 0-Ljr. und 7.8^ X-Br. in 15.3^ 0-Lg. Nach Beschreibung
des Beobachters zeigte die Meeresoberfläche hier eine eigentümlich schmutzige,
teerfarbige Trübung mit vielen Slartigen Flecken, die sieh jedoch nicht kreis-

sondern strahlenförmig unregelmäßig ausdehnten.
Eine vorgenomtnene Untersuchung ergab, daß die Trübung von sehr

dünnen etwa 4 mm langen, faserigen Körpern ausging, die teils einzeln im
Wasser schwammen, teils an der Oberfläehe sieh su unregelmäfiigen Gruppen
ereinigt hatten (wahrscheinlich Algen). d. B.

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechungen und ausführliche Inhaltsangaben.

MMI »all niiiTi:. Sammlung volkstümlicher Vorträge zum Verständnis der nationalen
BedeKtöng von Heer und Seewesen. Jährlich 12 Hefte. TV. Jahrgang, Heft 11

»;.•! 12; y. Jahrgang» Heft 1, ^ 3. Berlin 1910 und 1911. E. S. Mittler
& Sohn. Preis des einzelnen Heltes 0.50»^

Dr. E. Kohlschütter: Kaatiache Verni08Muagen.

O. W. V. Zahn: Bfaie Oseaafdirl, IV. Der SIeheriMitadienst an Bord.
Dr. Walter Behrmann: Der Deich««ohutz an DeutsdiUulds Küsten.
F. Koch: Kriegsrüätoog und Wirtschaftsleben.

Dr. Ludw. Heeking: Der Golfstrom ia seiner histoiisehent nantisolieB

und klimatischen Bedeutung:.

Die vorlit'mii(l<'ii Iltfte zfipfii aufs iipue die Viekdligkeit der Beziehungen zum MeiT, die
ein«' uiierechöpfliilu' l iilli :uircgi:niler Themen für die beliebten Vorträge im Institut für Meereskunde
in Berlin bieten und nnclüier som Teil »och eioem giößoen InteraaBentenkrdBe durch Vetöf^üichung
zugänglich gemacht werd^.

In den >Nantiachen Verroeraungen < zeigt Kohlschütter nieht nur die Methoden und
Prinzipien der Vermcsaunjj, sondern pht auch interessante Einzelheiten, wie die Aufnahme der Südsee-

küt-t) II .hIit (lif TrijiiiL'iilatinti des Adl-TLH uii'Irs Mit il.iii Hi lle v. ZaliMM selilicßt <iic Ttfihr F-inc

( »zejiiituhi I . VorluT wari'ri einj.'i hrii<i die Njiviiriiniii};. di r itiiMTc |»t('iist imd die .\iisrü?*tiiii)s' 1h'-

handeit. jetzt foljreii die .Sicherheiisi imii htunjren und ilire \'<T\M'ndnrii: im I'.Miarfsfidlc. ho daß nun-
mehr eine zunammenfaKSende lietnichluiig alier für die .Mlgenifiiduii der Sfcn-iseniltii \violiti>ii'ii

Fragen des liorddienste» vorliegt. Behrmann schildert den Kampf der Miii-rhcn mit dem Jleen-

besonders un der deutschen Xonisceküste; einmal den Schutz vor dein .Vndringen de;? gewaltigen

Gegners, dann aber auch die erfolgreichen Versuche, ihm go^onneiifs Terrain wieder abzunehmen.
Eine iriitMfaaftliche Studie stellt das Heft von P. Koch vor, in dem die Beziehungen der äeekriegs-
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rüstuii^' /um ^CMinten Win.s« luilt^lflirn eriirtert wenleii. .S-hr daiikciisucrl i>t sohlir-Ulich du- Arlxit

M<'i' k i II f^s , i'Liic kloiiie M(iiii)j;nipliit' de* (iolfstrnnii*s. <li<', wie iK r I niiTtitcl /ci^t, iliiii in -'-inor

ganzen BiiicuimiLT f^on^-ht werden will. Eirie vülli}; (>rhchrt|)fendo BrhHlldlull^c isi in <lit?-fiii Itahriicti

Mt&rlich weder lK-al>sielitij;t imeli iiberliuii|it mii^lieh.

Die Heft« sind bis auf eine Ausnahme mit reichem Bilder- und tikizzeaachmuck auiigesuueL

BcMndMs niid die Au&tihiiien in der Aibth Behrmanna vMfMdi kleine Konttweike.
Lütgens.

B. ITMMSto SndMlniuigeii im Bereich der Seefiahrt- nnd dtr
sowie anf verwandten Oebietem.

a. Werke.
Wittemagskiuide.
Hoiillcvijine, L.: Le cid et / iif/iii>.</>fii're. s". XIF, .S'iri p A. ("ulin. :\ >h. *i l
St;in^r. A.: Vemtcfi einer Dnrstrllini;/ der ijriei'hischen Windrerhallttii^ae mi'i ifinr

WirkifiKjswcise. (I)issertiili<iii) S". J^ijs. Meiliru. <
'. K. K I i n k ich I ik >iihn

Kielhaiisen, A.: Die täaliche u. jährliche Periode des Niederschlages in 'J'riest. (Au«:

»Sitnugtber. AIomL (L Wioeeoaoh. Wien«.) 8*. 43 8. Wien 19ia A. Hdider. IJOUK

Meeres- und Gewäsgerknnde.

Kaysers FAyaik des Meeret. 2. Aull., ueubearix v. C. Förch. Mit einem Beiirag über äi»

leuehtenden Meermorfftmisnun v. P. ZeoettL 8». VIII, 384 B. m. 39 Fig. Paderboni 1911.

V. J^chöniiiph. 6.40.«
Vaujihai» Coriiish: Watfes of the »ea and other water wave». 9*. 374 p. I»ndon 1910.

T. Fisher l itwiii. lOrfu

riankttni, nordisrhes. llrsn. v. K. Hnindt u. C Apateiii. 13. Lfig. V, Tl. S*. 1—3t», II. Tl.

S. 1- 2(>, III. Tl. S. 23 -47, VII. Tl. 8.17—20, IX. Tl. B. 31—40, III u. Ul & m. Abbildgn.
8«. Kiel 1 '.III. LipsiiiM u. Tischcr. aOOUlf

Kelsen und Expeditionen.

SädpoloT'Expaiilion, deutsche, l'JOl Hhjs. Im Aoftr. de» l^ehsamles des Innern lu«g. r.

E. V. DrygalalcL V. Bd. 3. llfi. ErdmaamUmnm. 1. Bd. 3. Uft. Bidlinjcmaier, F.:

J5hfmafftt«RiNiA«'8M6M6ad^ II. Tl. DeMtnaHiiim.
Mit Taf. V—VII n. 1 AbbiUig. im Text. S. 311-342. Fd. Berlin 1911. 0. Reimer.

.<iib«kr.-Pr. TO»,«
Uiethe. \. n. Herj^esell, H.: .V/7 Zrnpcfin nach Sliitzhergen. Bilder von der Studienreise

der deutsrhev itrkl. Zciipelin-tlrjteditioti. ^fit einem Vorwort S. K. H. des l'rinzen
Ileiiiiiili Villi i'tculMii. s". Mii Jjl 'rextillnsir. ii. IS Taf. In 15 Lfirgn. 1. L^. S. 1-1*0

in. Abbildgii., lal. ii. 1 l!iMiii< lUrlin l'.tll. Bong \- ('... «Uki.if

Ergebnisse der in dem Atlauliseiien Ozean von Mitte Juli bis Anfang yorember 1SS9 au»-

Geführten Plaukton-Erpedition der Uumboldt-Stiftung. Hrag. v. V, Uensen. II. Bd.
'. c. .<<ehiemenz. P.: Die Ilelcropodm der nankton-BqAtUion. 13 8. m. 1 Kurt«.

FoL Kirl 1(111. Lipsin» & Tischen Öubakr.-Fr. 2.:0UI^

FiMherci und Fanna.

Reiche -Mari iie- V nit : Beschreibung der wichtigsten deutschen Scefisclierei-Fanggeräte in

dir Sold- inift fhtsee nnd ihrer Kennzeiehnuni/ naeh Ani/<i/i<-n de-n Deutlichen Si'e-

fincherei- Vereins. 10. Aufl. tiP. 38 8. m. 1 Ttif. u. 57 Abbilden. Berlin l'Jll. E. 8. Milller
ft äohn.

Physllt.

Trabcrt, W.: Lehrbuch der hosmiaehen Physik. Hf>. X, 062 ä. m. 149 Fig. u. 1 Taf. Lemdg
1911. B. G. Tenbner. 20iK)J»

Intninenten- md AppKratenkiude.
Horner, D.W.: Weather insfruments and how to use them. 9. 48p. Witherby. 6d.

Astronomie, terrestrisclH' niitl axtnmoniisii'iio Navi^cation.

Norlon. .\. I'.: .-1 star atlan an<l trle^copic handtjook (Epoch l'J'JO), for studrnts aini

aniateurs, eorering the u'hole star sjOtere, and shoieing over 7(MM) stars, nebulae and
elttslers, with Short descriptive list of objects suHable for small teleseopes; notes on
pktiut», etar nomenclatur« ete, 4o. Gall & Inglis. 5dL

Kfistea- nad Hafenbeeehreibnasen.

Britisli Admiralty. Arctic Pilot, vol. II. Üailing Directionx for Iceland, Greenloitd
Sea, Spitzbergen, and the East Coast of Greenland. 2nd eiÜt. 8o. 32(1 p. London 1911.

.1. I) Potter. '»sh.

t"tö\ver. W . 11. W'islieeiiiis, (J: Hafen.stiidfe. \Ar^. Heiitheh. Verlag. j.<K).<^

Bchrnianii. \V.: Der Deiehsihntz an Dnifsrhiandn Küsten. 1. Uli. .'i. Jahrg. v. >.\luert«kunde',

bamnd. volkbtüml. Vorir. zum N'crBläudii. d. naiiuuiü. Uedeutg. v. Moer- u. tieewtwcu. H". 32 8. O.^tt



Neuere Veröffentlichungen. 283

Schiffsbetrieb und Schiffbau.

Bri.x, A.: Praktischer Bootsbau. 4. ?öllk umgeub. Aufl. des Kieidumm. Buehes v. U. Hrs^^. v.

Akad. Verein HOtte E. V. Berfin. 8». VI, 327 8. m. 328 AbbÖIgn. Berlin liJll.

\V Ern>t Ä Siihn. 9X)0^
Handeliigeu^raphie und Statistik.

Friedrich, E.: Geographie des Welthandel» «. de$ WtUverMm. 8». VIII u. 430 S. m.
fi färb. Karten. Jena 1911. O. Fiteber. 11X0 UV

tiesetz^ebnng und Kechtslehre.

Deutsche Scemamuordmmg. Getetg vom 2. VI. 1902 in der Fassg. vom 23. HL 1903, nebst
NaelUrägm vom i^-A. F//. iOOS. Cfeaeta bOr, dU VerpflicMg. deutscher Kauffakrtei-
tekiffy rur MUnahme MlMedürfL Seeleute. Owets betr. SteUenvermütlg. für SfMIk'
leule vom 'J. VI. 11)10. Ifeslinniittni/ni üh. (Iii- ililitärrrrhäffnisse der teemdnn. und
halbitcrtiiänn. Bevölkerg. u. die Anmusterung als Schiffsmann. 5. -7. Taus. Ü^. SO 8.
BrenxThaven IQII. L. r. Vangerow. 0.00

VendiiedeaeB.
Plßddemann, M.: Die Laufbahnen in der Kaiserl, Marine, Verhältnisse, Einkommen und

Aus.tichten in de» vcrHcIili'driini lyintafzieeigen der Marine. '2 Aufl. l'nter Heriieksidi-

tijfiiiij: der neuesten 15<*stimmniij;i ii arl). v L. Seeler. ."(> S. in. Al>l)iM;;n. Minden 1912.

\v K"..i>i. r. I).::. .V-

Threc fammiti udmirah: l. Sir Fraucis Drakc; -J. Robert Illakc; v. I.oni .\rlsi>)i.
i l'hc

(iriHvetiur series of supitlfmcnlan rfuderx N<>. 7.) Illii-tr. 12". SOp. Chale- ,v l>ii>lr. :{ d.

Der jui)anis( h-russiache Seekrieg 1<J04 o'>. \ni Wranlassj:. der Sehrifilif:. der Maritie-Kundscbau
nucli der :iintliehen Dantellun^: de« ja]iani.'^elR-n Ad ni iniist ubes, itben«. v. Kapt.-LeOtoaDt Koorr.
2. Bd.: Da» Zueammmu/irken der Flotte m. d. Landheere u. d. Operat^ione» g»gm da»
rtm. 0»$ekwador 1» WhuHwottok vom Kriegxbcginn »um Bttd» d»» JtMrt» 1904.
8>. Vn, 3«3 & m. 11 SkissHi. Bolin 1911. E. & Mittler A Sobn. Snbdcr.-Pr. 6XU

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Yeröffent-
liohungen and Sammelwerken.

Witterun^kande.

Tk» »tatpoted cold of winier antieyclone». J. Hann, -.^yniont« Meteorol. Magax.« 1911, April.

Bemermmgen über die Zugriehtung der Dtgtressionen. J. v. Hann. «Das Wetter« 1911, Hn.3.
L»» egelones et les perturmOons solaires. A. Kodon. »Cfel et Tvm* 1911, Nr. 4,^.

An instnicfire bnroijrton. Siieni. .\nier. Siij)]!!.« T.MI, .\pril 1.

Uber die Mckhuhi/ der Vertik(ilkMn}>oueiite dts IViiidis »li/lrf.i des Vertiktil(inen>ometers.
V V. Kwiild.' l'hvf^il'Jil /t>rhi. mii'. Nr. L'ii.

Welterldt/e itiul initiiere Wiiidtir.srlurindiijkvitfii i)i Unheil Iiis 2ito<t in. \. l'ejipler. I )as

WeÜer l'.Ml. IHt. ;.

Windverhältnisse an der Iberi.trInn Ifnibinael. ."^im in< lhack. !MeU>orol. ZUchr.t 11(11, Hft. :t.

Sur la tempete du 18. Mars um. (i. «iuillx rt < uinj)!»-!* Rcndu* 1911, N'r. 12.

Contribution ä l'etude du eliintit de la Nouvelle-Caledonie, Observations faites ä Paita.
T. HIalarct. •Annnaire Sc»-. .Met. de Franoe« 1911, Janyier.

De winters ie Utrecht en de Bilt (Deeember 184B—Ftbruturi 1911). A. J. Monn^. ^Hemel
en Dainpkring« 11)11, Maart.

ZurMethodik der Unieriturhungen fiber 8ekuH»nkung«n der2fiedeneMag»m«ng«H. H. Maurer.
Meteorol Ztsihr. I'.'ll. Hft, II

.S'//r tu rrite de hl Seine de Jniiricr 191(1. T.. (iallois, ».\nrialis di' (n'o<;niphie IVHl, Ni'. ll't,

t >n the neiv tlieorij of thiinderxteirin^- (In japanischer S]miihe.) T. Hiratii .lourii Metinrol.

Sie. Japan« 1!M1. Nr. 2.

Die Gewitter- und Hagelforschungen im Königreich Sachsen, 1880—WJö. IJndeinaun.
»Das \Vett«r« 1911. Hft. 3,

Coup d'oeil rUrotpeeiit *ur les essai» desmtication de la fntdre globulaire. C. de Jana. ^
»Ciel et Ten«. 1911, Nr. 4/5.

The World'» dttilg weather map». »Scicntif. Americ. Supplcm.« 1911, March 25.

Weaiher lore ofthe sea. »Wa«hinjrton, Meteorol. Chart. North Pacif. Ocean« 1911. Mai.

Einige Wetterregeln. K. ]?randi llantinv. I.and- nnd Forstwirtsohaftl. Ztg.« 1911, Xr l.">.

Sur la prevision de la tempete du iJ. Mars 1911. G. GuilberU »Cid et Tcrre^ 1911, Xr. 4/ä,

Im nouvelle method» d» prMtion du temp», Ouilberi. »Annuaire See. MAfoid. de Fnmee<
r.Ml, Jan vier.

Sturinwumunijen. Die Flotte- l'Jll. .Nr. l.

De derde afmeling in de iceerkunde. K. v. EverdinRcn, (Verfoitr.) Hemel en Danipkring«
lUll. Maart.

i.'»«npMao della telMrafia senaa Uli per la trasmissione delle notisie meteorologiehe.
V. Ualteae. »Bmrta Marittima« 1911. Man».

Meeres« and Gea^lsserininde. .

Inau^w^dton of tke OeeamogropkieeU InsHiute of Pari». W. S. Brnee, »Geogr. Journal«

Ten^lSviure» ^Ailantique Nord. A. Hautreuz. »Bulkt. InatiL Oo6anogr. Monaco* 1911. Kr. 201.
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Ire Chart of the Southern Hemisjihere 1885—1910. »Loodon, IfonUü. Meteorol. Chart. Ind.
Oc-aiu Itni, Miiy.

leeberg» of the Southern Ilcmisphere. Ebeuda.

LatSU »OUthem icebcnja. Ebencla.

KAunw vaUemtdnd» du»jMriodet och dm» rtglering. A. Wall^o. »Ymer« 1910, Hft. 4.

IHttrmbwibmpritke d« M»aHi^dm*a^
j

A. Berget. «Comptes Rendusc 1911, Tome 1S2. Nr. 14.

Densite, temperature, coloration de Venu de mer et eouranta swr la eöte du Calvados pendant
t'etr nun. L. Smirv. .Hiillrt. In^fit. Or.'aiHvr. .Mnuatvi. lUIl. Nr. 199.

Über Best ituiiDiDii von S\ Meermlzyehalt des Brackwasser«. M. Kuudaen. »Coiis. Ferman. i

Inteniat. |H ir i Kxplorat. dclaMer. Pablket d. Gmoiut. «Nr. 60. Ui«rm 0Mg9 BemiriBungen I

von R. Willing. Kluniiia.

Phosphurejfcent sea^s. (i. T. Tydrtnan. »London, Montiil. Meteorol. Chart. Ind. Ooeant 1911. May.
La höre planeUmique du Fa» de CeUai» en 1906. C. Cöpide. »Bullet. InetU. Oc^ocor.

MoMM»« 1911, Nr. aoe.

Rshra ud EzpedUioBea.

71k« Michael Sars* north oKofiMo dMgMM «tpcdUion, 1910, J. Hjort. »Qeogr. Joomalc i

1911. Nr. i.
j

Sur lex re.tulfatji den travaiix rj-rruie.t dnti.i !n Mir Xin're ä l>ord du vapeur •Mrntide }>ar
j

S. A. Zernow, envnije par U Mu»ee Zoologique de l'Academie Imperiale des Sciences
au printenips lOlo. N. V. NaeonoT. (In nie. Spiadie.) »Bullet. AcmL. lmf^K. dce Sdenoee,
St. Pötcnbouig« 1911, Nr. 6.

|

Early naval voyages to the Orient. C. O. Paallin. »ftoeeed. U. 8. Naval Instil« 1911, Nr. 1S7.
Ein unbekannter Berieht van Magathäei^ WeUnauegeluMf. W. Vogel. »Ifariae-Rmidiich.«

1911, Hft. 4.
•» a

,

Zur Frage der Erreichum/ dcf XortbMtt» dureh ButTV. O. Basekio. »Ztachr. Geaelbdi. 1
j

Erdkunde I$erlin. 1911. Nr. Ü. !

Antarctic VTpedition.s Nntiirc-. Miinh
The Ausfrafasi'i/i Antarctic Expedition. I>. MuwHon. Ebenda, April Iii.

Fischerei und Fauna.

Het 5. Internationale Vüe^terij-Congrete. P. P. C. Hoek. »Mededed. or. Tliidiei^« 1911,
Manrt.

iLes boneeg lumineiises de peche. »Ijc Yacht« 1911, April 8.

Per la pesca weecaniea in Itatia. Progrette di motobarea. £. Cerlo. »RiTirta Ifaiiltima«
1911, Muivu.

Report OH hirrhuj-invextiiiatUniti until January 1010. J. Hjorb »Ooiie. Ferman. filten. poor
l'Explor, dt' la .Mer. l'ubl. d. ('irfoni^t.« Nr. .">3.

Crise de la peche morutii're nu Labrador. «Revue Maritini' > \'M\, F^vrier.

Second report on the distribution of the cod and other round fishe», W. Thompson, »t'om.
Pcnnai). Internat, pour l'Exploiat. de la Mer. Rapport et Pro^nriMOX«. Vol. XIII. 1909/10.

Die HtUtfiedUarven der Nordsee und beiUMehbarten Oewdeur nach Zeit und Ort ihre»
Vorkommens. E. Ehrenbannt. Ebenda.

Bericht über die Aufzucht, die Markicrunij und den Fant; von Ladksen und MeerforMen
im Ostseei)chiele im Jahre l'JW. V. Tryboni. l^k'iida.

Notes prrliinljiitircs sur len yiscmenls tlvs niii//u.-«/uis co/nestiblea des Cötes de France. La
cötr orridentalf. du Finisti're comjirisr r/i/rr ir Hiirre dr (hii.fAcmj et /e Goulet de Brr.it.

J. (iuervain-Gani vft. =H(illft Inst. ( »c.'ain i^i . Moiiatu l'.Ul.

Tabellen zur Bestimmung phniktoniseher Eier dar Nordsee und benachbarter Gewässer m.
Ausschluß der Ostsee, i Anlage r. Ikriebt 1. u. 3.) »BapportB et Proofea-TeilMUX. COns.
Internat, pour rShcplonu de la Mer« 1911.

La spongieuUure ä Twnutris. J. Delage; »Bullet Inetii. Ootenogr. Mooaoo* 1911, Nr. 19&

Das Frmtdi-.teJn: Gr.trtz. T'ulersuchungen Über seine Anirendharkeit zur Ermittelung de»
Sehiffswideritfititdc.-;. Roth.-. (Schhiß.) »!?chifii)iiiu 1911, XII. Jahrg., Nr. 13.

Studien zur Bcreehnunq und /dunmätiigen lYüfung der Luttsehintuben, U. Befeanec
»ZlHchr. f. Flugleclinik u. .MoU)rluft«ch.< 1911, lift. 6.

Some causes of Variation in ih» poloriMtMon of «ly lighL H. H. KimbalL »Joam.
FcROkliii Instit.« 1911, Nr. 4.

I»ogonenkarte von NorddeuUchiand t&r 1909j0 nach Ä. SehmUU. B. Hammer. »Ztedir. f.

Vem. Wea.« 1911. Uft. 11.

&gebms»e der wn der jMgonomeiritdien AbteUung de» Oeneralelctbe in den Jakren
190S bis 1908 in dem preußischen StörungsgOriet angestellten DekUnaOouemeeeungen.
A. Schmidt. »VeröffenU. d. PreuS. Met. Insüt« Nr. 229.

Vtryleiehende erdmogneHeeh» ifetaungen in Mtdam und ITiMelmeAaMn. O. Venske.
KlxMula,

Über erdmaf/netisr/ir hfenkungsbeoboehiungen. E. Leyac »BoDet. 8oe. Impfr. d. Natamdisls,

.M08kau« 1911), Nr. I las 3.

Üh^'r das Wesen der sükulüren Variation des Erdmagnetismus und Bestimmung ihres

Ursprungsorte» im Erdinnam. h\ BidLingmaier. >Phy8ikai. Ztachr.« 191Ü, Nr. 26.
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Die Inftelektrisrhen Bcohai-hittuyen <un Santod-Ohsei'vatoritnn 1906, 1907, li>OH. Aiipfii-

heistnr. ~Abhaii<il. * ;<>( ]ls< li. d, AVinM-iisch. ( Jiittiiijrcn«, Bd. IX, Nr. 2.

Über die Wahrncheinliehkeit eines Ein/lmaes mete-orologischer Verhältnisse auf funken-
telegraphifchc Reichweilen, unter besonderer Berücksichtigung einer drahtlosen IVr-

bmauiuf des Eeielu$ mÜ »eine» loeitafHhanüeheH Kolonien. K. Fischer. »£lektn>-

teehn. ZlMdw.« 1911, Hft. 14.

lastnuueiitoii- nad Appantenkimde.
Neuerungen im nautischen Instrumentenwesen, v. Schrmbortr. Murinc-Rumlsch.« lUlI, Hft 4.

Yergleichunq der Hauptbarometer und der magnetiachen absoluten Inetrumenle in de BilL
Paris-Val Joyetu und Pawlowtk mU denen in Berli»-FaMam. W. Kfihi. »VeiOffentL
d. l>reuü. Met. Ijiatit.«. Nr. 229.

Über die AuMdlmg der niertMnuUr titr Be^immung der Lu/Uemperaitar, Q.Hellui«nii.
Ebenda.

fVite Hegietrtervorriekhmg zur WUdsehen SiärMafei. G. Wubbow. Ebendn.
ber die zulässige Genauigkeit der Auffangfläche von Regenmessern. C. Kassiicr. Ebenda.

La hussoln giroseopica Anschütz-Kaempfe. G. Manetti. ^Kivista Miirtttima« 1911, Marzo.
Die Vorgiimi'r des Komp(i.<sf.< A. Si-hiick. •Central-iJcittr. f. Opt. u. MeollML.« 1911, Nr. U.

Zu Koni/irinsfitionen und uiidcies. V. Düring. Haiifa» l'JH. Nr. 1(3.

Lii 'njfi/icn.Kizione dvlla quadrantale. E. Motleiia. »Kivista Mnriltitim' 1911, ^lar/o.

BecJii rr/uK sur l ngenct nient des roses de cotnpas liquide. P. Engel. >Kevue Maridnie«
1911, .Mars.

De deflektor. V I). .Iiiliii«. >I)e Zw» HUI, Nr. 1.

Astronomie. torrestriHi-lip und a!*tr«iM»nii.>*che \avi)i;ntion.

Sarigdtioii iin Bord mn Yarfilm. (\ Hi'iincr. >Die Ynclit« 1911, Nr. 7 u. 8.

Skeleion, i,r philtimj rharl^. A siuitir^don rerently laid befOT« th» Hffd^rogrtipkie Offtce,
H. .-^tone. »iW«'»!. l . Naval Instit.« 1911, Nr. 137.

Nauwketirigheit bij cireum meridiaam-waamemingen. J. Foalhnmaa. »DeZes« 1911, Nr. 4.

7%0 altazimetro. Naut. Mawu.« Utll, April

Dr. A. Brill's method of dctermining the grographical poeition in aeritü and marine
nnt'igation K \. Keeves. <(ioqgr. Journal« 1911, Nr. 4.

Küsten- und HafenbCHchreibungen.

TVoi» grands ports de pMie: Orimshy, Geestemünde, Boulogne. ^Re^-ue Maritime« 1911,
F^vricr.

L'atterrissage de Brest pur temptt de brume et les ondes hertziennes. Rondelcux. »Le
Yacht. l(»n. Mars 2,j.

Saint Helena. I. =Naut. Magux.« 11*11, \\>x\\.

Eine neue Bekohlunqsstation im Südosten von Borneo. »Hansa« Iflll, Nr. 15.

Ndgra bidrag IUI ieännedomen om den aekulära landhqfningen vid BoUenvütem tuet
A. Bjgd«D. »Ymer« 1910, Hft. 4.

SeUffsbetrieb mnd Schiffbau.

Koere en vaart behouden. W. forneiis. »De Z«v 1911, Nr. 4.

Note sur un pmhleme de rinenuttique nara/e. (suite.) Hallif. »Kevue Maritime« 1911, Man.
Distnlltition d u»r r/nclir suu-'i-inrtrine ü la hauteiir du Lizard. Ebenda.
L' nliiiK nt<ui(ine ürgli ufficiali a bordo. R. Intrito. »Kivista Marittima* 1911, Iklarzo.

Eine neue Methode *///- HesHinmMng dee Drekkreiedurehmeaaera einaa Sekitl^. »llirine-

Rundsehaii. lltll, Hit. l.

Von der Bestimmung des Bootevidersiandea bei Motorbooten. H. Wittmaaek. *Du
Motorboot« 1911, Nr. 3.

Un doek floitani de reUettge de navirea eouUa. »he Yacht« 1911, AfM 8.

J^giroieum op groote eeeadupen. >De Zee« 1911, Nr. 4.

Oroßmotoreekulfit. W. Laa«. »Hansa« 1911, Nr. 14.

Le moteur ä eombuUien interne egspUguS d fo navigoHon marUime. »Rem» Mvitiiiie«

1911, F«nier.
I>euteehe SehiflSnerbramumgemotormt. W. Hentz. «Schiffbau« 1911, XU. Jahig., Nr. 13.

Bbuidels^eofcraphlo nnd StntiHttk.

Verkehr deutscher Schiffe 1010: Almeriii. Barrmv in Ftimeiw. Ikrgoii. IJrevi;;. l'alniouth, Fcrrol,

Fowev, Fredcrikshald, Frederikehavn, Fredriksstad. tiarnn ba. (Jrinislad, Harlingen, lieirtingborg,

liüganä.s, iiur!«enH, Jersey. Kalmar, Kariahamn, Laurvig. Ln Vallette (Malta), l.«uivig. Livomo,
Luwestofl. Milfurd. Montrube, Maß, Nantes, Narva, O^kiu^bamn, Tiräus, Forsgrund. fiU,
Kochesler, Sannesuad, t^tander. HkcUeftel, äkien, Stnier, Tagann». Taizagooa, Veil&W«Btier-
wik, Moeador (Marokko), Caldera (Chile), Coronel. Cura^ao (NieaertSnauch-Westnidien), Hamilton
(Bermuda). Havana, Port Townsicnd, Rio de Janeiro. St. Georges, Ban Diego (Kalifornien), Pan
Francisco (Kalifornien), Sun i'cdro (Kalifornien) und Tacoma. »Deutsch. Uanaclaarch.« 1911, März.

Schiffsverkehr tStn: Bayonne, LeBoQoui, Tonnay-CäiareQte, Schanghai (China) nnd Wuiong (Chioa).
Kbeiida,

Schiffsverkehr 1910: Akyab (Burma), Catablanea (BlaroUoX Durban (Natal) und Tripolia (Afrika).

Ebenda.
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Dir Sc/iiffsrirkr/ir <liirr/i i/eti Siiez-K(ui(il in den Jahren nnrj bis ISHJH. -l>euttich. Uandeb-

nnl». r.tl !. .März.

Auitenhandei und Schiffahrt im Jahre 1900: Marokko. Ebenda.
HantMt- und SekiffähriOmiehi 1900: Siogivom Ebmhu

GesetJ^bnng und Rechtolehre.

EnUeheidmgm dm Rriehtgtriehtt. Unierverfraehtung. Abmetdumgm der KwmoauntmU
wm der Charter, Ersatxatmnrueh de» Reeder». »Bum* 1911, st. 14.

Bntsclieidiiiifjen des Beieh»geriekk. VerteUtmg der BemUhut bei SekUHuueamneiitlSkH.
Ebenda, Nr. lU.

Haverieffrotee beim Durehfraehtverkehr. G. Gütacbow. Ebenda, Nr. 14 u. 15,

Verschiedene*«.

Reform des tiautiechen Unterricht». 11. Bühiier. »Seefahrt^ 11)11, Xr. S.

Breaktfutcrs on the Weet Coaet ofJutland. C. van Langeodonok. »SeientiL Amer. Su|ifiL>

lUll. Apiilä.
The vee of meteorotogicat obeenfalhm in etmiueHon vith hoUdoff imurame. E tiold.

>>$ymniis MeteoTol. Magaz.« 1911, ApriL
Insurance againet rain. Ebenda.
PraktUehe Flufteeeui'NaieiaatUm. H. Boykow. »Ztwlir. f. Flncteclui. n. MotoriufiMli.« 1911,

Hft. 6.

Surgictti and medieal etid, and kifgiene at eea. C. 8. Black. «Nant. Hagas.« 1911. ApnL

Die Witterung an der deiilseiieii XfMe im MSrz 1911.')

HitteL, Sannen und Bxtrene

aus den moteorologischen Aufzcichnungon der Normal-BeobaditiiiigaBtatioiMa der

Seewarte an der deutschen KiLste^

HlationB-Name
und Scdidbe

des Banxnetera

Borkum
Will

Keitum . . .

HanbiiiK . .

Kid
Wustnnr . .

Swinemfinde.

8..')

HA
20.0

47.2

7.0

lOJ)

Rügcnwald«nn3ndeti.9
Xeufahnvasaer . 4.0

Memd 17..^

T< u f t d r II o k . 7<Himin —
Mitt«! Monals-Extrciuc

rod.aiifMNiL450Br.
ri'il.tiuf .\bw,
MN u vom
il'/ur i Mltt*l Max. Dat i Min. Dat.

5i>.2 0.0 «7.1» :i.

.V.l.H — 0.2 <>7.7 :i.

H- 1.1 6y.O 19.

r.?».7 H 0.3; 67M 20.

4- o 8
60J
00.2

1.2

0.9;

Cio.,"» 4-
r.1.2 4- 2.0

H1.8 -f r2

6S.7

70.1
I

mn
71.2

71.»

19.

19.

20.

2( I.

2( I.

21.

37.S

30.8

m9
.18.0

3S.8

I2.Ü
I

4 \.f>
!

47.«

48.<.>

1:$.

13.

1:1

1:!.

1:!,

14.

1.1

1.1.

o

LoftlemiNntar, ^C.

.sh V
1
21» N

;!.3

3.0,

2.Ü

3.3

2.0

2.0
2.8l

1.7

1.1;

0.3

;).4

tt.2

h.O

6.7

4.7

4..'),

5.7

4.S

4.4

3.4

3.»

4.3

3.O1

4.8;

2.81

2.7

3.-I

2.b

2.4

1.1

3.!>i+0.7
4.1 + 1.1

3Ji 4- 1.4

4.5j-|- l-J"

2-8,+ 1.0

2.7 4- 1.1

.1.1.

2.«+ 1.

2.4 -f 1.4

1.1 + 1.7

Z«hld«r

- '-
" 3

(Kln. iVu.
<0'l - Cl

.1 ü

10 0

7 0

6 0

s 0

10 u

9 0

12 (1

13 1

22 1

etat! —

Bork.
WUh.
Keil.

Hhiii.

Kid
Wils.

8wii>.

Rög.
Neuf.

Meiu.

TeiniKjratur-Kxtreine

Mittl. ifiL'l. AI>soliites nKUinll.

Max.
I

Miji. I Max. Ta^ 1 Min. : Tag

().l

<•..!»

r..s

7.'.t

0.2

5.3

4.9

4.1

2.1 13.1

1.1 ll.C.

1.6 13..-,

2.0 llt.,',

30. —1.1 21

31. -3.,') 2:.

—1.4
-2.3

30,

30,

2r,.

24.

0.9 10.0 ;K). —2.0' 20.

0.8 11.4) 21). —.3.0, 20.

1.2 18.7 31. —3.5i 20.

0.4

ai
-1.1

19.1

21.1

13.2

30.

31.

30. -7.S 19

—55 20.

—.5.9 20.

Temperatur-

Auiicning

vdii'I a^r /uTh^

b" V 2»» X^b" X

1.2

i.r.

1.2

i.s

1.s

1.7

1.1

2.:,

!.:!

1.1

1.7

l.C, 1.4 1.2

1.:. 1.8 1.1

1.3 2.1 I
i.s

1.6

2.3, 1.7

2.1 I i.a

2.1 I 1.1

Feuditigkdt

S'V 2*N 8»N,Mitt

.-..8 !»4

."1.3 !H( r.^

r..i 8;i s'

u.i nO i;y

iM) 94

79

4.9 89 79
4.K 90 84

i814.7

87
89

6S
,
79

4.8188 75 87
4.8 ' «8

i
79 86

4.1 90 78^89

Bewölkung

7..'» 6.6

8.1
I

7.9

0.4 0.3

S.7 :
7.0

7.1

8.0'

7.0
,

fl.4

6.5
7 9

7.3

0.8

0.9

..9

0.2

Ü.8

6.6

6.5

6.0

5.8
j
6.1" 6.8

7.07.3

o.n +0.7

7.:v-ift9

0.0

7.:. ,-h:).t

0.0

-02

6.1 -0,i

6.9i-a3
7.2 !+05

7.0

7.3

6.6

>) Erläuterungen zu den meteorolQgiacheo HmatatabelleD aiehe »Ann. d. Ujdr. usw.« 1903, 8. M3.
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Stet

Zahl der THi;o \\'indgi«cliwi]idigkdt ')

1 1
a
0
OD

Ab-
welch.
Tom
Nonn.

ff »Chi««

0.2] 1.015.0 lO.Ü 1-1 |aO

heiter, trilhf,

mittl.
1

mittl.

Bew. Bew.
< 2 1

-..8

McltT pro

Mittel Abw. Stunu-
norm

Daten decTl^
mil Stom

!
. 1 t

"'.1 1« 13. 15 II 2 M
«\ iJXL 2(> IS l) 0 l.j. 13 n 2 1

1

13 _ 12..Ö 3 Stunutage
Kau ooso 22 1^ 13. 13 10 2 1 0 ü 4.i» —0 3 12 2.

H&tn. 13 :5.j — 19 8 1 1

14. Kl 3 0 0; 0 0 H) 5.4 —0.2 12 2., 14.

Kiel 2r. 23 49 — r> 11 2. IG it 4 1 (1 o' 1 13 4.8 -1.2 12 o

Wils. 1 10 14 — 17 (i 2. 6 1 0 0 0 15 3..5 —2.1 12 2

Swin. 20 20 40,+ 2 ^" 2. 11 ? 3 1

!

4.Ü -0.4 10.5 2!, 13., 14.

Rüg. 23 8 31 -14 7 2_ 10 4 0 ü' oj 13 4.1 15 keine

Neuf. 21 1

1

.'lö 0 14 L 11
•1
. 1 1 0 0 r, 17 12 3.

Menü Ifj 51 30— 4 y 1. 12 t 2 0 0, Ol r. 19 11 12

Windiklitimg, Zahl der Beottadittingon (je 3 am Tage)

:e

0
0
ie,

ON(* c !§
0
tß X!

0!; 5:
cc

StUle 81« V 2«'N

2 1 15 0 241 0 2 1 4 2 17 2 3 2 () 10 2 2.9 3.4 2.9

WOh. 1 2 11 n 10' 9 3 4 3 3 11 4 ä 6 u 0 ö 3.6 3.3 2.9

Keit. 3 J 1 22 4 13 3 1 4 10 2 2 2 12 5 2 3.9 4.3 3.6

Hanl. 1 1 5 14 C. 10 6 4 3 13 11 2 4 (,) 3.0 3.S 3.3

Kid U 10 5 2 2 5 5 y 4 5 0 3 2.9 3.3 2.7

WUB. 0 ? 25 'i' 5 11 4
?

2 < 2
'!!

0
1 0 13 2.9 2.9 2.6

Swin. 8 (5 Ifi 1 .') 10 7 1 (1 »1 5 0 6 2.9 3.4 2.8

Rüg. 2 1 6 13 10 3 <i ü 7 4 4 4 1 1 13 2.8 3.2 2.0

Neuf. .5 4 3 10 1) 5 II 11 5 J <j 0 4 8 2.4 3.1 2.1

Hann. 2 5 5 2, 4 19 8 « 3 5 i 3 i 5 3 2.5 2.9 2.3

MitÜ. \Vi»d-

stiirice (Beaufort)

Bei ("inem im Wo.'^ton de? Küstengebiets nahezu normalen, im Osten etwas

in hohen, mittleren Barometerstunde war die Witterung im Monat März ziemlich

mild bei nahezu normalen Bewolkun^Terh&ltnissen; die Niederschlagsmengen
wirhon an mehreren Stationen ziemlich stark von der normalen ab; ,so hatte

Borkum etwa 257p ^'^^ Hamburg dagegen mehr als 50 7o Wustrow mehr
als 100**/o zu wenig Niedereohlag, wogegen wieder andere Stationen den N<»m*al-
beträgen ziemlich nahe kamen. Die registrierten Windgeschwindigkeiten lagen
etwas unter dem monatlichen Mittelwert, und die vorherrschende Windrichtung
war die sfidliche bis östliche. Stfirmische Winde wehten am 1. an der preußischen
Enste aus südlichen, am 2. und teilweise am 3. von Borkum bis Kolberg ans
nordwestlichen, am 25., 26. und teilweise am 27. an der ganzen Küste aus nord-
östlichen Richtungen. Gewitter wurden niclit beubaclitet. Als heitere Tage kann
man den 3. an der mittleren Ostseeküste, den 9. im äußersten Osten, den 10. im
Westen des Küstengebiets, den 19. an der östlichen Ostsoeküste, den 20. bis 22.

im größten Teile der Küste, sowie vom 27. bis 30. ostwärts der Oder bezeichnen.

Tage mit Nebel waren der 4., teilweise der 12., dar 28. im Westen, der 88. im
Osten, der 29. und .Sl. fast an der ganzen Küste.

Vom 1. bis 5. herrschte an der Deutschen Küste zyklouales Wetter; ein

Hochdruckgebiet lag über Sfldweeteuropa and Depressionen zogen mit ihrem
Kern im Norden vorüber. Dabei entwickelte sich am 1. im Gefolge eines Aus-
läufers einer Nordeuropa bedeckenden Depression, der durch den Kontinent ost-

wärts f<Mrtsehritt, im fioBersten Osten stfirmische Winde aus sfidliehen Richtungen.
Am 2. war der Kern der Depression nach Südnorwegen fortgeschritten. Dabei
entwickelten sich stürmische nordwestliche Winde, die sich bis etwa zum Stettiuer

Haff aasdehnten, im Osten jedoch zunfiohst aus westlichen Richtungen wehten.

>) Etklämog liehe »Ann. d. Ujrtlr. ww.« 1905, S. 143.
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Beim Weiterrücken des Minimums nacli Ostpreufien ließen die stürmische Winde
im Westen nach, wehten jedooh an der Oatseekftste noeh aus dem Kordwest-
quadranten. Am 4. und 5. brachte ein neuos TiefdruckTrebiet wiederum Nieder-

schläge, wobei jedoch nur an einzelnen Stellen der Wind starkw auffrischte.

Vom 6. bte 8. war daa Wettar bai athr glai<dimifligar Lafkdradrrarlalliuig
niodcrschlagaarm mid ruhig. Im ftuBarBton Osten des Kftatongebiets trat leichter

Frost auf.

Am 9. und 10. schritt ein Ausläufer eines nordischen Tiefdruclcgebiets fiber

das Küsten^rebiet hin und hatte wieder mehr NiederaehlSge aowie dn geringes
Steigen der Temperaturen im Oofol^e.

Vom 11. bis zum 16. trat nun eine Periode anhaltend zyklonalen uud
teilweise aehr niederschlagsreichen Wetters ein, da das Deutsohe Kü.stengebi^
aioh andauernd im Bereiche von Depres-sioneii befand. Nur die östliche Ostsee-

kflste blieb grüßtenteilä trocken, da hier die Winde aus dem Inlande heraus in

westlich gelegene Tiefdruckgebiete hineinwehten. Die Temperaturen erfahren nur
geringe Änderungen. Der 17. bildete gewissermaßen einen Übergang zu einer

neuen Witterungsperiode. Die ^i'iederschläge ließen nach, nur an der östlichen

Ostsee fidra im Bereiche einee kleinen yon Ungarn her nordwärts verlagerten
Tiefe stSrkero Niederschläge.

Vom 18. bis 23. stand das Deutsche Küstengebiet unter dem Einfluß hohen
LoftdrueVa, der den groBten Teil Kordeuropas bedeckte, dem Depressionen fiber

Südwest- bczw. Westeuropa gegenüberhigcii Bei Winden aus östlichen Richtungen
war das Wetter während dieser Zeit anhaltend trocken und vielfach heiter. Am
20. atellten sich an der Ostaeelcfiste die tiefsten Temperaturen des Monate ein,

die Im Westen auf 3, im Osten bis auf 8 Grad unter Null sanken.

Am 24. trat eine vorübergebende Änderung der Wetterlage ein; swiachea
einem fiber Rufiland gelegenen und einem Nordwesteuropa bedeckenden Hoch*
druckgebiet stellte sich ein den größten Teil des Küstengebiets bedeckendes
Tiefdruckgebiet ein, das von geringen Niederschlägen b^leitet war. Am folgenden
Tage breitete sich von Südeuropa her eine neue Depression nordwärts aus,

während zugleich das nordwe.stlich(> Hochdruckgebiet an Höhe zunahm. Infolge-

dessen entwickelten sieh an der Nordsee- und Ostseeküste vielfach steife und
stürmische nordöstliche Winde, die auch am folgenden Tage bei wenig ver-

änderter Luftdruckverteilung anhielten. Ilit rliei traten an der Nordseeküste die

tiefston Monatstemperaturon mit 1 bis 2 Grad unter dem Gefrierpunkt ein.

An» 27. hatte sich die über dem Kontinent gelegene Depression westwärts
verlagert und das Hochdruckgebiet unter Abnahme an Höhe in zwei Teile ge-

apalten, so daß ein Kern ül)er Nordwesteuropa und der zweite über Westrußland
lag. Die Winde ließen nach und im Osten trat heiteres Wetter ein. Am
folgend«! Tage nahm daa Hochdruckgebiet weiter ab, wogegen der nordwest-
liehe Kern am 29. an Hölie wieder zunahm und südostwärts fortschritt. Das
Wetter war trocken, im Osten heiter, im Westen teilweise neblig. Am 30. hatte

aich daa Maximum nach WeetruBland verlagert und lag ebiem d«n weatlichen
Kontinent bedeckendes Tiefdruckgebiet ^'egenüber. Die Winde wurden etwas

lebhafter und führten aus Südosteuropa ziemlich hohe Temperaturen herbeL
Diese stiegen am 81. noch höher, auf 13 bis 19 Grad an, da das Hochdruckgebiet
sich nach Südoateuropa verlagert hatte und die Deutsche Küste an der Südseite

eines vom Nordmeere stammenden Tiefdruckgebiets lag, so daß die Winde aus

afidUohen Ri<ditui^;«n wehten. Sie brachten die höchsten Monatstemperaturen
mit 18 bis 19 Grad.

Dnek ud VnOtg nni B. B. UlttUr & Sohn, KüDlglkhe HofbooUMiidlmff ni HaOnebdraafcural
Berlia SW, KodMtnfte 6S-n.
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Instrumente der Kriegs- und Handelsmarine.

Vogleicheod baprochen von t* SchtfabeiKt Korrettenlupitia im Reidit-MBnoe-Aint.

Einleittmg'.

Die Bedürfnisse und die Hilfsmittel bezüglicti der nautischen Instrumente
aind ffir die Kriegs- and Handelsmarine in vielen Dingen grundversehieden.
Was für die eine kaum notwcndif^, ist für die andere kaxiiii wünschenswert. Da
jedoch der Kaiserlichen Marine die Mittel und das Personal zu vergleichenden
Yersttchen zur Verfügung stehen, so macht man sich an der Wasserkante gern
deren Erfahrungen zunutze.

In nachstehenden Artikeln soll versucht werden, einige Neuerungen, die

anf Kriegsschiffen eingefükhrt worden sind, den Kameraden von der Handels-
marine mit ihren Vorsügen und Nachteilen vor Augen zu führen. Um Mifi-

vcrstündnissen vorzubeugen, sei nnsdrürklirh festgestellt, daß es sich nur um
die Niederlegung meiner persönlichen Ansicht handelt. Wo die Namen der
Fabriken erwibntsind, ist dies geschehen, um die Lieferanten der Marine oder die
Verfertiger von wt'iiiger bekannten Instrumenten für Interessenten anzugeben.
Soweit ich es aber beurteilen kann, ist es nur für ganz grüße Betriebe
möglich und ratsam, den Zwischenhandel auszuschalten. Sofern die großen
Mcclmnikerfirmen der Hafenstädte die hier erwähnton lUBtnunente nicht Selbst

anfertigen, werden sie sie sicher verschreiben können.

1. Der KrvlMl.

Der Kreisel wurde in seiner Eigenschaft als Richtungsanzeiger entdeckt

von dem französischen Gelehrten Foucault um 1852 herum. Die Durchkon-
struktion der Idee zum lebensfähigen Instrument erfordert» jedoch mehrere
Jahrzehnte. Erst der Elcktrntiiotnr mnnijliclite es, die Schwungmasse des Kreisels

in daut rn<U'r Umdrehung zu lialtt n. Snl Anfang der 80 er Jahre bemühte man
sich in Frankreich und in Holland, nach Fouoault's (irundgcdnnken einen brauch-
baren Kreiselkomj)nß herzustrllen, jedoch vergeblieh. Ebenso kamen einige

deutsche Privatfirmen von Weltruf, die sich Anfang der 90er Jahre mit diesem
Problem beschäftigten, zu keinem greifbaren Ergebnis. Zu Anfang des jetzigen

Jahrhunderts glaubto der Münchner Gelehrte Dr. Anschütz - Kaempf e, den
Nordpol im Unterseeboot erreiclien zu können. Es fehlte ihm nach seiner

Ansicht nur ein Riehtnngsanzeiger fOr die hohen Breiten, wo die magnetische
Deklination sehr hohe lU'trägo crrcirht und sich schnell ändert. Ein Ausweg
schien ihm durch den Kreisel gegeben zu sein. Deshalb verwandte er zunächst
seine Zeit und sein Vermögen zur Durchkonstruktion des Kreisels.

In richtiger Erkenntni.^, dnl] er zur Durrliführung seiner Idcr- der Hilfe

von Seeleuten bedürfe, verlegte er seine Werkstätto an die See, und zwar uacii KieL
Bis zum Kordpol ist Dr. Ansehfitz bisher nicht gekommen und wird

es auch wolil uiclit n»t'hr, dafür ist es ihm aber gelungen, ein Ziel zu erreichen,

das seinen Huhm nicht weniger festigen wird, er gab der Welt die ersten brauch-
bar^ Kreiselkompa.sse.

/ Unter welchen Yerhiltnissen verdient nun der Kreisel- vor dem Magnet-
kompass <len Vorzug?

Oberall da, wo der MagnetkonipalJ so erheblich und unregehnäßig gestört

wird, daß seine Zuverlässigkeit in Frage gestellt ist, Z. B. auf Erzdampfern und
Damj)fern mit eiserner Deckladung, ferner kommen noeli E.xpeditionsseliiffe in

Frage, die in die Nähe magneliselier Pole kommen. Es ist immer der I''all an
gewissen Kompaßorten auf Krie^ssehiffon; hier müssen Kompasse sein, die auch
im (;iTe<'lit nicht erheblieli abgelenkt werden und die vor den> feindliehen

Geschülzfeuer gesichert sind. Die Kompaßorte unter l'unzerschutz liegen über

immer in unmittelbarer Kähc von grossen Eisen- oder Stahlmassen, von Dynamos,
von einem vielhundertadrigen Gewirr von Kabeln, von eisernen Geschossen, die
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bewegt worden, unter den ungeheuren Drcütürmen mit zwei oder gar drei
Riesengesehfttsen. Ihre maf^etJschen Verhftltniaso werden sich zudem im Gefecht
bereits erheblich rindern, das ^^aiizi- Scliiff wird umina^Mictisit^rt durch die .-tarkon

Erschütterungen (hervorgerufen durch das eigene Feuer und das Einschlagen
der feindlichen Geschosse), und zwar je nach dem Gefechtskurs verschieden. Hier
ist der KreiaelkompaB oder noch beräer die Fernfibertragung von einem solchen

am Platze.

Außer Anschütz St Co. in Kiel beschäftipt sich zur Zeit bereits

tinr andere dcutsdie Firma mit gutem Erfol^'o mit dem Bau von Kreiseln:

H a r t in a n n iVr B r a u n in Frankfurt a. M. Diost» Firma hat sieh zunächst

auf den Bau von Aziniutkreiseln beschränkt, wälirend Anschütz Moritliaii-

kreisel oder Konipaßkroisel baut. Der Unterschied zwischen beiden Arten ist

kurz der: Der Azinintkrois«»! halt ein lieliebigps Azinmt inne und muH, ehe er

als Richtungsanzeiger gebraucht werden kann, inuner erst in die Nurd—Süd-
j

Riehttmg einreguliert werden, er ist dafttr fast unempfindlich g^en Erschfltte- I

rangen.
Der Ucridiankreisei stellt sich ganz von selbst in die wahre, rechtweisende

Nordrichtung ein, und zwar mit einem hundertmal so groBen Richtvermj^n
als ein guter Flu i dkon)j)an, er ist ober nn und für si<'li Störunpen durch
Erschütterungen und Fahrtünderungen mehr unterworfen als der Azimutkreisel.

In letzter Zeit ist es freilich der Firma Anschütz gelungen, durch eine Ver-
einigung von mehreren Kreiseln in einem bistmment diese Fehlerquelle fast

gänzlich auszuschalten.

Man wird sich nun fragen, weswegen ffihrt sich denn der Kreiselkompafi
bei den so vorzüglichen Eigenschaften nicht auch schon jetzt in der Handels-
marine ein? Der Ilatii tliiiiderungsgrunil dürfte in dem hohen Preis (jedenfalls

mehr als 20 000 Mark i<v<< Instrument) liegen.') Ferner ist der Magnetkompaß
Stils ^eiirauchsHbig, während der Kreisel inmier eini<^e Zeit zum Anlaufen
bedarf und vom elektrischen Strome abhängig ist. Ein Notersatz für die

Elektrizität für ihn ist bisher nicht i;efunden worden. Versagt also der Strom,
so ist der Ki eisel unbrauchbar. Magnetkompasse kann man nötigenfalls in den
meisten Halen wiederherstellen lassen oder neu kaufen, Kreisel nicht.

Hat man auf einem Schiffe einen magnetisch günstigen und gleichzeitig
|

einen innfnetisch un^-^ünstigen KomiiaHort, so kann man sich durch Magnetkompaß-
fernübertragiingen helfen. Im Prinzip unterscheidet man zwei Arten, die optische

und die elektrische Fernfibertragung.
Die optische UhpHraffunff ai-beitet wie eine Camera obscura. Der Muttor-

kompaß wird scharf beleuchtet und sein Bild vermittelst einer Vereinigung von
Spiegeln und Linsen durch ein Rohr auf eine entfernte Hattsch^be, den
Empfänger, geworfen. Das Bild auf der Mattscheibe wird nur deutlich, wenn
das Licht des betreffenden Raumes entsprechend gedämpft wird. Steht der Emp-
finger also in einem hellen Räume, so muB man Ober die Mattscheibe eine
Kappe setzen, die nur einen kleinen Solilitz hat, dann kann aber nur immer ein

Mann — der Steurer — den Kompal' al)lesen. Die Dämpfung des Lichtes in
'

den Kommandotfirmen der Kriegsschiffe genügt allerdings schon, um die Matt-
scheibe ohne Schutzhülle ablesen zu können. Die optische Übertragung kann
Stets nur einen Empfänger zu derselben Zeit betätigen, die Entfernung zwischen
Mutter nnd Tochter darf 14 bis 16 m nicht fiberschreiten, auch darf der Weg
nicht zu oft geknickt sein. Diese Art der Übertragung ist Ijesonders in England
ausgebildet worden. In Deutschland werden solche Übertragungen gefertigt

durch Bamberg & Co. und O o e r z , beide in Friedenau. Ffir Handels»
schiffe kommt diese .\rt weniger in Frage. Auf amerikanischen Schitfen sollen

auf optischem Wege Kompasse auf 34 m übertragen word^ sein.

>) Hriui r»-<l!irf iiK-hn rcr Ki.!n]iji»sc vcrriii^'crt siehdiesc Siunme doidi EiirfBhrong dae» Muttciv
kreiscis mit luulirerfi) Tocliterkrei«dii (FcrnütKrtnigiuig) bedeuteod.
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Von den elektritichcn CbertrogunKen ^ibt es mehrere Systeme, das detitsche

nacli F I 0 ese ; da« von N c u f eldt &Kuhnko; ferner das hollänlis-lu' nm Ii

E i n t Ii o V o n , flas vom Wcrnorwerk (Siemens & H a 1 s k e) txofcrtij^l wird.

Beide Arten können 3 bis 4 Tochtcrap])arat(! auf große Entfernun<ron vom
MutterkompaS betfttigen, nueh kann man transportable Empfänger — flii nde
Anlafrcn bonutzcn. Der Niu-littMl beider Systeme ist, daß sie schon bei

kb'iiu ri Störungen nicht uiierhrblicho Untersciuede zwiselien (IcIxt und Emp-
fäiiszer aufweisen können. Beide Übertragungen sind soweit durelikoiistruiert,

tlal! hei einem gutm Mut r- i konipaßplatz und sor<,'fälti^fer Hehan<Ilun;^ die Ttiehter-

kuinpasse als Steuerkunipassu gut zu verwenden, dagegen als Navigalions- (Regel-

oder Peil-) Kompasse nur anshtlfeweiae brauchbar sind. Auch diese Apparate werden
uuf TI;niil''lss<'liiffi'n Tiur in Ausnahmefällen Verwendung finden. Der Preis für

Kompaßfernübertraguugeu üchwankt, je nach Ausführung und System, zwischen
10 000 und 24 000 Mark.

Es seheint, nb e^ in absehliarer Zeit f^eliniron würde, eine Art der

Konipaßfornübertragungen burdreif zu machen, diu es gestattet, die Kichtkraft

(Direktionskralt) am Mutterkompaßplatz au erhdhen. In Frankreich ist der in

diesem Sinne j^baute ElektromagnetkompaB D n n o y e r schon recht gut durch-
gebildet.

3. Registrierkompasse und Besteckmascbinen.

Das Patentamt hat in .seinen Archiven eine ^anze Anzahl von Pro-

jekten, nach welchen von besonders konstruierten Apparaten die Kompafikurse
dauernd aufjrezeichnet werden. Ich muB L'i'stelien, d:il5 ich keinen von ihnen

an Uord in Tätigkeit gesehen habe, deshalb möchte icli mich auch jedes Urteils über
die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme enthalten. Es fragt sich nun, ist es

überhaupt richtig, Registricrko!npris<e zu schaffen? Durch einen sehr inter-

essanten Versuch in Amerika ist einwandfrei nachgewiesen, daß die Rudergänger
«rheblich besser steuern, wenn sie wissen, daß sie dauernd kontrolliert werden;
dadurch spart man Zeit und damit Kolilcii' Vorausset zuni,'^ ist, daß die Hegi-

strieruug des Kurses eine über allen Zweifeln erhabene ist. Verbindet man einen

solchen Registrlerkompaß in geeigneter Weise mit rinem Gesohwindigkeitsmeaser,

8o erhält man eine Pestockmaschine (einen Koppeltisch, einen Deadreokoner), der
antomatisch die Wegekarte der lieise aufzeichnet.

Ob derartige Einrichtungen ffir Handelsdampfer nQtzlich sind, entzieht

sich meiner Beurteilung, doch möchte ich die Anschauung eines Führers von
einem großen deutschen Passagierdampfer wiedergeben. Dieser sagte: „Ich

würde sofort einen RegistrierkompaB nehmen, wenn alle Schiffe einen haben
müßten. Habe ich aber nur allein einen und kollidiere mit einem anderen
Schiffe, so nimmt der andere meine Besteckkarte, konstruiert sich seine Manöver
zusammen und ich bin hereingefallen.

4. Magnetkompaase.

Auch hier sind die Forderungen, die in der Kriegs- und in der Handelsmarine
gestellt werden, in gewisser Heziehung verschieden. An Pord eines Kriegsschiffes

ist der Kompaß Bescliii(li<ruii</en sehr ausgesetzt, er muß daher viel solider

gebaut .sein, als für ein Handelsschiff nötig ist. Aus diesen t'berh'jiungen heraus
ergibt sich auch die stärker»' Konstruktion und damit teilweise der höhere Preis

der Kompasse der Kaiserlichen Marine. Die Handelsmarine hat zunächst den
durchaus berechtigten. Wunsch, die Komj)asse im betreffenden Heimathafen her-

gestellt zu sehen, und kann daher mit leichteren und daher billigeren Kon-
struktionen auskommen.

Das Hnmlclsschiff kann oft den einfacheren, billigeren, beque;n zu l)c-

bandelndon Truckenkompaü benutzen, für das Kriegsschiff kommt nur der Fluid-

keiipaB in Frage, der gegen alle Ersehfltterungen unempßndlieher ist und eine
bedeutend höhere Richtkraft (höheres maLrnetisrhes Moment) hat. England, das,

solange Lord Kelvin (Thomson) lebte, au den Trockenkompassen auch für

KriegssehiCfe festhielt, ist Jetzt ebenfalls zu Fluidkompassen übergegangen. I

^
Digitized by Google



292 AuMkn der Hydragnidiie und llaritinm IfatMuolo^ Juni 19H«.

In der deatsehdn Marine ist der Fluidkotnpaß bekanntlicli seit Jahrzenhnten
«ingcführt.

Bei Temperaturveränderuagon zieht sich die Flüssigkeit im Fluidkompaß ent-

weder znaamnien oder dehnit sich aus, es würden sieh also, wenn keine Ansgleichsvor» <

riehtung vorliandon wäre, etweder Hlasen bilden oder der Deckel würde gesprengt
werden. Bei dem Marinekonipafi M. 03. wurde der Ausgleich durch ein Sauge-
und ein Druckventil bewirkt, die selbsttätig arbeiteten. Diese Ventile waren aus
vminnt^ Messing gefertigt, dieses Material aber oxydierte unter der Einwirkung
von Seewasser, ja schon unter der von Seeluft. Infolgedessen setzten sich die

Ventile fest und arbeiteten er.st bei einem Druckgefälie von 2 Atmosphären und
mein-, was znmal in den Tropen zu häufigem I'lat/< n der Deckelgläser führta
Abhilfe konnte auf zwei Arten geschaffen werden. Entweder man brin<:t im
Kompaß größere leere Räume • - Luftdome — an, diesen Weg haben jetzt die

Engländer eingeschlagen, oder man verbindet das Innere des Kompasses durch
ein Kaitillarrölirchen mit der Atmosi)häre, die B a m 1) e r g sehe IConstruktion.

Ein Verdunsten des Alkoliols und damit ein Verändern des Auflagegewichtes
findet, wie eing<diende Yersache und Beobaehtangen «n^eben haboi, nicht statt

Hingegen verdinisfet die ganze Flüssigkeif gleiehmäRig, was durch Nachfüllen

selbst an Bord abgestellt werden kann. Ehe das jetzige MarinekompaUmodell (n./M.)

eingeführt wurde, wurde eine Gewaltprobe damit vorgenommen, indem man
einen solchen Kompaß von 0 auf -r 80^ C erhitzte; eine Beschädigung des Kom-
passes trat nicht ein. Seit der Einfuhrung im Sommer 1908 sind Klagen nicht

mehr aufgetreten. Es möge hier darauf hingewiesen werden, daB die in deutsehen
Kompassen verwendete Flüssigkeit bei 17-' C gefriert.

Die Beleuchtung der Kriegsschiffkompasse muß so eingerichtet sein, daß
ein »Abgeblendet-Fahren« möglich ist, was natürlich wieder einige Komplikationen
ergibt, die aber für die Handelsmarine olme toteresse sind. Wiederum können
die in der Handelsmarine so beliebten Kompaßablcscr auf Kriegsschiffen nicht

Verwendung finden, da man hier nicht nur Kurs steuern, sondern auch evolu-

tionieren muß.
(lemeinsam wichtig ist für beide Teile die Frage, welche Rosenzeichnunic

zu wählen ist. Urad- oder Slrichrose, oder eine Vereinigung beider V Man kann
wohl bestimmt sagen, daß die eiufaciie, von 0 bis 360- geteilte Gradrose das
Bequemste ist, was man sich denken kann und dabei eine Genauigkeit des

Steuerns ermöglicht, die die Strichrose nicht kennt. Wie oft haben, bei mündlicher
Befehlsübermittelung, Verwechslungen der ähnlichlautenden KompaOatriehe statt-

gefunden. Ich erinnere nur an die Entscheidung des Seeaiiites zur Strandung
des Dampfers »Laeiß«, die dadurch herbeigeführt wurde, daß NNW^W mit
NiW^W verwechselt worden war.

Und ilaliei handelt es sich keineswegs um einen .\usnahmefall.

Die Frage, wieviel Strich zwischen SOz";„(J und SWzW^/^W liegen, ist

nicht 80 schnell zu beantworten; wie leicht hingegen hat man den Unterschied
zwischen 114 und 23<r errechnet! Aus diesem Ciunde mit halte ich auch tlie

deutsche von 0 bis 360" geteilte Rose für praktischer, als die englische, die von
Nord und Süd nach Ost und West um 90° geteilt ist.»)

Die Ilochseenavigatenre der Handelsflotte haben schon geraume Zeit viel-

fach die Grad-Navigierung eingeführt, konservativer sind die Schiffer für kleine

Fahrt. Bei der Küstenschiffahrt genügt ja auch die gröber geteilte Strichrose

den Anforderungen. Die alte rteneration scheut sich vor der Neuerung. Eine
Gleichmäßigkeit ist aber notwendig, weil die Heekarten mit Windrosen für alle

ausgerüstet werden müssen. Der -\usweg, alle Windrti.-;en (mißweisende, recht-

weisen<Ie, Grad- und Strich-) einzuzi-ichnen, hat zu Verwechslungen geführt und
ist deshalb aufgegeben wnrdeii /u nU las man in den Seeamtsverhandlungen,
daß die betreffende Stranduiig veranlaßt war durch die Benutzung einer eng-
lischen Karte. Der betreffende Schiffer hatte, obschon der Sprache gar nicht

>) In der amerikaniarhcn «U. 8t. A.) Kri<^marine wird jetzt fUe englische auf 90^ geteUte

GraUroee gegen die deutccho 0 bia 3(30*^ geteilte auqipotauflchU
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mächtig, die englische Karte gewählt, weil sie eine reine Stricheinteilttng trug.

Papier und Dmek der deutschen Karten ist zweifellos viel besser als das der
englischen. Es wäre jotzt wirklioh nn der Zeit, dnß ülicrall zu der Grn'hnso

flbergegangen würde, »chon nach wunigen Wochen würden auch die üegner
erkennen, wie einfaeh das Arbeiten damit ist. In allen Faehzeitsehriften (Marine-
nmdschau und Ilansa) troton Soclouto auf, die dasselbe predigen, trotzdem

bleibt schließlich alles beim alten; jung gewohnt, alt getan, die Navigations-

sdinlen mfifiten die Oraddnteilung bei ihrem Unterrieht engende legren.

Wenn man nach Graden navigiert, so leisten die KonipaBdroipcke nach
Pellehn vorzüglicho Dienste. Erstens haben sie eine so deutliche Einteilung,

daO aaoh ein vom Alter gesohwiohtes Auge sie bequem ablesen kann, und zwei-

tens sind sie aus Zellhorn gefertigt, also durchsichtig, was beim Absetzen von
Landpeilungen ein groUer Vorteil ist. In der Marine werden seit Jahren nur
nodi Pellehnsehe Dreiecke beeohafft; Lieferant Blankenburg- Berlin SO 26,

Dresdener.straße 16.

Wenn Kapitän L. in der »Hansa» 1911 S. Hl die NavifciernoK mit PeilHcheiben

»veraltet und kompliziert« nennt, so i«t mir das aus der Seele gesprochen. Auch
auf Kriegsschiffen muß zum Teil in der Navigafi'm mit Peilscheiben gearbeitet

werden, doch sollte dies immer ein Notbehelf l>leil)en. Ks ist d«ich eigentlich

selbstverständlich, daß ein so kostbares Objekt wie ein Schiff mit den besten
In.-^trumenten, d. h. guten Kompass«'n ausgerüstet wird; wie soll der Seemann für

die Siclierlieit des Schiffes haften, wenn er nicht hier das Beste vom Besten

bekommt. Die hierfür notwendigen Ausgaben sind einfach eine Art V^sioberungs-
prämie. Die Ortsbestimmung mit Peilscheiben setzt znnäelist immer voraus, daß
während dieser Zeit das Schiff genau und stetig seinen Kurs durchhält und daß
der SteuerkompaO gut kompensiert ist. Es müssen also 2 Personen und 2InBtramente
in Tätigkeit gesetzt werden, die Fehlerquellen verdoppeln sich.

Für den Auslandsdienst sind in dei" Marine zum Landgebrauch Ta.schen-

koHpanse eingeführt. Besonders hervorgehoben kann hier das Jlodell von der
Firma Fueß - Steglitz werden. Dieser Routenkompaß hat eine Rose wie ein

Schiffskompaß, eine Feilvorrichtung und ist mit einem kleinen handlichen Absetz-
kreis aus Zellhorn in einer Ledertasche vereinigt. Da das Modell ffir eine

flüchtige Vermessung vollständig genügt, so eignet es sich besonders ffir Forsobnngs-
reben. Die im Handel befindliche sogenannte >Radiumbelcuchtungc von Taschen»
kompassen hat sich bisher nicht besonders bewährt.

Von den Bootskompaasen muß man verlangen, daß sie in Häusern stehen,

die nachts bequem beleuchtet werden können und die die Möglichkeit bieten, die

Kompa.sse zu kompensieren (regulieren). Ffir die Marine liefert So Firma Bamberg
derartige Kompasse und Häuser.

SohlieBlich sei hier noeh der DoppelkowpaB von Bidlin^maier erwähnt,
der ursprünglich zu dem Zwecke gebaut ist, die Ilorizontalintensität auf See

bestimmen zu können, mit dem sich aber auch die Deviation bei unsichtigem
Wetter kontrollieren ließ. Der wiasenschaftlioh sehr hoch stehoide Apparat ist

m. E. so kompliziert, daB er ffir die Praxis nicht in Frage kommt.

Häufig liegen die Ursachen zu den gegen die Kompaase geäußerten Klagen
nicht bei diesen Instrumenten, sondern in den yersohlechterten Eigenschaften des
KonipaBplatzoH. Man muß vermeiden, lo^i s Kisen oder Stahl dem Kompaß zu
nähern, aber auch Kabel von elektrischen Anlagen, noch mehr Motoren und
Djnamoe^ lenken den Kompafi erhebliob ab. Hierauf muB der Kapitän achten,
wenn etwa nachträglich Fernsprecher, Funkspruelieinrichtung usw. an Pnrd seini's

Schiffes eingebaut werden. Im Vorjahre wurden auf dem Dampfer »iiero« die

Kompasse durch eine eiserne Deekslast derartig einlenkt, daB der Dampfer
strandete. Aber schon das Bewegen von Ankerketten, Takelblöcken, eisernen
Stangen usw. in der Nähe der Kompasse kann verhängnisvoll worden. Man sei

Toniehtig bei der Benutzung elektrischer Taacheolampen.

6. KompaBort.
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In das Schiff einschlagende Blitze lenken die Kompasse erheblich und für

längere Zeit ab. Steht der Kompaß in der Nihe des Schornsteins, so verändert
das Anheizen desselben die Deviation, steht er in der Nälie des Mastes, so würden
Erschütterungen des Mastes (Abklopfen der Farbe) die magnetischen Eigen-

schaften des Kompaflortes mo^klieh ver&ndern. Jedes eiserne Schiff, das näiier

nls etwa 50 m an dat eigene Schiff herankomnU, ruft wesentliche Störungen
hervor, also besonders längseitliegondc Dampfer und Prähme.

Hinjrefren ist es sehr unwahrscheinlieh, dal{ der Nebel die Kompasse ablenkt;

wo dies scheinbar der Fall war, kann man wohl annehmen, daß durch die Feuchtig-

keit in (\vv Nähe der Kompasse Schiffsschluß erzeiiirt wurdi n ist oder dtT^leicln n.

Jedenfalls haben die sorgfältigen und monatelang durcl»y;efüiu'ten Versuche dt-r

Marine Iceinorlei Bestätigung der BefQrchtnng erbracht

6. Kompensienmg der Kompasse.

Über die verschiedenen Methoden der Koiiipensierung (Re^'ulierunu) der

Kompasse ist in den Annalen .schon öfters geschrieb^ worden ; dem praktiseheo

Xavi^'atenr kann 7.\\ seinei- Itelelirunf.', auHiT den bekannten Büchern der Seewarte

und von Kottock, das »Kleine Konipaüluxikon^. von Meldau als besondere über-

sichtlich empfohlen werden.
Es möge hier nur bemei-kf wei-deii, d:iß es imrli innner niclit ^^(lnnL'pn

ist, eine Formel zu finden, die es einwandfrei gestattet, die Krängungsdeviatioo

eines Schiffes anf ebenen Kiel zu bestimmen; nm sie für KompaBorte unter und
Aber Deck sicher zu kninpensieren, nnil? das Schiff wirklicii gekrän^^t werden.

Zui' Kompensicrung von Trockenkompassen kann man an Stelle der Weich-

eiaenkugeln nnter Umständen mit Vorteil kleine Fluidkompasse Terwenden. In

der Marine wurde diese Art der Kompensicrung v«'rwendet, um die Muttertrocken»

kompasse der Siemens & Halske-i'^crnübertraguug zu rauheren.
Die Versuche, das teure Weiohefaen durch den viel billigeren Dynamostahl

zu ersetzen, sind noch nicht ganz abgeschlossen, doch sind sie sehr aussichtsreich.

Von großem, allgemeinem Interesse sind aucli die Vorsuche, den Einfluß von

benachbarten Motoren selbsttätig durcii Spulen zu kompensieren, die an einigen

Stellen mit gutem Erfolge durchgeführt worden sind.

7. Insitramente zur Tiefenmessung.

Die einfachste und zuverlässigste Art der Tiefenmessung bleibt die mit

Let und Leine. Das Lot wird, um es voraus zu bringen (bei Schiffen in Fahrt),

bei leieliten Loten um (hm Kopf ^esclnviinL'cn, bei schwereren einfnr!i ;!('pendclt,

bei ganz schweren kann man auUerbords eine Art liutschbalin einricliten. Die

Art einiger ausländischer Lotsen, ganz leichte Lote (1 bis 2 kg) an einer dünnen
Schnur zu benutzen, dürfte für den Dauerbetrieb, wie er bei uns in der Nordsee
z. B. vorkommt, kaum geeignet sein. Je schwerer das Lot ist im Verhältnis zur

Leine, desto schneller fällt es, auf desto größere Tiefen, oder bei desto höherer

Fahrt kann n>an loten.

Auf größere Tiefen und beim Dauerbetrieb bedient man sich mit Vorteil

einer Ijotniaxchinp, wie solche von verschiedenen deutschen Firmen in erstklassiger

Ausführung ^^ liefert werden. Schwieriger ist es schon, eine gute Meteflotniaschine

deutscher Herkunft zu bekommen. Die im Handel befindlichen englischen

Ma.schinen waren für den (lebrauch an Bord der Kriegsschiffe niclit stabil genug,

auch waren iiire Sidierlieitseinrichtungen nicht genügend. Für die Kaiserliche

Marine liefert di«- Motorlotmaschinen die Firma Damber«^ in einer sehr

zuverlä.ssigen Ausführung. Da es in der Jetztzeit wünselienswert ist, an allen

Stellen mit Personal zu sparen, so wird man bald mit einer größeren Verbreitung
des Motorbetriebes rechm-n können. Mit den Lotmaschinen kann man bei allen

bisher erreichten Geschwindigkeileu die Tiefe feststellen. Die Tiefeunielder

(Submarine Sentry) hingegen versagen bei Fahrten über 11 bis 12 Knoten. Die

Firma Bamberg liefert eine Handlottnaschine, die zugleich als Tiefenmeldor

benutzt werden kann, leider aber noch recht teuer ist.
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Die Feststellung der Tiefe erfolgt bei der Benntznng der Maschinen durch
(ilasröhren. FrüluT war in TK'utsclihuul all^'eiiK'iu der ^iaß8tab von Thomson
im Gebraucli. (>enaue vom Reichs-Marine-Amt angestellte Untersuchungen ergaben
aber, daß der Maßstab nicht ganz zuvorlässig war, außerdem war er auf einen

Luftdruck aufgebaut, der in unseren <U'\vä>-^( i n nur in Ausnahmefällen herrscht.

Es wurde daher vom IIoiciis-Marine-Amt der LotröbrenniaBstab M./1909 auf
folgender Grundlage herausgegeben.

L Onudlagen dar Berechiiniig dea MaBstabes.

Die in Millimetern gemessene LaiiLre 1 von der Oberkiuite des Lotfnhren-
maßätubes bis zu dem Teilstrich, der der Tiefe h Meter entspricht, berechnet
sich nach dem Mariotteachen Gisaets nach der Formel

T

b. 13.590'

Hier sind: n = Wasserdichte, 13.596 ^ Dichte dea Queckailbera bei 0^;

b BB. auf 0° reduzierter Barometerstan«! in Milliinetem

k = Kappenböho der Lotröhre in Millimetern

L = lichte Linge der Lotrdhre in Millimetern.

Der Maßstab ist mit den Werten

a = 1.018 (Mittel zwi.schen Nordsee- und Ostaeewassw)
b ^- 7G0; k - L ^- HU)

berechnet; nur ist nach der praktisilieii Erfahrung, daß ein rein nacii dorn

Marlotteschen Gesetz berechneter Maßstab sehr geringe Tiefen etwas zu groß
angab, sowie im Interesse erhöhter Sicherheit, nnstatt der dem M ar iot tesrhen
Gesetz entsprechenden Tiefen h eine etwas kleinere Ii' am Maßstab angeschrieben
worden, und «war nach folgendem linearen Verlauf:

Xuiiiiiu llr Tit lr h' (Mi-tor) s y
1

10 11 i_* i;{
j

14

Der IkTirluiiiiig zugrunde gikvt h . . . 9 '.)"/,, lu'«/,,
!

11»;,, IL"',,,
i

13v„ 14«/,s

15 1 16 17 18 1 19 20

Der Beradlimiig xugruiule };elc);t b
{

' ' l*>\i;! l'^.ii!

Von 20 Meter an iat h's h.

Belm Padenmafiatab wurden entapreehend banutst:

KS» „ 1

1!)' „ 20

N'emitii-'llc Ticfi- Ii' (l'inlen) ti 7 K 1 9 10

Der IJerwhiiuii;; /iijrruiiilc ^iclrpt h (Mt h i i

Von 11 Faden ab gilt diu ge naue

s 11.721 1 Kimi ]:,077
j

IÖ.753
j

Mariottesche Formel.

18.130

II. Korrektion.

1. Einfluß des Barometerstandes.
Ist beim Barometerstand bj gelotet und am Maßstab die Tiefe h, abgelesen

worden, so erhält man die wahre Tiefe h nadi der Formel h= • h,.

Der Fehler kann mehrere Prozente ausmachen; die Ablesung ist deshalb
nach folgender Taballo au korrigieren.

2. Einriuß der Temperatur.
Nimmt die Luft in der Lotröhre am Meeresboden die Temperatur t an,

während sie in> Moment des Eintauchens die Temperatur t hatte, so verläuft

der Versuch so, als hätte man statt einer liühro vou der benutzten Länge L eine

von der Lange Lj verwendet, wo Lj s L [1 — a (t— f)] iat (o = 0.00366). Man
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liest dann statt der waliien Ti<'fo Ii die Tiefe ab, wo angonShort der Fehler
ist: — h — (b 4- 10.1) a(t - t). Es wird also eine zu g'roße Tiefe abgelesen,

wenn t größer als « ist. Der Fehler knim /i' inlich groß wcnk-n. Z. B. würde
für t— t =s 10° an einem uach dem Mariotteschen Gesetz berechneten Mafistab
statt h = 8.0 abgelesen h, = 8.7, statt h = 20 abgelesen hi = 21.1. Da ein«
'1

1 niixTutiiruiossung der Luft in den beiden genannten ZüitjMiiikicn kaum aus-
führbar ist, muß die Vorschrift beachtet werden, daß die Lotrühreu vor der Be-
nutzung in frisch aufgeschlagenes Seewasser zu legen sind.

3. EinflttB der Dichte a des SeewasserB.

Ist die Wasserdichte Oi statt <r= 1.018, so wird statt der wahren Tiefe h

abgelesen biB h-j^^l^-' Da in den extremsten FfiUen zwischen 1.00 und 1.04

schwankt, erreichen dir liii rdun-h möglichen Fehler kaum 2% und können im
allgemoinen vernachlässigt werden.

4. Einfluß der Lotröhrenlange.

Ist die Lotröhrenlange vom Ritz.strich bis zur äußeren Kuppe statt LLn 80
liest man auf dem f&r die Länge L berechneten Maßstab statt der richtigen Tiefe h ab:

h. = hA + io.ii^-.

Das zweite Glied darf im allgemeinen veriiaciilässigt werden; es wird bei-

8piels\s ei.-i' für L -- 610 mm und L, — 604 nun nur — 0.1 in. Al>Lresilien von
ihm wär(^ für L — 610, L, - 601 li^ um l";,j gr<")l5er als h. Wenn also nicht

gerade eine falscii abgebnpciiene Fo ilire benutzt w^erden nuili, kann diese Korrektion
in der Regel vernadiläs.sigt werdin Im Fall einer falsch abgebrochenen Röhre
findet man die richtige Tiefe h nach der genauen Formel:

h-m^.-iaiii^?^.

Beispiel: » 400 mm, h, = 20 m abgelesen;

h 20. '1?!!- — 10.1
-J.l
= 9.63 m, richtige Tiefe.

TibeOe nr Be4iktlea der am i^lrUhrenmuBKtah <Mod«'ll 1909) abgelcMBea MMnstiefca
aaf den nommlon Itai-oiiK-tcrvtnnd von 760 .Milliniftein.

Ucmuäg(-gi!b«n vom Itc-iclus-Marinc-Amt.

Am BarometerstaDd bei der Lotung Am
.MiiO.

i^tab uti- 710 720 730 740 7.'HJ 760 ' 770
'

7S*> 790 ftab ab-

Tiefe» Verbesserte ^^' a s h e r t i »• f o n liefen

8 7.4 7.5 7.6 7.7 7JH 7.9 8.0 85 8.3 8.4 8
10 9.2 9.3 9.6 9.7 9.9 10.0 10.1 10 3 10.4 10.5 10
12 11.1 112 11.4 II..") 11.7 11.8 12.0 12.2 12.3 12.S 12.6 12
14 13.1 13.3 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.7 14

H> n.7 U.9 1.-..2 15.4 l.-i.S Ifi.O 10.2 lf..4 IG.C 1G.8 Kl
IS Ui.ti lf>.S 17.1 17.:! 17..'. 17.« • IS.O 18.2 18.5 18.7 19.0 18
20 1S.4 IS 7 Ht.2 1 !).,'. 19.7 20.0 20.3 20..'i 20.8 21.0 20
22 20.3 2li.(i 2(».S 21.1 21.4 21.7 22.0 22.3 22.« 22.9 23.2 22

24 22.1 22.4 22.7 2:i.i 2:!.4 23.7 24.0 2l.:i 24.6 24.9 2.-).3 24
26 21m 24.r. 2.i.;{ 2.^.7 2(;.o 20.3 20,7 27.0 27.4 20
28 2Ü.2 2Ü.ft 2ti.9 27-3 27.0 28.0 2S.4 2S.7 29.1 29.5 28
30 27.6 28.0 28.4 28.8 29.2 29.6

,

300 304 908 315 31.6 30
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Am Barometeratand bei der Lotnne .\ni

M:iß-

7U0 710 720 730 740 1 730 760 770 780 790 Hlab ab*

Tiefi'ii V e r 1) e fi 3 e r t e \V a t( s c r t i c f c n Tiefen

32J2 32.7 33.2 3:j.ö 34 l 34.5 35.0 3ö 5 35.9 36.4 3t> 8

40 36.8 37U S7.9 •3B.I 38.9 39.5 40.0 40.5 4l!l 4l!6 42! 1 40
45 41.4 42.0 42A 43.2 43.8 44.4 45.0 45.0 46.2 46.8 47.1 45
50 46.1 46.7 47.4 48.0 48.7 49.3 50.0 50.7 51.3 .52.0 5--'. f. .'•0

55 00.7 ftl.4 52.1 52.8 63.6 55.0 .55.7 56.4 57.2 57.9 .55

60 55.3 r>6.i 5ß.8 67.6 58.1 ->9:2 m'.Q 61 !a G2.4 r..i.2 no
65 rj9.9 0Ü.7 61.6 62.4 63.3 lU.l 65.Ü 65.9 66.7 «7.6 Ü8.4 Im
70 6&.4 66J} 87.2 68.3 C9.1 70.0 70.9 71.8 72^ 78.7 70

::!.7 71.7 7.'>s 711,8 77.9 78.9 8().(l 81.1 83.2 sl.2
(i'i Sl.l H:a 80.4 87.6 88.8 m.o IM .2 yj.i 93.6 94.7 90

!CM 9:{.4 1M.7 im;.i 97.4 98.7 1()IM) iin.:5 102.« II M.O 105.3 100
1 Ii 1 IUI .3 102.8 104.2 106.7 107.1 108.6 iiojü 111.5 112.9 114.3 115.8 1 in

12(1 110.5 112.1 113.7 115.3 116^ iia4 120/) 121.6 123.2 124.7 1263 120
1 l'J.7 121.4 123.S 124J9 186.« 128.3 130.0 131.7 133.4 136.1 ms 130

140 I2S.9 130.8 132.6 134Ji 136.3 138.2 140.0 141.8 143.7 145.5 U7A 140
löO 140.1 142.1 144.1 146.1 148.0 150.0 1.52.0 153.9 155.9 157.9 1.50

160 147.4 14l».5 151.6 153.7 l.").S ir)7.9 1«K>.0 103.1 HU.2 ir.Li.3 KVs.i Ifjit

170 1 :,(;.») ir.s.s ICiI.l !»;.{.:$ i(ir...-i ir.7.8 170.0 I7_'.2 174.7) I7i;.7 I7S.9 170
l*w.8 168.2 170J)

1

172.9 175.3
l

17'« 184.7
1

187.1 189,5 180

Die Marinevorwnltung ist hierbei von der Voraussetzung ausgej^angen,

dtfl in erster Liuie dio navigatoriHchc Sicherheit des Schiffes kommt und erst

in zweiter Linie die genaue Feststellung der Tiefe« wie sie s. B. für die Ver»
niessun^r nötig ist. Deshalb der Sicherheitskoeffizient bei Tirfcn unti r 20 m.
Die Glasröhren müssen, um nicht zu teuer zu sein, natürlich fabrikmäüig her-

gestellt werden; billige Glasröhren haben bis zu lO^o Feliler; teuere 2°/^ und
woni<rer. Dies wird für die Marine in be.sunderen Driu'kai)i)nraf<'n hcstiunnf,

indem aus jeder Lieferung eine gewisse Anzahl willkürlichgewiililler liühren
herausgegriffen werden.

Die hier angegebene Formel II, 4 kanji man nöti^'enfalls benutzen, um
Lötrohren zum zweitenmal zu benutzen, indem man von den schon gebraueliten

Röhren einen ent^^prechenden Teil abbricht.

Die nach diesen Cirundsätzen gefertigten Malistiibe werden von der Firma
liafuberg & Co., Friedenau, mit (Jenehmigung de.s Reiclis-Marine-Amtes auch
an Private geliefert. Jedem Maßstab wiidcinc, im Verlag der Firma K. Siegismund,
Berlin, gedruckte F]rlauterung (wie hier abgedruckt), beigegeben. Da alle zum
Maßstab und zu der zugehörigen Erläuterung nötigen Rechnungen im Reicbs-
Marine-Amt ohne jede Ilonorarberechnung und Al^be ausgefOhrt worden sind,

so kann der Preis niedrig gestellt werden.
üm gebrauchte Lotröhren wieder benutzen zu können, wird ferner in der

Deutschen Mechaniker-Zeitung 1910 S. 97 folgendes Verfaliren empfohlen: Dio
alten Röhren werden, nachdem die Kappe vom oberen Ende entfernt ist, zur
Reinigung auf etwa 10 Minuten in konzentrierte Schwefelsäure getaucht, dann
in Wasser, dann in Ammoniakwasser und .schließlich in destilliertem Waaser
gespült und getrocknet. Nun fertigt man folgende I^ösung:

Zu 190 g »Le Page's Liquid 01ue< (Gkilatine-Lösung) werden unter üm-
rülirt n zuerst 3.4 g feingepulvertes Silbernitrat (Höllenstein), dann 1.96 g fein

gepulvertes Kaliumcluromat gegeben ; man rührt so lange mit einem Glaastab um,
bis die ganze Hasse, welche fSr 120 Röhren ausreicht, gleichmäBig rot geerbt
i^t. Di<-.se Miscliung saugt man 10 cm hoch in die Rnliren, kehrt diese um und
läßt die viskose Masse 24 Stunden ablaufen. Der unten hängengebliebene ver-

hirtete Tropfen wird mit einem Draht entfernt, eine Scheibe Kupfer- oder Zinn«
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Folie darauf gelegt uiul die mit geschinolzcncin Sit ;.'t llack gefüllte YltscIiIuP»-

kapsel darübor^eschoben. Die Folie hat den Zweck, das innere Volumen des

Rohres unvei iiiKicrt zu erhalten. Der so geschaffene Überzug muß kühl, trocken

und bei gedümpl'tem Licht uufbewulirt werden.

Einfacher ist eine fn der »Hansa« 1908 S. 1187 angeführte Art. Man
nehme Glasröhren von ^'leicher Länge wie die Thomson-Köhren (I)urchme^ser

7 bis 10 inm), scblieite das eine Ende mit einem Kork»tück, um das ein Lappen
[relef^t und dieser wiederun) niit Siegellack abgedichtet wird. Nun schneidet man
sich aus starkem Zeichenpapier entsprechende Strrin-n. In der Mitte jeden

Streifens zieht man mit Kopiert inte einen Strich und fichiebt diese Streifen in

die Kühren. Das unlere Ende des Streifens legt man um die Kante der Röhre

und befestigt es da, damit der Wasserdruck den Streifen nidit verschiebt^ Die

Rölire ist nun <reb!auchsfähig; an dem Kopiertintenstrich wird man graan

erkennen, wieweit das Wasser eingedrungen ist.

Minderwertige oder, was meist dasselbe ist, billige Lotrdhren zu verwenden,
j

kann unter keinen Umstünden geraten werden; muH man dalit i- häufig loten, so

ist das Lotrübrenverfahren recht kostspielig. Der Gebrauch von Tiefenmessern, die

beliebig oft benutzt werden können, ist dann vorteilhafter. Solche Tiefenmesser

gibt es eine ganze Anzahl. Ich nenne die von Hartwig und Henze, die gut durch-

konstruiert sind, beide sind bisher in der Marine nicht eingeführt, weil sie eine

verhältnismäßig lange Zeit bis zum Wiederklarwcrden gebrauchen. Jedoch

sollen beide Apparate in der letzten Zeit wiederum verbessert sein. Eine

schnellere Folge der Lolwürfo erniöirlicht di r Tiefenmesser des Dänen Sigurdson,
bei dem jedoch bislier für den Marinegel)rauch die Stabilität nicht ausreichte.

Für gewisse Zwecke sind die bereits oben erwihnten Tiefeninelder von
i

großem Nutzen. Derartige .Apparate sind die Submarine Sentry von Ja ines, das
j

Signallot vuu Sjüstrand, das Schlepplot von Heyn. Das letztere benutzt zur

Messung der Tiefe die Peststellug des Wasserdruckes. Schon vor Jahren hatte

der Torpederkapitänletitnant Outt auf die Möglichkeit hingewiesen, den in den

verschiedenen Tiefen herrschenden Druck an einem Manometer an Bord ab-

zulesen und ihn zur Feststellung der Tiefe zu benutzen. Outt wollte nur einen

Tiefenmelder, ein Yermesstmgsinstrument schaffen. Die seinen .Vngaben gebauten

Apparate zeigten ganz richtig an, aber es war nur— wie bei allen diesen Apparaten —
möglich, tlieaelben bei ganz geringen Fahrten zu benutzen. Heyn, dem dasselbe

passierte, lielj vemiinftigerweise die Schlepplote zunächst fallen und bildete seine
|

Apparate zu Ilandloten aus. Er hat seine ersten Versuche mit Hilfe der Marine

gemacht in der richtigen Voraussetzung, daB hier die stärkste Beans[>ruchung 1

stattfindet. Hier sind jetzt seine Apparate allgemein eingeführt. Das Lot besti'ht !

aus einer schweren Luftkaminer,' di<- zuL^leirli als I.otkörper dient. In dieser

Luitkammer herrscht immer der Druck wie in dem umgebenden Seewasser, oben

an ihr ist ein starker Gummischlauoh befestigt, der zugleich als Lotleine dient,

d(>rse!be endigt in ein Manometer, das direkt den Druck beim. Lot oder die

Wassertiefe anzeigt.

Das Lot hat folgende Hauptvorleile: L Nachts kann man das Manometer
in einen erleuchteten Raum nehmen, der Lotgast selbst kann im Dunkeln arbeiten,

da er nicht abzules«'n braucht. 2. Die Loth'ine l>raucht nicln senkrecht zu sein

beim .\ble.-jen, dus Manometer zeigt auch bei einem mißlungiMien Lotwurf (kein

(irund) inimer an, wieviel sicher Wasser unter dem Schiff ist, das ist besonder»
bei hohen FalH'fen angeneliin. Ol) das I,<>l (Irund lu'kommen hat, ist an dem
Manometer leielit daran zu erkennen, dali der Zeiger eine gewisse Ruhelage ein-

nimmt, während er sonst immer in Bewegung bleibt. Natürlich muB ein solcher

,\])pai'at sorgsam behandelt wei-den, vor allem n\\\{\ man auf ein gutes Zusammen'
j

schrauben von Schlauch, Lotkörper und .Manonu'ter achten.
!

Von verschiedenen Seiten ist angei-egt worden, die Wassertiefe vermittelst

des Schalls zu messen in <ier Art, dall man mit einem UnterwasserschaUapparat
einen Ton erzeugt und die Zeit festste llt, bis das Echo vom Meeresgrund zurück-

j

kommt. Das würde hübsch billig sein, leider stetzt sich der Schall im Wasser so
|
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schni'Il fort, ihiR man nur Tiaren über 400 in mit genügender Genauigkeit messen >

kann; auf solche Tiefen lutet man aber selten.

Andere wieder wollen einen Hohlkörper beschweren und versenken. Stößt
der Korpor auf ilon (Irund, sn solilijipt das (Jcwirlit aus un<l dci* IlKhlköi-poi-

schwimmt auf. Aus der Zeit vom Versinken bis zum Wiedernuftuuclien kunn
man traf die Tiefe sehließen. Bei hohen Fahrten, etwa 20 Knoten» erfolgt das
Wi< floratiftauohen aber schon so weit achteraus im Kielwasser» daß das Beobachten
schwierig wird.

8. Oeschwlndigkeitsmener.

Zunfichst kommen die verscliiodenen Logs in Frngo. Je nach der be-

treffenden Geschwindigkeit wird man verschiedene Logs anwenden. Das UelinKs-

log hat die geringsten Fehler von 1 bis 5 Knoten, das gewöhnliche Log mit
Sdieit von 5 bis 12 Knoten; während Patentloji?$« von 3 bis 24 Knoten angeboten
werden. Bei einer Vergleichsprüfung vor einigen Jahren waren rlie Logs
von Carstens den übrigen, vor allem auch den englischen, überlegen. Der
Zug, der bei Fahrten fiber 16 Knoten aber auf die Leinen kommt, ist so enorm,
daß man, zumal bei Seegang, ilie Angaben der Patenlogs alsdann mit Vorsieht

benutzen soll. Die Veröffentlichung der Verhandlungen des Kriegsgerichtes über
die Strandung des englichen Kreuzers Bedfort können als Warnung dienen. Von
mehreren ^^('llirfl•n, ilii' i ungefähr 21 Knoten Fahrt, die I'ntentlogs angebracht
hatten, zeigten diese Apparate bei einigen richtig, bei anderen wieder völlig

falsch an. Die Strandung erfolgte bekanntlich, well das Schiff üborloggt war.
Henutzt man alier PatentU>gs, so aolite iikmi darauf, da('> das IJäderwerk

stets gut gereinigt und geölt ist, dies ist besonders bei den Schlepplogs') zu
beachten, bei denen das Zählwerk mit Im Wasser schwimmt. Diese Art kann
auch lei(dit durch Ül^erhordwerfiMi von Twi>t- udi i- Kalu lLrarnhallen, ja von
Asche oder von Sandballast verdorben werden. Bei den Deckslogs kann man
bei hohen Fahrten folgende, von allen deutschen Geschfiften zu liefernde Art
henutzen: Das Zählwerk sitzt in einer (lal)el, die ihm fi-eie l^ewe^iung gestattet,

etwa 1 bis 2 m davon ist in der Leine ein kleines Seliwungrad und ein tipriet ein-

gespllBt. Um das Herausmtringen des Logs aus dem Wasser zu verhindern,
befesti^rl man an ilitn noch einen 5 bis 8 m langen Ilanfleinentamj). Das Mit-

schleppen dieses Tantpes ist Jedoch von Einfluii, man muß den Bericlitigungs-

koefflzlenten feststellen.

Für die Schnelldampfer hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, die

Patent logs nicht am Heck, sondern längsseit an einer ungefähr 6 m langen Spier
zu fahren. Dies hat den Vorteil, daß das Log im ruhigen Wasser arbeitet, über
Bord geworfene Dinge und das Heek kreuzende Fahrzeuge stören es nicht; die

Seldeppleino braucht nur \., bis der Seliiffslänge zu i)etragen und ist deshalb
l'illiger; das Zählwerk kann gleich auf der Brücke abgelesen werden, es hindert
das Loten am Heck niclit und ist dem Bereich der Passatiiere entrückt.

Bei der Bestinnnung der Fahrt tles Schiffes durch Feststellungder L iudreliun^en

der Schraul»en sind die Triuinuing des Schiffes und der Tiefgang VOn EinflulJ.

Zu l>e;icliten sind fernei': dei- Zustand des Scliiffshodens, der Seegang, ja auch
der Wind. Für Dampfer mit mehreren Widlen eigelien sidi innner nur Annälierungs-
werte. Für solche Schiffe (alle unsere größeren Kriegsschiffe) wird man bestrcdit

sein, Fahrtnie.'*ser einzuführen. Diese Ai>|>arafe arbeiten meist in der Art, daß
sie den Was.serdruek messen, der durcli die Fahrt des Schiffes an der Vorderseite
erzeugt wird. Ihr Preis ist recht hot h, es sind mehrere ausländische Systenjo
im Handel, die jedoch niclit immer das erfüllt haben, was sie angeblich sollten;

jetzt werden verschiedene deutsehe Fahrtmesser erprobt. Von den ausländischen
sind die bekanntesten und verbreitetsten: Forbes-Log von Elliott^Brothers und
Kichol8on-Ship-L(^ von Hughes & Son. ^

') Miui iinli-r>< htic!i t S hli'|>|)- utn! IK'i-k-In;:»; Ix'i crftcreii ist Zälilw« rk im LogkSrMr
»elbet. «io sind liic •^'(•uaurrrii, imisM'ti iiIm t zum .Mili'si ti imtiicr eiiip-lmU wcnien; die Dcvki^lOfCK huCO
da-i Ziilihvrrk ."in llcrii 'Ii - .-- hilt.-. ikw Im.— hl« iipi v\inl nur ciiu- ii-.in/. uiH'iii)>üa<Uiche Schraube, OMUI
iuuin uiit ihnen in kurzer Zeit die au(;enblickliciic (ieicbwrindigkeit ablesen.
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9. Winkelinstrumente.

liier sind in erster Linie zwei Neuerungen zu nennen, der Trommelsextant
on Plath und der Gadow'sche Quadrant von Bamberg.

Der Trommelsextant ersetzt die Al)I<'sving des gewöhnlichen Sextanten mit
Alhidn«!«' iiml I^npc dui'oh eine Troiiiinelablisunir, was die Augen viel woniprer

anstroiif^r, liafüi- ist er schwei'er und teurer, aurli i.st es .sclnvit'rig(»r, ganz gleicl»-

miißig j2:ett'ilt<' Instrumente zu schaffen. Dodi sclicint l's jt-tzt der sehr rührigen
Hamburger Finna gelungen zu sein, dieser Schwierigkeiten Herr zu werden.

Das Instrument findet überall da mit Nutzen Verwendung, wo das Personal
stundenlang ununterbrochen arbeiten mufi, z. R in der Vermessung.

Der Quadrant ist erst seit M'enigen Monaten im Handel. Hei ihm wird
die doppelte Spiegelung des rechten Objektes dadurch vcrtuieden, daß das Bild

dieses Objektes direkt in das Fernrohr gelangt und dafür vor dem linken Objekt
ein Prisma eingeschaltet wird. Man liai also zwei einfache Spiegelungen beider

Objekte und dadurch eine größere Helligkeit. Man kann mit diesem Instrument
Winkel von 0 bis 180-' messen, also jederzeit die Kimmtiefe genau bestimmen.
Die Versuolie sind jedoch noch nicht ganz abgeschlossen.

10. Femrohre.

l^ei der Auswahl eines Fernrohres spricht dci- persüniiche (Jeschniack eine

so große Rolle, daß man kaum zu einer besonderen Marke raten kann. Die

deutsche Industrie ffihrt auf diesem Gebiete ganz unbestritten, es stehen also dem
Liebhaber die Erzeugnisse von einer großen Anzahl von Fabriken zur Verfügung.

Die Gläser von Zeiß, Voigtlünder, Goerz und Busch, die ich persönlich

kenne^ rind alle hervorragend. Ein Fernglas will man Jahre, ja sein Leben lang
haben, man nuiR sieli daher vor dem Kauf genau klar sein, was man will. Als

Taggläser wird man im allgemeinen die einrohrigen Linsengläser wälilen; als

Nachtglaser oder zum Universalgebrauoh wird man DoppelglSser ihrer bequemen
IlainlhaViung wegen vui zielien. liier kann man sehwanken zwischen Linsen- und
Trismen-Gläsern. Die Prismengläser sind stets teurer, dafür hüben sie mancherlei
Vorteile, sie haben ein groOeres Gesichtsfeld und stellen die Gegenstande plastischer

dar, wiederum sind sie bei gleicher Helligkeit schwerw als die Linsengläser.

Will man ein Fernrohr kaufen, so überzeuge man sich zunächst, ob es

klar und farbenrichtig zeichnet, dies wird man am einfachsten tun, indem man
schwarze Schrift auf weißem Grunde liest, vielleicht eine Polizeiverordnung.

Bei Doi)pelginsprn prüfe man weiter, ob das Glas den richtigen Augenahstand
hat, indem man in die leere Atmosphäre sieht, hierbei muß nur ein richtiger

Kreis zu sehen sein. Die relative Helligkeit prüft man, indem man das Glas in

einigem Aljstand ebenfalls gegen den freien Himmel liält, hierbei zeigt sich in

jeder Tube ein Lichtkreis, diu Austrittspupille. Sie muß klar und symmetrisch
rund sein; ist sie so groß oder gröRer wie die eigene Pupille, so ist das Glas
für den Hetreffenden lichtstark. Die menschliche Pupille ist nachts größer als

am Tage, jedoch nur ausnahmsweise hat sie auch dann einen größeren Durch-
messer als 7 mm. Die Fabriken nennen das Quadrat der Austrittspupille die

relative Helligkeit. Die meisten Doppelprismenfernrohre haben die Helligkeit 30,

gute UniversaIgläser 36, ja es werden schon Prismengläser mit der relativen

Helligkeit 50 hergestellt. Vergrößerung, Helligkeit, Gewicht und Preis stehen

in einem gewissen Zusammenhang; das Höchste von allen Eigenschaften kann
man von keinem Glas verlangen, es ist immer ein gewisser Kompromiß. Außer
diesen schon genannten Eigenschaften muß man von einem guten Glas Stabilität

und Exaktheit der Ausführung, sowie Wasserdicht igkeil verlangen. Es sei iiier

darauf hingewiesen, daß es sich im Inlande iin allgemeinen empfiehlt, die (Ihiser

durch die ortsansässigen Optiker zu beziehen, die schon selbst das Intere.'vse

haben, keine minderwertigen Gläser zu verkaufen; eine Verteuerung tritt dadurch
nicht ein, da die Zwischenhändler ja Rabatt bekommen. Dieses Verfahren hat
besonders bei etwaigen Reparaturen seine Vorzüge.
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In der Marine sind folgende Fernrohre ein^effihrt:

T:i^';,'läser mit 18 und 26 faehcr VerirröntTMin^r, Xachtgläsor von 3' 'ofacher

Ver<rr*)Berung, Doppellinaengläser mit sehr großer Austrittspupille (10 bis ii mm),
Doppolprismcngläser mit 6faoher VergröBemng und Helligkeit 80. Wegen der
Einführung von verbesserten Naehtgläsern und von Doppelprismennlasern mit 6-

bzw. Sfacher VergröBeruug und gröi5erer Lichtstärke schweben noch Verhandlungen,
die aber bald zum Abschluß kommen dürrton.

Zum Schutz gegen das Beschlagen der Gläser bei Regen oder bei über-
kommenden Seen wird in der Marine mit gutem Erfolge Lasin angewandt.

11. VfoWedMW.
Will man ohne Kompaß und nhnr Sextant don Schiffsort 'schnell liestimmen,

so kann mau die in der Marine eingeführten Doppelwinkelmesser benutzen, eine

Art Doppeltransporteur mit Yisiereinriehtung. Gefertigt werden sie unter anderen
von: Haeckc-Uixdorf.

Die von Blankenburg-Berlin und Bamberg-Friedenau gefertigten

BrflekeBkarteiibretter mit Zenhornaehutzdeckel ^statten die Benutzung der Karte
auch bei Regen und überkommenden Spritzern. Auf dem Zellhorndeckel kann
man mit Blei genau so absetzen, wie auf der Karte selbst, das Auslöschen geschieht
vermittelst eines Seiflappens.

Die von der Marine jetzt Ton Roh n c - Rerlin und F u *> M - FritMlenau bezogenen
MctanthernKMiieter (rür Clironomoterkiisti ri) liaben sieh den früher bezogenen ans-

ländischcn Instruinünten überlegen ^ezeif^t.

Wer gern mechanisch rechnet, wird die Herausgabe von nautischen Rechen-
stAben mit Freuden begrüßen. In der Marine sind zurzeit zwei Arten in

Erprobung. Der einfachere, von Admiralitätsrat Maurer berechnet, von
Dennert & Pape-Altona und der amfaasendere, freilich auch viel teurere

Univeraal-Rechenstab nach Nelting von derselben Firma.

Hydrographische Beobachtungen der schwedischen Expedition

nach Spitzhergen 1908.')

Gelegentlich der schwedisc hen Expedition nach Spitzbergen, deren Haupt-
zweck kartographische, geologische und zoologische Studien waren, konnte luich

ein Reitrag zur Hydrographie des Nordnieeres geliefert werden. Auf zwei Tunkte
wurde hierbei besonders Wert gelegt; I. durch Beobachtung von Temperatur
und Salzgehalt der Oberfläche des Meerwassers zwischen Norwegen und Sjntz-

bergen diu Änderung in der Wärmeführuug des Ciolfstronies von Jahr zu Jahr
nnd innerhalb verschiedener Jahreszeiten festzustellen, II. sollten die hydro-
graphischen Verhältnisse des EisfjDrds studiert w- rden.

Z. Der sich zwischen Norwegen und Spitzbergen in mehrere Äste teilende

Golfstrom sendet seinen Hauptzweig dem Continentalschelf entlang nach Norden,
wo er südwestlich der näreninsel vom Polarst rom des Rerin^rnieeres überlagert
wird, aber vor seinem Eintritt in das Pularbassin westlich von Spitzbergen noch
an der Oberfliche nachweisbar ist. Auf dem Wege von Norwegen nach Spitz-

bergen kann man durch Olierflächcnbeobaohtungen die Knoteni)unkte tles Nord-
astes des Golfstromes erkennen, die Maxima an Temperatur und Salzgehalt auf-

weisen. So wurden bei etwa 74** N«Br. und zwischen 14° 30' bis 17 0-Lg.
folgende Temperaturen und Salzgehalto gefunden:

Tomp. 8aIi|;ohalt '
T<'![i]>. i^ulzytehult

IW."» a.ü'J .10.12% i im IS 7.:j afi.oH'o

IVOS «.2« 35.1{>»/„
i

lbil8 7.24« 35Mt%

*) Kfinigl. Sreiuika Vetenakapskadeinieiis, Ilandlingw*. lid. 45 Na 9.
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Hurvorzuliobon ist, »laß dieäuä Maximum des Salz<,a'li;illes in der un-

mittelbaren NShe des von Nordosten kommenden, eisführenden Stromes auftritt;

(>s sind dahei- an dieser Stelle auch starke Veränderungen in diesem Misohgebiet
zu erwarten.

O. Petterson hat in verschiedenen Abhandlungen von 1895 bis 1899 die

früheren BeobaelituiiLrt'n zusninmenf^cstellt und koiniiil zu dfin ErLri'biii^, daß
sowohl Temperatur als Salzgehalt des nördlichen Golfstromzweiges von Jahr zu

Jahr großen Schwankungen unterworfen sein kann. War die WärmefQhmng
des Golfstrotnes eine bedeutende, wie etwa 1898, so weicht das* Eis weit nach
Osten zurück, und die Nathorstexpedition konnte damals ganz Spitzbergen und
König KarlS'Land umsegeln.

Die Kritik Nansens und seiner Mitarbeiter an den früheren sclnvcdisehen

Beobachtungen wird energisch zurückgewiesen, und die in den Jahren 1896 und
1897 im nördlichen QoIfMromswelg sowohl an der OberMehe als in der Tiefe

gefundenen Salzgehalte von 35.20 bis 85.30 */oo werden aufroeht erhalten. Aoch
das Verfahren Nansens, die erst von ihm für die Polarmulde festgestellten Salz-

gebalte in einer späteren Veröffentlichung um 0.15 bis 0.16 °/oo zu reduzieren,

wird kritisiert.

Für das Jahr Iflül zeiLTt ii die vnn X:insen nach Amundsens Beübaclituni.'en

zusainnieniiestellten Tt'niperatureii uiul Salz>.'eliaite, daß der nördliche (lolfstroni-

zweiff nicht so mächti;r zwischen Norwegen und S|»itzbergen vo^d^all;_^ 1902 und
l!)();j scheint der grölUe Rück<,'anfi in der Wärmefülirun^ und Intensität des

(iolfstromes eingetreten zu sein, da im August nocli die Südspitzc Spitz-

bergens und die Bären-Insel von Eis blockiert waren. Damals traten auch die

auffälligen Robbenwanderungen auf, die die Abhängigkeit des tierischen Lebens
von hydrographischen Verhältnissen dartun. Im Jahre 1U05 wies die »Belgicac

das Vorhandensein des Oolfetromes an der Kflstenbank Spitzbergens mit einem
Maximalsalzgehalt von 35.01 "/on und einer Temperatur von 3.6')" nach. Die

schwedische Expedition 1908 fand nun (nach den beigegeben Tabellen) ein Salz-

gehaltmaximum der Oberflftehe von 35.197m auf 74<> 26' N-Br. nnd 14° 85' O'tg.
bei 6.2^, so daß an stärkeres Yordrüigen des nördlichen Golfstromzweiges vorzu*
Hegen scheint.

n. Die Topographie des Bisfjordes zeigt ein den norwegischen Fjorden
analoges Bild. Ein im Innern bis zu 260 m tiefes Becken wird nach der See
zu durch eine unterseeische Bank abgeschlossen, deren Lage und Tiefe noch
nicht genau bekannt ist, die wahrscheinlich aber in etwas über 100 m Tiefe liegt.

Vor der Bank wurde das Salzgehaltsmaximum mit 35.10" oo in 100 m Tiefe ge-

funden, jenseits der Bank, im Eisfjord erst in 200 m mit 35.14"|'oo, danach läßt

sich auf eine Wassertiefo über der Bank von 100 m schlieOon. Aus dem höheren
Salzgehalt im Fjord erkennt man, daU zur Zeit der Beobachtung das Eindringen
des Oolfstroniwasscrs in den Fjord bei'iidct ist. Dm <las Golfstromwasser sich

zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Tiefen l)efindet, so wird es bei ge-

legentliclK tn Ansteigen über 100 m von der Oberfläche über die Bank hinweg in

den Fjord dringen. Auffallenderweis(> Ihm ragt das Bodenwasser des Fjordes
3 4.92*', 00, was dem Bodenwasser des norwegischen Nordmeeres, das ja auch aus
verdünntem atlantisehm Wasser besteht, mit 34.937oe fast genau gleichkommt
Die Temperatur beträgt im äußeren Teile des Eisfjords -| 1.27 bis • 2.ti6\ in

den innersten Buchten in Tiefen von 50 bis 180 m — 1.7 im norwegischen Nord-
meet bis zu — l.S**. Wahrend nun außerhalb der Kflstenbank, wie fiberalt im öst*

liehen Teile dc.-:Nor{lnieeres, eine anotliermeTeiniMTaturschichtung zu beobacliten ist,

fand sich im Eisfjord eine dichotherme Schichtung vor; d. Ii. unter der warmen und
ziemlieh ausgcsQBten Oberfläohenschieht bis zu einer Tiefe von 20 bis 40 m trifft man
auf eine kältere, rleren Temperatur bis auf — P heruntergehen kann, auf die

von etwa 100 m Tiefe ab eine nach unten zu ansteigende Temperatur folgt, bis

am Boden mit dem Salzgohaltmaximum auch das Temperaturmaximum erreicht
ist. Diese eigentflmlichen Temperaturv» i liältnissc werden folgendernianen erklärt:

Der an der verhältnismäßig engen Mündung des Kisfjords vorbeifließende Golf-

stromzweig saugt das durch Gletscherwasser und Flüsse verdünnte Oberflächen-
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Wasser aus dem Fjord und schickt gleichzeitig einen warmen, salzhaltigen ünter-
stroin in (k-n Fjord. Dr-r Untorstrom wird durch 'Iii' Ti ÜL'lM it des Wnssns an

die Nordseitc des Fjurdes gedrängt, und das ausätröiuonUu Ubcrflüchenwasser
dadurch gezwungen, an der Südseite entlang zu laufen. Hierdurch entsteht statt

der zu erwarteniU'ii zyklonisclicii riiH' iiuti/yklonisclic' Hewemin^'. Hieraus er-

klärt sich aucit das Ansteigen der Isolialineu und Isosiären in dur Fjordniündung
von Sflden nach Norden. Aus den im Eisfjord f^elegten hydrog:raphi8chen

Schnitten geht hervor: 1.) daß dort die eiskalte Zwiscliensrliiciit mit einer ein-

zigen Ausnahme Überall anzutreffen ist, wo die Tiefe 80 bis lüü ni übersclircitet;

2.) daß die kalte Schicht in der Mitte des Fjords die größte Mächtigkeit erreicht

(die obere 0-Isotlierme bei etwa 20 m, die untere bei etwa IGO ni); ;}.) dal? nach
der MündiiHLr zu die Scliielit allinäldirh dünner wird; 4.) daß unter der kalten

Schicht in Tiefen von ülior läO in eine wärmere, salzlialti^'ere auftritt. An einer

Station in der Klaas HiUen-lJuciit, in die der mächtige Nordenskjöld (^letselier

iniindi't, wird ^a>zeigt, daß die kalte Scliielit durch die Schmelzprozesse des Kises

hervorgerufen wird, wobei eine Wasserschiclit von unter 0 Temperatur und
einem Salzgehalt von 34.4 bis 34.5*'/oo entsteht. Aus dem identischen Salzgehalt

<ler kalten Schicht auch auUcrlialb der Klaas r.illen-l'iieht in den übrigen Teilen

des Fjordes wird auf einen gemeinsamen Ursprung dieser Wasserniassen ge-

sehlossen. Der Eisfford mit seiner dichothermen Temperaturverteilung und seinem
Bodonschichtsalzi'elmlt von 34.93%o bietet im kleinen dasselbe Bild, wie das

norwet{ische Nordnieer, in dem auch das warme atlantische Wasser durch die

Eissehmelze in arktisches von dem gleichen Bodenschiehtsalzgehalt umgewandelt
wird; die gegenüber dem F.isfjord niedrigere Temperatur der Bodenschicht wird
durch die im Nordmeer größeren beeinflussenden Eisniassen bedingt.

Auch die an 18 Stationen im Eisfjord gewonnenen Planctonproben stehen im
Einklang mit den hydrographischen Beobachtungen. Es konnte das Vordringen
einiger Formen, die dem Golfstromgebict angehören, auch bis in die innersten

Buchten des Fjordes nachgewiesen werden. A. G. Reiohard.

Elementare Theorie der Gezeiten;

nebst den G^zeitenkonstanten der wichtigsten Orte des Indischen
AxohipelB und anderer Hafenplfttie.

Voo Dt. J. P. nn tar Stok.

Gbenotjct Ton Fraf. Dr. E. Herrmann. (FörtseCnmg.)

6. Anwaaduiig «af WallMiMwegnag*
Die fluterzeugende Kraft, wie sie auf die sich um sich selbst drehende Erde

wirkt, verändert sich viel zu schnell, als daß eine Wassermasse von den Abmessungen
der Erde imstande sein wird, den End-Gleichgewichtszustand zu erreichen. Wohl
aber muß überall eine Wellenbewegung von gleicher Periode, wie die flut-

erzeugende Kraft erregt werden, und da diese in eine Summe von Gliedern ver-

schiedener Perioden zerlegt werden kann, so kann auch die erzeugte Wellen-
bewegung als eine Summe reinperiodlacher, mit den &ftft^liedem synchroner
Schwinirungen aufgefaßt werden.

Eine wirkliche Gezeitentheorie kann sonaeh niemals eine statische, sie

muß vielmehr eine dynamische sein. Die ursprün-rlicli erzeu-te WelU- nmli der

Mondbewegung folgen; aber wegen der Verteilung der (>l>erfläche in Land und
Wasser wird eine solche gezwungene Welle nur ein zeitliches und örtliches

Dasein führen, und, wenn die unmittelbare Wirkung aufhört, wird die also ent>

standene Welle sich in allerlei Riolitungen und mit (lesehwimli'jkeiten fort-

pflanzen, die in keinem Zusammenhang mit denen der Mondbewegung in bezug
aof die Erde bleiben.
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Dicso letzteren Wellen nennt man freie Wellfii und, da die Mehrzahl der

Gezeitenwellen in diese Kategorie gebracht werden können, ist die Kenntnis der

Gesetze, an die diese Wellenbew^nng gebanden ist, für das richtige Verständnis

der rk>z(Mtünbewe^un<r notwondig; die der gieswangeoen Wellen ist mehr von
theoretischer als von praktischer Bedeutung.

Jede Wellenbewegung, wie susammengesetzt sie auch sein mag, kann in eine

Reihe von Gliedern zprlotrt wordon, dorcn jedes eine einfache, reinperiodisohe

Bewegung darstellt, so dali es genügend ist, ein solches Glied zu betrachten.

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellenbewegung möge mit c be-

zeichnet werden; wenn dann der Zustand beharrlieli ^'eworden ist und Keibung

nicht in Rechnung gezogen wird, so kann die horizontale Verschiebung eues
Teilehens in der Riditung x nach Zeit und Ort dargestellt werden durch d«n

Ansdmok:

f-Brinn(t-|),

denn es ist klar, dafi gleiehartige Bewegungen in einem Abstand x sn etaer

um Y spateren Zeit auftreten werden als in dem Punkt x s 0.

Warn die Periode T ist, so dafi

'-^
so wird c T — d. i. die in der Zeit einer ganzen Periode durchlaufene Ent-

fernung, die WellenlXnge genannt, und aus (20) ergibt sich, daß für diese Ent-

fernung X JL

e

also dieselbe Gleichung gilt, wie für x = 0.

Aus (Ileichung (20) kr»nnen wir sofort einige wichtige Folgerungen ab-

leiten; durch zweimaliges Differenzieren «ler (Ileichung nacii t findet man

-jY
ms u = horizontale Cüi^i liwijidigkeit ^ Ii ii «js n '

)

» horiaoDtale JJeaeblcuoiguDg = — Bn* rinnet — ^] » —u*;-

In Worten ausgedrückt will das sagen, daB bei jeder Selnvingung^:bewog^^ng,

bei der die Teilchen kleine iSchwingungen um den Gleichirewichtszustand machen,
die Kraft, mit der sie in die Oleiehgewichtslage zuruckg( /.ogen werden, stets d«r

Verschiebung aus ihr proportional ist. Denn betiaehten wir die Kraft, die auf

diu Einheit der Masse wirkt, so wird der Ausdruck für die Beschleunigung gleich

dem für die Kraft
Durch zweimalige Differentiation der Gleichung (20) nach x findet ninn

p «JLeo.n(t--M ^**>

dx c \ c/

d»| Bn« . x\ (S>

dx» ~ "J»"

oder nach (28)

dt» ds»
^S- & Eine solche Schwingungsbewegung, bei der die Teilchen nur

fj iniiefcn Kräften unterworfen sind (liier des Systems des festen

Krdkörpers und der Wasseroberflüche), kennzeichnet die freie

Schwingung. Wir haben dann zu untersuchen, welche Gestalt

die Fortiiflauzun^sLM'sehwindigkeit c für den Fall eimT un-
'""^ zusammendrückbaren Flüssigkeit mit einer freien Oberfläche und

für langsame Schwingungen annimmt. Betrachten wir eine Wassersiule von der
Höhe h in einem AugenMick, in dem <las Niveau um eine kleine Größe gestiegen

ist, dann wird der statische Druck an ein« r Stelle, die um y höher als die untere

Begrenzungsfläohe der Wassersäule (Fig. 8) liegt, sein:
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worin py den Druck der Atmosphäre, g die Beöchleunigung der Schwerkraft und

If die Inchtigkeit der Flüssigkeit^ die wir fortan gleich 1 setzen wollen, dar-

stellen.

Diese Gleichung ist nicht vollkommen genau, da bei steigendem oder
fallendem Wasser die Teilchen eine vertikale Beschleunigung besitzen, wodurch
der Druck eint' Verminderunt,' oder Vermehrung erfährt. Bei langsamen
Schwingungen, wie den Gezeitenwellen, ist die vertikale Geschwindigkeit und
demnach auch die vertikale Besdileiinigung so klein, dafi sie vemachl&ssigt
werden können. Durch Ditterentiation der Gleichung (27) nach x findet man

dp d >; (S8)

dx *^ dl •

, die Änderung des Dmekea fBr die Einheit der Entfernung^ ist die treibende

Kraft in horizontaler Richtung, so daß man auch schreiben kann:

* * - _ „ <»)
d t«

~ d s

worin das negative Vorzeichen deshalb genommen ist, weil bei der Zunahme
des Druckes in der Richtung der positiven Werte von z eine Bewegung im
negativen ffinne^ doch vom höheren naeh dem niedrigeren Druck, die Folge
sein wird.

Haben wir es nun, wie in unserm Fall, mit einer nicht Fig. 9.

zusanuncndrückbaren FlüssiLrkeit zu tun und betrachten wir ein

kleines Viereck (die dritte Dimension bleibt bequemlichkeitshalber

anOer Betrachtung), dann wird bei ein«r Wellenbewegung die
horizontale Geschwindigkeit u, mit der bei A (Fig. 9) das WaSSW ^
eintritt, nicht dieselbe sein wie die Geschwindigkeit

mit der es bei B austritt, in der Zeiteinheit strömt so eine Menge

mehr ans dem Räume aus als ein.

Aus demselben Grunde wird bei C eine Menge

dy '

mehr aus- als eintreten und, da die Wassermenge in dem Viereck dieselbe

bleiben muß, ist

d X d y

Dieser Gleichung, die die Kontinuitätsgleichung genannt wird, kann in

unserm Fall eine andere Form gegeben werden, da ebenso wie von y
unabhängig ist. Daraus folgt:

An der Oberfläche der Flüssigkeit ist nun
d«

y = h+ V und V =
so dafi

dy _ fcda d«|_
dt " djt " dxdt

'

wenn man die Oröfie 17
|| ^

vernachlissigt,. was erlaubt ist, solange tj sehr klein

in bezog auf h ist; daraus folgt

t

.dt . . d*| (tl)
a= — h , und — — h . ;^ d X u X d x'

Abb. iL Hydr. «sw. H«ft VI. 2
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folgUeh nach (29)

* dx dx«

nnd ans dae Vergleichung dieser Formel mit (26)

dx»
ergibt eich sofort:

e» = gh.

Fflr lange, langsame Wellen in einer tiefen See (hier tief im Vergleich

zu dem Gefälle) gilt so die Regel, daß eine freie, nicht durch inflere Krfifte

gezwungene Welle sich fortpflanzt mit einer Geechwindigkeit

c = ) gh,

die unabhängig von der Periode ist und allein Beziehung zur Tiefe hat Zu-
gleich ergibt sich hieraus, daß Wasserwellen mit einer freien Oberfläche dem
Einfluß der Schwerkraft unterworfen sind.

Als erste Anwendung dieser Betrachtuugeu können wir nun die Furt-

pflanzungegeschwindiglceit freier Wdlen in Heeren Ton yerzchiedener Tiefe

berechnen.
FortpflwizugsseMchwiiidlgkelt fir«ier, laufcr Wellen,

b Hab in m. c Fort)ifl«inaq|eigesdiwiiid^keit in m p. Sek.

h c h e

r>0 22 2000 140
101 > 31 • -.IMi 171
50u 70 4UC>0 196
1000 99 dOOO 227

Als zweite Anwendung können wir die Frage stellen und beantworten,

welche Gezeitenströme man erwarten kann, z. B. in der Java-See, wenn man ihre

Tiefe zu 100 m setzt und annimmt: erstena, daß die bei Boompjee-EUand er-

hnltonen Pcgelheohnchtungen für das offene MccT gelten mögen, nnd zweitens,

daü nui' eine Gezeitenwolle auftritt.

Nach (24) rnid (31) iat

« = — h .
- — coniilt ),

' d X c \ er
nach (22)

also

dt

9«

Die Amplitude der eintägigen Haupttide Kj bei Boompjes-Eiland ist im
Mittel für das ganze Jahr 16.0 cm und die der Deklinationstido O 7.2 cni, so daß
die Gesamtamplitude bei Springtide 23.2 cm und bei Niptide 8.8 cm beträgt.

Die größten Werte von u werden demnach sein:

93 2 X 31
bei Springtide — = 7.2 cm per Selc.

. Niptide — =2J « .

Als dritte Anwendung wollen wir berechnen, welche Strömungsgeschwindig-
keiten die Wasserteilchen in einem Kanal annehmen werden, in dem durch die

fluterzeugende Kraft eine Wellenbewegung hervorgerufen ist, nnter der Annalunc,
daß danach die Welle als freie Welle fortschreitet.

Für X = ü sind nach den Gleichungen (2:3) und (22)

d»f
j— = — Ii n- 8111 II t H sin ii t
dt^

Die größte Strömungsgeechwindigkeit iat also - und da

H »0.0000826 em/Sek.*
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und, in Teilen des Radius ausgedrflekt und für die Sekunde bereohnet, für

den Mond
2» 280.9*4 ftnnftun-

" 5605-sösr - ^«^»^^

H IM» 100826 dl.
80 ist ^^y^.- = 0J9om per Sek.

Die gröflte Yersehiebung einee Teileheos in horisontaler Riclitang wird
dann naeh (20) _ H o:.9 ,^fu^

und die größte vertikale Abweichung oder das halbe Gefälle nach (32)

Bnh 0.:>9 h

c ™ c

d. i. für eine Tiefe von 3000 m
5:»^^«^ =10.3 cm.

Nach der Wellentheorie ist also das Gefälle noch bedeutend kleiner als

nach der Gleicbgewicbtstheorie. Die Bahn, die unter diesem Einfluß von den
Wasserteilellen besqlirieben wird, ist nun leiolit su bereoiinen; wir haben

woraus

wenn gesetzt wird

f=.-53.dnnt ,„_eoent,

ai + b» * •

-5- b —
Für eine Tiefe von 3000 m geben danach die Endresultate der Gleichungen (34)

und (35) die Werte tür die lialben Achsen der elliptischen Bahn an der Wasser«
Oberfläche an.

Nach (30) ist die vertikale Geschwindigkeit proportional y, d. i. der Höhe
über dem Boden, und dasselbe gilt auch für die vertikale Achse der Bahnellipse.

Die Ellipsen werden dalier immer flacher in dem Maße, als man tiefer kommt,
und am Boden ist die'Bewegung rein linear, wobei die luHrisontale Verschiebung
dieselbe bleibt.

Nach den Formeln
H Hh

i\ — <•<>; n I K «» —— iw n t

r; II

zeigt sich, daß bei normalen Wellen, d. i. im offenen Meere, die größte Strömungs-
geschwindigkeit (Flut* oder Ebbestrom) gleichseitig mit der größten Abweichung
in vertikaler Richtung (Hoch- oder NiodripM-asser) auftritt und daß daher die

Wellen, wie sie an einem geneigten Strande wahrgenommen werden, wo im Gegen-
satz die größte Stromgeschwindigkeit mit der halben Tide susammenffillt, als

anormal und als Küstenwirkung angesehen werden müssen.

Dort wo die Wasseroberfläche so atisgedehnt ist, daß der Gezeitenwirkung
Raum und Zeit zur Entwicklung gelassen wird, wird der Wellenberg der Hond-
bewegung folgen mflssen, sei es direkt, sei es in einiger Entfernung; aber in

jedem Fall mit der Geschwindigkeit, mit der sich der Mond in bezug auf die

Erde bewegt, das ist mit einer Winkelgeschwindigkeit von

n' ^ " - 140^82 in der Stande

oder mit einer Geschwindigkeit (33)

0.riOO140ö.R
, ,

«— IX» f = -i5(l cos if m i'cr >H'k.

Am Äquator ist diese Geschwindigkeit von 450 m p. Sek. viel größer, als

sie bei fnam Portpflansung im tiefsten Meere stattfinden wfirde; erst bei einer

würde eine freie Fortpflanzung mit dieser Oeschwindigkeit möglich sein.

2»
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Wir wollen noch unterSUOben, welche Werte die Stromungsgeschwimiiy^keit

und das Gefälle für den Fall geswungener Mondwellen am Äquator annehmen.
Wir haben gesehen, dafi bei freier Wellenbewegung unter dem EinflnB

von ausschlieBlich inneren Bräfton der Zustand gekemueiolinet wird durch die

Differentialgleichung

worin c- = g h und das rechto Olied ein MaI5 für dio innere Kraft ist. Bei eiiuT

gezwungenen Welle kommt noch eine äußere Kraft ins Spiel, so daß nun der

Zustand ausgedruckt wird durch

dt-' = dx^

Diese äußere Kraft ist aber keine andere, als die fluterzeugende Kraft

H«iiiii^t- ^ j, m
worin nun c' — 450 m per Sek.

0ie horisontale Versc^iebang wird die Form annehmen mflaaea:

I = ir «in n —
^,

) ,
(W>

worin B' in solcher Weise bestimmt werden nmß, daß dieser Wert der Differmtlal-

gleiehitng genülgt:

dl' -^••dx'-+ H""°l'-c')-

Aus (37) findet man

d«| Vn' . I
x\

d X- <•'- \ !•'
'

durch Einsetzen dieser Werte in (38) ergibt sich:

Die horizontale Verschiebung eines Wasserteilchens wird so unter dem
Einfluß dieser erzwungenen Bewegung

{ «ob(i-^).

woraus folgt:

Hl

oder, alle Formeln zusammengestellt, ffir x ss 0

Kraft = Hwnnt

StrömungageaehwiiHUgkeit u cosnt

"(•-;.)

Horizontale Vencbit^KUig | » — — sin n t ^
H h

Vertikale VeraehlAung 17 «= cos n t.

Bei einer Meerestiefe von 3000 m ist die (Sesehwindigkeit der freien Wells

c SB 171 m perSdc.
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ungefähr 2.5 mal kleiner als die des Höndes am Äquator, für die wir 450 m
per Sek. fanden, so daß

c« = 0.15
1 = 1.2.

In der eigentlichen Gezeitentheorie, der der gezwungenen Wellen, ist daher
die Strömnngsgewdiwindigktit ein wenig, nimlioh 1.2mal, größer als die gröBte
Gesehwindigkeit» die f&r freie Wellen gefunden ist, oder:

0.59X1.3 = ci» per bek.

Oleieherweise ist die Amplitude der horisontalen Versohiebung jetzt

4200

085
= 5000 cm

.

Die vertikale Verschiebung, die bei der freien Welle 10.3 cui beträgt, ist

aber jetit bedeutend kleiner, nämlich

Hh . Hh 1 4

e

Fnc' 1

mal
c- i Ji e c

c'^l c"

oder kaum 5 cm, so daß die Bahnellipsen der Teilchen nach dieser Theorie noeh
vivl mehr geraden Linien sich nähern als bei der freien Bewegung.

Noch ein anderer wichtiger SchluB kann aus Oleiehnng <39) gezogen
werden: Der Ausdruck fni- die Kraft liat dieselbe Bedeutung, wie <!!<• ;illf,'emeine

Formel für die fluterzeugende Kraft II sin 2 z (z der Zenilabstand). Die Kraft ist 0
unter dem Mond (t = 0) und westliche Richtungen werden, ebenso wie der
Stundenwinkel, positiv •gerechnet. Unter dem Mond erreiebt daher die Strömungs»
geschwindigkeit ihr Maxinuun:

H II
7 iittch Wesieu oder - — i— nach Osten

,

d. i. in der Riohtang der Erdumdrehung.
Nach der Foriiiol für c befindet aiob unter dem Monde jedes Teilchen in

seinem Gleichgewichtäzustand. Die horisontale Verschiebung ist 0. Die vertikale

Tersehiebung endlieh ist ffir t = 0 negativ; also unter dem Mond ist NiedHg-
wasser und das Ilochwasser f<)l<;t somit der Mondbewegung in 90° Abstand. Tn

dieser Hinsicht führt also die Welientheorie zu einem Ergebnis, das gerade cnt-

gegengesetst ist demjenigen, das man naeh der GHeiehgewiehtstheorie erwartet
und findet.

Dieses Resultat der Bereclinung, das im ersten Augenblick als paradox er-

scheinen wird, ist in Wirklichkeit durchaus nicht befremdend und eine natürliche
Ei;:enseh:ifr von f,'ezwungenen Scbwinfjunfren, der man leicht versuchsweise nach-
lielicn kann. Man läßt z. B. eine Taschenuhr an einer Kette in eigener Bewegung
pendelnd schwingen, gibt darauf dem Aufhängepunkte (der Hand) eine periodische
Bewegung, die langsamer ist als die Ferinde der freien r'eiidelschwinLrun<_r, dnnn
wird man sehen, daß die Uhr diese ihr aiiferley^te I5e\ve<:un<: leicht ähei riiiimit

;

will man ihr aber eine gezwungene Bewegung von schnellerem Tempo als das
natürliche mitteilen, dann übernimmt sie wohl die Periode, aber die Phase der
Bewegung ist jetzt gerade entgegengesetzt der der Hand : ist diese links,

dann ist die ühr rechts und umgekehrt. Gibt man der Hand eine Hin- und
Herbewegung, wie gering sie auch sei, von der gleichen Periode des freien

Pendeins, so nehmen die Ausschläge unbegrenzt zu und werden, was man un-
endlich groß nennt; das will sagen, daß die kleinsten Bewegungen, 'iie man
einem pendelnden Gegenstand in der eigenen Periode mitteik, auf die Dauer
«boB Wirkung haben, die auBer allem VerhSltnis zur Größe der bewegenden
B^ft steht. Auch die Formeln (39) geben dies an, da für c = c' (ein Meer
v<m 20.5 km Tiefe) die Amplituden unendlich groß werden. Wird das Meer noch
tiefer als 20.6 km, dann kehren sieb alle T<^eieliett um und die Oexeit wird,
von da ab umgekehrt, wiederum eine direkte wie nach der Oleichgewichtathewie
mit dem Wellenberg unter dem Mond.
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DaH der Zustand ein solcher sein muß, wie er in Fig. 10 der Berechnung
entsprechend dargestellt ist, kann auch auf folgende Weise bewiesen werden. In

dem Quadranten DC ist die tangentiale Kt9tt fiberall von D nach C gerichtet

und das Teilchen C, das durch die Achsendrehung von D nach C gebracht
worden ist, ist während des Durchlaufens dieses Quadranten dauernd dieser

Wirkung ausgesetzt gewesen; bei C muß so die horizontale Geschwindigkeit nach
Osten in diesem Quadranten die gröSte sein. Nach diesem wird die Wirkung
eine verzr)<rernde, d. i. jregen die BeAvoirunir der Erde hin, und das aus C nach
B übergefülirte TeilchcMi ist nunmehr auf diesem L'anzeii Wege der nach Westen
gerichtet i

wesen und nimmt daher in B seine

Fig. 10.

nfänglich die Ostbewegung verzögernden Kraft unterworfen ge-

größte GesehwindiL'keit nach Westen an.

Aus denselben tJründen muli längs des

ganzen Quadranten D C das Wasser ab-

huifend sein, da bei n die horizontale

(ieschwindigkeit größer ist als bei ni und
also ans m n mehr Wasser anstritt, als

dahin eintritt. Bei C, wo die Teilchen

unter dem Mond sich befinden und am
längsten an dieser Senkung des Niveaus
eingenommen haben, muß so derWa sser-

stand am niedrigsten sein. Im Qua-
dranten G B ist die flnterzeugende Kraft
im Sinne einer Bewegung nach Osten

eine verzögernde, die auf Osten bezogene
CtosehwinSgkeit bei n' ist also kleiner

als die bei ni' und in m'n' ist das W^asser steigend, da weniger aus- als eintritt;

bei B muß daher Hochwasser stattfinden und im ganzen Quadranten C B steigt

das Wasser. Dieser Beweis, der von Sir B. -\iry in Tides and Waves (Ency-
cIopftdiA Metropolitana, Vol. V, § 280, p. 322) gegeben ist, gilt natürlich nur für

eine wenig tiefe See; sobald die Tiefe <len kritischen Wert überschreitet, läuft

die fteie Welle schneller als der .Mund in bezug auf die i^rde.

Die Theorie der gezwungenen Wellen spielt eine große Rolle in der Natur*
kund«-; ( in paar Beispiele iiiogen hier aiiL'eführt werden. Ein Planet in flüssigem
Zustande iiat eine eigene natürliche Sehwingungsperiode, ebenso wie ein Wasser-
tropfen ; dreht sich ein solcher Körper um seine Achse, dann entstehen unter
dem Einfluli der Sonne Gezeiten, deren Periode u'h icli der halben Dauer der

Umdrehungszeit ist. Die Unidcehungszcit wird unter dem Einfluß der Beibung
langsamer werden, und man kann sich vorstellen, dafi ein Augenblick eintritt,

in dem die Gezeiten]ieriode der der eigenen natürlichen Schwingung nahekommt.
Die äußerst geringe Uezoitenkraft wird dann Anlaß zu immer größer und größer

j

werdenden Oezeitenwellen geben, und hierdurch wflrde wegen der Achsendrehung
der Planet explodieren und große Stücke würden abgeworfen wwden, deren
weiteres Bestehen in der Gestalt von Satelliten sicli abspielt.

Eine zweite Anwendung findet man in der Aufzeichnung der seismo-
graphischen Apparate; die Periode der fluterzeugeiiden Kraft, nämlich ungeführ

i

12 Stunden für die Ilauptgezeit, ist immer groß in bezug auf die eigene Periode
I

der Horizontalpendel; in diesem Falle folgt die Bewegung dieses Instruments
'

dar der Kraft: die Gozeit ist eine direkte.

Weitaus die meisten Schwankungen, die der Erde durch Erdbobenwellen
j

mitgeteilt werden, geschehen in einer Periode, die in Hinsicht auf die freien Pendel- ;

Schwingungen kurs ist; dann sind die Phas^ der auferlegten und der wirklich
|

ausgeführten Bewegungen gerade entgegengesetzt. Eine Vorschiebung der Erd-
i

kruste in nördlicher Richtung wird dann als eine Bewegung des Pendels in süd-
j

lieber Richtung angezeigt. Fallen die beiden Perioden zusammen, so werden
j

durch das Pendel Ausschläge von großer Aniplitude aufgezeichnet, die keines- i

wegs ein Maß für die Heftigkeit des registrierten Erdbebens sind. Ein Mittel,
j

um diesem Übelstande Haß und Ziel zu seteen, ist starke Dämpfung der Eigen- i

bewegung durch Luft>, öl> oder magnetische Dämpfung.
Digitized by Google



van der Siok-ilcrrmann: EltiiuciitAa- Theorie der Gexeitcii lUv. 811

7. Aaanuimg mtf dto BMttmmang der QMtttMÜMMtMtMl «M MftllMob-
achtungen.

Nicht schwierig ist es, aus der Lehre der fluterzeugenden Kräfte abzu-
leiten, welche ihnen entsprechenden Abweichungen der Lotlinie stattfinden müBten,
wenn sich die Erde wie eine vollkommen starre Kugel verhielte. Daj^egen ist es sehr

inülmuni, die Wellenbewegungen zu berechnen, welche durch die für jeden Tunkt
nnd lUr jeden Augenblick VOTsehieden sich zusammensotzcuden Kräfte entstehen
müssen, selbst dann, wenn man von dem einfachsten Fall ausgeht, (!mR die Erde
von einem gleichmäßig tiefen Ozean umgeben sei. (»anz und gar unlösbar wird
aber dies I^blem, wenn man der regellosen Verteilung von Land und Waaser
Rechnung tragen will, welche Verteilung üt>eraU der Entwicklung der Wellen-
bewcgung Maß und Ziel setzt.

Man kamt nur s igen, daB überall mit jedem fluterzeugenden Kraftelemente
eine f^nchrone Tidenbcwegung übereinstimmen muß und (laß die einmal er-

zeugten Wellen sich als freie Wellen nacli allen Seiten fortpflanzen werden,
welche Wellen dann durcli Beugung, Zorück^'erfen und Interferenz zu den ver-

wiclcoltsten Systemen Anlaß geben werden. Bei der Korti)flanzung der freien

Wellen wird die Energie der Wellenbewegung infolge der Reibung gesetzmäßig
abnelimen und eine Verzögerung entstellen, die desto größer ist, je schneller die

Wellenbewegung oder je kleiner die Periode ist. Die verschiedenen Teiltiden,

die anfänglich alle gleichzeitig auftreten oder, besser gesagt, anfänglich nicht als

solche bestehen, werden hierdurch voneinander geschieden und die Analyse ist

dann nicht nur eine mathematische, sondern auch eine physikalische, ebenso wie
vermittelst Resonatoren Schallwellen tatsächlich analysiert werden können.

In einiger Entfernung vom Ursprung der Wellenbewegung wird daher die

Sonnentide S», deren Periode 12 Stunden ist, in bezug auf die in langsamerer
Periode (12.421 Stunden) schwingende Mondtide AI^ eine Verzögerung erfahren,
die das Alter der Tide genannt wird. Ebenso wird die M,-Tide in bezug auf

die noch langsamer schwingende N-Tide (Periode 12.658 Stunden) einer Ver-
zögerung unterliegen. Die Kg -Tide aber unterscheidet sich in der Periode
(ll.OGT Stunden) so wenig von der Sonnentide S.„ daß die Phase dieser beiden

Tiden nach der Theorie überall ungefähr die.selbe sein muß; dies wird auch durch
die Erfahrung bestitigt. Was die eintägigen Schwingungen anbetrifft, die in den
indischen flex.eiten eine so grolle Üolle spielen, .so werden aus denselben (Iründen
die Tiden (Periode 23.934 Stunden) und O (Periode 25.819 Stunden) sich mit
verschiedener Geschwindigkeit fortpflanzen, so daB allerlei Phasenunterschiede
vorau.<zuselien <iiid; dagegen wird zwischen den Phasen vun K; und P (Periode

24.ÜB5 Stunden) meistens keine merkbare Differenz wahrgenommen werden.
Weiter kann man voraussehen, daB die Amplituden aller Mondtiden

Schwankungen von einer lOjrdirlLfi ii P<'riode zeigen werden, und zwar die ein-

tägigen im umgekehrten Sinn wie die halbtägigen. Diese beiden Folgerungen
werden durch die Beobachtung bestätigt; jedoch kann weder die Amplitude noch
das lokale Argument ),'> anders als durch Beobachtung bestimmt werden.

Hierzu hat man die Beobachtungen, mit der zu 04 (Mittags) eines be-

stimmten Tages anfangend, nach den verschiedenen Perioden, die den Winkel-
geschwindigkeiten der Teiltiden entsjireehen, zu ordnen und dieses Resultat nach
der Methode der kleinsten Quadrate durch Kosinuswerto darzustellen, eine Be-
arbeitung, die hier als bekannt angesehen werden mag;*) man findet dann

Ho(Mi(nt — C).

Die Theorie gibt

H'«»(nt— ^4-Vo) = U'cosfnt— 1^- Vp|)

so daB
V Vo - (• v *

' HV, ..

Um die Konstanten des Orts zu erhalten, muß demnach der gefundenen
Phase C das astronomische Argument Vg, für die Anfangszeit berechnet, zugezihlt

') s. II. .\ H>>r<r< II. Die ImnnoaiBcliG AnalTse der (loritcnbcolMcbtunjtcn $ 8. »Ann. d.

lifdr. luw.« ISS-t, s>. öUlft.
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werden und weiter H, wenn man gleichartige Größen erhalten will, noch für

den Einflnfl der Terlndarliohkeit der Neigung der Mondbahn veriiomicrf werden.
Die Ordnung der gegebenen Werte nach den Teraehiedmeci Perioden ge>

scbieht, wie folgt:

Gesetzt wir können über Stundenbeobachtungen verfügen, die den Auf-

leii'limingwi eines selbstregistriercndon Pegels ontnoininen sind, dann genügt ea^

zur Ordnung nach der Sonnentide natürlich die Beobachtungen in ein Schema
von 24 Kolumnen, gekennzeichnet durch 0, 1, 2, . . . 23, einzutragen, wobei ebenso

die Horizontalreihen beieichnet werden. Hieraus kann sofort und aneh die

eintägige Tide Sj (von meteorolo^'isrhcr Natur) abgeleitet worden.

Wir wünschen nun diese BeobacliiungL-ii für eine Tide mit der Winkel-

geschwindigkeit n zu ordnen. Für eine halbtägige Tide ist dann die Dauer einer

ganxen Rettie, in der die Phase den Kreis zweimal durchläuft,

T . —etundw.
n

Ist n kleiner als 30°, dann müssen also in 24 Kolumnen T-Stunden zu-

sammengedrängt werden, damit die 24 Kolumnen mit einem vollen Kreisumlauf

der Pliasen abschließen, und in jede Kolumne würde, wäre dies möglich, immer
eine Beobaehtong nach

ö7 =— «= 1 4-m Btundeo.
£4 n

gesetzt werden müssen. Wir könn» ii dem aber nur dadurch Rechnung tragen,

dafi, wenn der Überschuß) also da.s Vielfache von m, auf

p B 0.5, 1.5, 2.5 . . . usw.

sich vergrößert hat, dann immer zwei aufeinanderfolgende Beobachtungen in

eine Kolumne eingetragen werden, wobei also sprunf^wciöe das Zurückbleiben nicht

allein eingeholt wird, sondern man immer eine halbe Stunde in Vorsprang kommt.
Wir haben also zu berechnen, wieviiri mal m in p enthalten ist, das Tielfaehe von 24

von diesem Quotienten abzuziehen tmd finden dann sofort die Nummer der Kolunme
und die der Reihe, wo die doppelte Eintragung geschehen muß.

Für die Mondtide M,, n = 28°.9841, ist

— = _"-
10

~
ik)—

n

und die Rechnung wird also:

= — = 28.5307

p 28.5307 Kolauiiic Reihe

0.5 14.2«kj4 14 0
1.5 42.7961 -24 18 1

2.5 71.92(18 -48 2» 2
3..-) 99.85:.'. -90 S 4
1.5 I2s.:teö2 — 120 8 5 u

Fflr die N-Tide ist n» 28°.4897
1 n

tu :?u.
- 18J227 f.

P
0.5

iA
2.r>

:t.."»

4.."»

Für die 0>Tide n

p
o..->

1.5

2.5

B.6

4.5

18.2277

9.1199
27MU\ —24
45.5(t93 -24
0.1.7970 IS

82.0247 - 72

130.9480

1 _ II

m 15 -— n

13.1921

0..-)1M!l

19.:s!^2

32.9S< « -21
40.1721 —24
a»Mi5 — 48

1)..]>1H'1U

Koluiuiie

9
3

21

i:.

in

Eintrapung
It«thc

0
1

1
i>

'.l mvf.

B 13.1921.

Doppelte Eintnffung
Kolumne Beuie

6 0
19 0
8 1
22 1

11 2 usw.

oogle
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Daß bei dieser Bereclinung die Dezimalstellen unberücksichtigt bleiben,

hat darin seinen Grund, daß in der Kolumne der doppelten Eintragungen immer
«in Sprung von einer ganzen Stande gemacht wird.

Will man auf dem so für die Bearbeitunfj hergerichteten Blanko-Schema
«ach die Fächer anmerlcen, in die eine bestimmte Sonnenstunde, z. B. 23, das
Ende eines Tagee, zu stehen kommt, was snr Kontrolle der Eintragung wfinsehens-

wert ist so fiUt der erste Wert in die Kolumne und die folgenden immer

'.^^ Kolumnen weitw, so daB s. B. bei Ordnung nach

KelumDC Itdhe^ - 23.1873

23n 22^H 22 0

IRT ib.m* —21 21 j

68J)957 — 4« 21 2;

für dm IOOl Tag finde« man
2318.73

2232

23iÖ^ —97 X24 13 97.

Bei dieser Berechnung wird also wohl auf die Desimalstellen RfiidEsicht

genommen.
Verfügt man über Beobachtungsreihen von nicht langer Dauer, dann ist

es nötig, die Bearbeitung auf eine Anzahl Tn^e zu erstrecken, die so gewälilt ist,

diß der störende Einfluß einer anderen Tide aufgehoben wird. Sind die

Winkelgeschwindigkeiten n und n', dann ist die Änderung in der Phase der
beiden Tiden in bezug aufeinander ffir 24 Stunden

21 Ol — n') Grade

und der störende Einfluß wird aufgehoben, so oft

24 (n— n') w -> mO»
ir.

n — n'

oder ein Yielfaches davon ist.

Hei Ordnung nach 8 oder der gebräuehliohen Eintragung naeh Stunden
mittlerer Zeit

^. n » 90» D' (für Ha) s 280.9841

Die Ordnung mnO daher, soll der EinfluB von M.^ auf ein Minimum redu-
ziert werden, mindestens über eine halbe Lunation oder die Hälfte <ler syn-
odischen Umlaufszeit fortgesetzt werden, was auch ohne besondere Berechnung
offenbar ist, da in dem Verlauf dieser Zeit einmal Spring- und Nipptide vor»
kommen. Hieraus folgt auch, dafi es beasw ist, 869 Tage als 866 Tage zu
benutzen, weil

14.7863X25 « 30D.13.

Bei Ordnung naeh IV, der Entfemnngstide, kann diese Störung durch
Ton großem EinfluB sein; man findet

n - 11' = OOMU

80 dal) die Ordnung über den Verlauf einer Zeit gleich der anumalistischen
Umlaufszeit des Mondes geschehen mult; hieraus folgt, daB mit Vorteil nicht

365, sondern 868 Tage für diesen Zweck benutzt werden, weil

lax^J^/w-l« - :m.2l Tage.

Der Einfluß von wird bei dieser Ordnung aufgehoben, so oft
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Bei du Störungen werden so sn gldoher Zeit venchwinden bei einer

Ordnung über

Die Ordnung nach O muß für kurze Reihon in i1<*r Weise gesclielien, daB

der Einfluß von K| so gut als möglich eliminiert wird
n - n' — LOOW»
15

Die Ordnung moB also über eine Zeit, die einer halben tropischen Dm«
laufszeit vim '27.:?21G Tagen, oder einem Vielfachen davon, gleich ist, sieh erstrecken.

Kann num nicht über stündliche Beobachtungen verfügen, sondern nur
ülMr Beobachtungen zu einigen Stunden des Tages, so muB die Ordnung fttr

jede Stunde besonders geeeliehen, wobei stets derselbe Anfangspunkt angenommoi
werden muß.

(ieschieht die Beobaclitung zur Stunde U (^i'/fililt von Mittag ab ron
0 bis 23) und ist die Winkelgeschwindigkeit n, dann ist die Phasen&nderung
im Ktmal

24 II — k • -U'^i
'

= s ( Iniili-,

worin k die Anzalil der I'erioden im Etnial darstellt.

Die Andorunu für die Kolumne ist für halbtägiL'e Oezeiten Siunden.
II

Die erste Beobachtung muß also eingetragen werden in die Kolumne
ün
30

•

die folgende in die Kolumne
ün + B

oder allgemein die zte Beobachtung in die Kolumne
ün (X — 1)

'.V I

Wählen wir ala Vorbild die Ordnung von Beobachtungen tun 24 nach :

n 28.9fMl

-±- _ -0.8127 « +23.1873

i
J'.

= 2X0.96ÖI4 = 1.9323,

80 wird die Rechnung daher:
E i n t r g u II L'

^3.1.s:3 Kolumne JUibc

2 0
2:>MW> —24
l.ir.M) 1 0

24.30ljn 0 •)

23 4y42 ^-t \

22ViH15 ail ' «ioppcliL- Eiiiinigung

ii'ßim 22 1

21.0361 21 1

20.2434 20 1

KS 19 } 1 doppelte EintnMOUig

iT.sir,.! 18 1 luw.

Für die Tide N ist

'h" " = +22.7.M8

und für die Tide O
* 2.5.:t671

-,- ^ ,
^ l — +22.3IK».

i.> 1,1
'

Auch bei diesen Anordnungen findet, da s negativ ist, die Eintragung
von rechts nach links statt; aber da « oder

'•/ij
größer als Eins ist, find.et

Digitized by Google
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bitte niemals eine doppelte Eintragung statt, sondern ee bleiben im Gegenteil

Kdiimnen frei. Vfkr Tide O z. B. wird die Bearbeitung:

22.3089
1.8500
0.1079
22.476H
20.:8i">7

lit.(.iii4t;

Eintragnn
Kokimne

2
0
22
21
II)

0
0
1

1

I usw.

Bei allen diesen Anordnungen werden in jede Kolumne Beobachtungen
eingetragen, die bis zu einer halben Kolnmno, positiv oder n^g^itiv, von dem
mittleren Worte verschieden sein können; hei der Anordnung liint^erer Pieilun

kann man dann annehmen, daß diese Beobachtungen über jede der Kolumnen
gldchmlBig verteilt sind. Statt der wirkliehen Amplituden findet man so einen
SU kleinen mittleren Wert für alle Anordnungen auBer denen naoh S.

Stellen wir die wirklichen Werte dar durch
AoosSOx,

SO ist der gefundene Wert
;f OiÄ

A' - Aj coB 30x dx - A 2l^J?- - 0.0685 A

oder
—as

A A'R, .'•Ii:
12 sin 1 j

Bj ist der Multiplikationsfaktor, geltend für die Anordnungen in Kolumnen
on SO"; fUr die Ancuranting einer eintägigen Tide, wie O, wird

H, - = 1.00286.

i-"ür drei der sieben hier betrachteten Teiltideii, iiämlieli M,_„ N und 0, i:it

die Anordnung der zu Sonnenstundeii <^'etiiachteii Beohaohtun<,'en nach besonderen
Tidenstunden notwendi«?; für die iliei Teiltieilcii K.,, Kj und P kann man auf
kürzere Weise zu demselben Hes;ultat kommen. Hat man die erste Eintragung nach
Sttmden mittlerer Zeit munatsw ei.se ausgeführt, dann i.st aus den Stundcnmitteln
Kr jeden Monat die tägliche Änderung leicht zu berechnen. Diese t.ägliclie

Änderung besteht aus drei Teilen, wenn man zunächst allein die eintägige Be-

wegung betrachtet.

An erster Stelle tritt hierbei eine Tide S, auf, die durch meteorologische
Einflfisse, von denen Land- und Seewind sicher wohl der vornehmste ist, ver-

ursacht wird. E.S ist nicht immer sicher, daß der örtliche Land- und See-

wind dafür verantwortlieh gemacht werden kann. An der niederländischen Küste
i. B. ist der tSgliehe Gang der Windgeschwindigkeit kleiner als an der englischen
Küste längs des Kanals, und die Tide kann daher für die Küsten der Nordsee
den Charakter einer aus dem Kanal kommenden und in nördlicher Richtung sich

fortpflanzenden Welle annehmen.
Diese stellen wir dar durch

An zweiter Stelle tritt in dem täglichen Gange die Tide K, auf, eine reine

Stemseittide mit einer stttndliehen Winkelgesehwindigkeit
II — i'",'!! '.<•:.

Jeden Tag geht diese ungefähr 4 Zoitminuten gegen die mittlere Zeit vor;
t&r das Jahr betragt dieses Vorgehen genau 24 Stunden und im Mittel ffir den
Monat also 2 Stunden.

In den Mouatsmitteln wird äich dieä derart geltend machen, daß
B = K, R,'«» (Lije-fSf»» — Ci,),

wo X die Nummer des Monats in drr ]^Ionafsreih.' y>,:i o an LK-zählt liezeiehnet,

während B,' den reziproken Wert des oben als MuUiplikatiunsfaktor bezeichneten
Wertes bedeutet, da infolgedessen, daß das Monatsmittel Qber 30 Tage oder
oagefthr 80*' genommmi wird, die Amplitude etwas verkleinert werden wird. Digitized by Google
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Hei dor Borechnunc' dfs astronomischen Ar^Minn-nts muß dann die Mitte

des ersten Monats, z. B. der 16. Januar, als Anfang der Zeitzäblung genommen
wwd©n.

In der dritten Stelle macht die Tide P, eine unreine St('rn7fittide, die im
Etmal 4 Minuten gegen die mittlere Zeit zurückbleibt, mit der Winkelgeschwindigkeit

n» -= 150— 00.04107 = Wö.g.'iSÖS

einen Einfluß geltend, der darurMtellt werden kann, durch
(' - r R./rosn:. t Ht>\ <•,, (,

Der gesamte einperiodische tägliche Gang wird daher in großer Annäherung
dargestellt durch

A + B + C = H cm (ir» t — m).

Entwickeln wir diesen Ausdruck und setzen die Glieder mit cos 15 t und
ein 15 tauf den beiden Seiten der Entwicklung einander gleich, so finden wir

S, cot» C, 4- K, 11,' ro« CM »X C^k )
-}- P R/ eoe CiOx — p ) ^ H c»^ tt»

S, Hill C, K, \Q •^111 i.tnx C]t) 4- PIV "in ('("x —«',,) U sin m

Nimmt man an, daß S| und C. während des Jahres konstant bleiben, und
zieht man die Jahresmittel von den Honatsmitteln ab, dann fallen links die beiden
ersten Glieder wep und rechts behalt man zwei Ileihen von je 12 Differenzen übri:,^

die die jährliche Veränderung in dem eintägigen Gange geben und denen wieder-

um die Form

gegeben werden kann, worin a, b, p und q bekannte durch die Boobachtangea
gegebene Größen bedeuten. Durch Entwicklung der Ausdrücke (40) und Gleich-

stellung der Glieder mit cos nOx und sin 30 x in beidmi Gleichungen findet man:
K, R,' C-08 Ck + P B,' cos Cp = a coB p a'

K, R^' sin Ck 4- P Rs' »a Vp a sin p = a"
— K, B,' cop Tk + P R,' cos (',. = b dn 9 = b'

K, B,' sin ('k - P Ri' sin Cp ^ bcosq « b"

aus welchen vier Gleichungen die Tier Unbekannten

K,,Ck, P and Cp
iMrechnet werden können:

2 K, R,' cw Ck = a' -V
'2 K, n,' Mii Ck =- «"4- h"

;

2 P IW IX)« C k a' 4- b'

2¥ Ri'iin Ck « a"— b^'

|

Hieraus crj^Mbt sich, dal? die Tiden K, und V nur berechnet werden könni'n,

wenn man die meteorologische Tide als konstant ansieht, und da dies sicher

nicht ganz richtig sein kann, so bleibt in der Bestimmung der Konstanten dieser
Tillen immer einige Unsicherheit; diese bleibt abei- ebensogut bestehen, wenn
man nicht diesem abgekürzten Rechnungsverfahren folgt, sondern durch An-
ordnung nach den bezüglichen Winkelgeschwindigkeiten zum Ziel kommen will

Auf !.'an/, analoge Weise kann man die doppelperiodische tägliche Bowogunir
behandeln, wobei dann die halbtägige Sonnontide Sj und die Deklinationstide ICj die

Hauptrolle spielen. Die gesamte Änderung kann annäherungsweise durch die

Formel
S...,s i

lot -C8)-f-KjR,'tW(.30l-|-CÜx — Cak)

dargestellt werden, in der

R,' = — - ^ 1 ni:iM.
* « Kill Iff^'

Die Sonnentide Sj ist während des ganzen Jahre» konstant ; zieht man von
den Stundenwerten für jeden Monat die Stundenwerte des ganzen Jahres ab, so

bleibt daher nur die Schwin^Mini.' Ko übrig, die die bekannte Vergrößerung der
Gezeitenbewegung im März las April und im September bis Oktober verursacht.
Das Resultat ist, daß man, ebenso wie für die eintägigen Tiden, vier Gleichungen
zur Bestimmung der zwei Unbekannten

K, R/ r(y< r\,v und K , R/ <iii
(
'jw

«rhält, woraus der mittlere Wert abgeleitet werden kann.
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Kann man nicht iil«>r stüiulliolic Beobachtungen verffifien, dann nml\ man
aus den gegebenen Beobachtungen äulciie Konibinatiunen bilden, daU wiederum
die Tide eliminiert wird und vier Gleichungen erhalten werden, aus denen die

Uiibekanntf'ii abgeleitet werden. Allgenioine Regeln für diese KonibiuationeD, die

so vurteilhaft als niöglicti gewählt werden müssen, sind nicht zu geben.

JH» kleinste Ansahl Beobaohtangen, aus der die Tiden und P berechnet
werdLMi können, ist drei für das Etmal. Man hat dann drei Reihen von Monat.s-

initteln, die durcli Abziehen de!> Mittels für das ganze Jahr von der jähr-

lichen Änderung und dem EinfluB von S| und 8, befireit weirden. Deutet man
die so erhaltenen IHfferenzreihen an durch (i), <2) und <3), so erhSlt man in

den Differeuzun
(l)-(2) und (l)-(3)

zwei Reihen, die beide durch den Ausdruck
aco8 30°x-f-b sin :?0^x

durgestellt werden können und nach Gleichsetzung der Glieder mit cos 30 x und
sin 80 X die vier Gleichungen liefern.

Die Jahresmittel werden dargestellt durch

A CO« (i:» l'i - <\) 4- S5, OOS (HOU, — ('.I a
A -j- S, cos (15 r, — (',) -I- 8, c« (30 r, — Cj) = b
A • S. (w (151', -C,) + 8, 00« (30t'j — (',1 (',

worin A das (Jcsaintinittel und Uj, U.j und U, die Beobachtungsstunden, von
Mittag an gezählt, darstellen.

Diese drei Gleichungen enthalten fünf Unbelcanntc^ und ee ist daher nicht
möglich, alle zu berechnen.

Nimmt man aber an, was meistens erlaubt ist, daB S| vernachlässigt werden
kann, dann hat man sur fiereehnung von A, S| ooe G2 und S| sin gmfigend
gefifebene Gr6Ben.

Eine andere Weise der Anordnung zu Sonnensttuiden beobachteter GrdBen
nach besonderen Tiden-Stunden kann dadurch ausgeführt werden, daß man die

Beobachtungen tageweise auf dafür angefertigte Stäbchen schreibt und diese

Stabehen so zu einander anordnet, daB die Mitte jedes Tages mit der am
nächsten liegenden Tidenstnnde zusammenfällt. Hierdurch wird das wiederholte

Umschreiben vermieden; doch entsteht eine andere Fehlerquelle für die ver-

beasert werden muB. ö^i^iiü folgt.

Ober Kompeii$ation und Deviationsbestimmung der Kompasse.

Eine neue Methode.

Von KapitiiiilenthuiM .1. .1. Larsen, Ktliiijrlirhc XnnMirisi-lu- Marine.

Zur Konipcnsalinii des Konipasseä und zur P>estiinmung seiner Deviation
werden jetzt bekanntlich zwei Verfahren angewendet. Das eine fordert, daB man
fino magnetische Richtung kennt, die ein Azimut der Sonne oder eines Gestirns

oder aber eine terrestrische Peilung sein mag. Dadurch, daU man auf den er-

forderlichen Kursen seinen KompaB mit dieser Richtung vergleicht, können Kom-
penaation und Devintionshestimmung ausgeführt werden.

Diese ist die ursprüngliche Methode, die alleinherrschend war, bis der
Deflektor erschien. Hit Hilfe dieses Apparats untersucht man durch Ablenkung
der Kompaßnadel die GröRe dei' Richtkraft auf bestimmten Kursen. Hei der
Kompensation werden diese Kichtkräfte ausgeglichen, und bei der Deviations-

beatimmung werden aus den Differenzen dieser Richtkrafte die magnetischen
Koeffizienten hergeleitet und dadurch auch die Deviation,

Von den erwähnten Verfahren ist das erstere vorzuziehen, weil es den
besten Erfolg gibt.

Es hat den großen Mangel, daB man dabei von iiußeren Umständen ganz
abhängig bleibt, so daß es darauf ankommt, ob die Sonne oder andere Himmels»
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kOrper sichtbar sind, oder ob man Bich in einem Fahrwasser befindet, wo «
geeignete terrestrische Gegenstände gibt.

üm diesem Übolstand abzuhelfen, ist der Doflektor erfunden worden. Mit

demselben können Kompensation und Deviationsbeetimmung auch Nebel und

unsichtif^em Wetter in See wie an der KiisTe ausgeführt werden. Er liat doch

niclit verniüclit, die ursprüngliche Metliodo zu ersetzen. Das gewonnene Resultat

ist oft nur dürftig, nnd für die Fluidkompasse nur ein angenfthortes.

1. Als Atisgangspunkt für die Darptellung der unten vorgeschlagenen

Müihudü stellen wir zuerst einige Betrachtungen an über jenes Verfahren der

DeTiotJonsbetlnimang, das darin besteht, daB man einen Gegenstand peilt, ohne

dessen mißweisende Richtung zu kennen. Der Gegenstand muß so weit entfernt

sein, daü die Kichtungslinie bei der Drehung des Schiffes als gleichbleibend

angesehen werden kann.
Ist die magnetische Peilung Pj,, die KüniprißpcihniLren auf den ver-

schiedenen Kursen ^q' fj' /. . . P^, P, Pj die Deviationen ö^^öi . . . ., 80 ist

l'm l'o '1 ^0

Pn, = l\ -t- 6,

1'b = Pj -f «Jj

P--P.. + 4«

Addiert man alle 82 Gleiohungm und dividiert man mit 82, so wird

und Pta - + A

.

Ist der Koeffizient A bekannt, oder kann er gleich Null gesetzt werden,

dann ist die Größe von P||, bestimmt nnd folglich auch die Deviationen.

2. Wenn man in der gewöhnlichen Deviationsgleichung

i = A+ Btin{f-fCc(wr4-DMn2^+ EcitM2^

die Gröfie A' auf beiden Seiten addiert, also

rf-i- A' - .V— A - Hmii C'-|-C<<^--- 1) sin 2 f'-l-E«''-»^

setxt und A' als den Untersciiied zwischen einer angenommenen und der wirk-

lichen magnetischen Peilung ansieht, so kann

als die Deviation angesehen werden, die mit der angenommenen magnetischen
Peilung gefunden wirid. Beobachtet man diese Deviation s. B> für Jeden sweiten

Strich, so erhält man durch eine bekannte Behandlung der Deviations-

gleiohungen, daß
^o'+V+V+ .- . V = 16 (A'+AX

Ist der Wert von A bekannt oder so kloin, daß er gleieh Null gesetst

werden kann, so ist audi A' bestimmt, und da

auch d fQr jeden belieMgen Kurs.
Ornjtliisch wird dies dargestellt, indem man die Kurse als Abszissen

und die zugehörigen Werte von 6' als Ordinaten aufträgt, und zwar östlich (t)
nach oben, wenn westlich (-:-) nadi unten.

Parallel der Achse NN werde in einem Abstände von dieser L'lcich .V

eine zweite Achse aa gezogen, oberhalb der Achse, wenn A' positiv, unterhalt^

wenn A' negativ ist Auf dieser Achse lassen die versohiedenen Deviationen i

flieh ablesen. In der Praxis wird es, um mlfiige Werte von A' in bekommeni
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sweokniBig sein, als angenommenen Wert von der magnetisohen Peilung die

Itonpaßpcilung auf dem Anfangskurse zu wählen.

Aus den Ausdrücken für die Deviationskoeffizienten, von denen wir liier

nur die Niherungtkoenisienten benutzen

B - i-^-

C g—
D = A±^i^+Ji,-tM

ergibt sich, dall man ohne weiteres die gefundenen Werte von ö' verwenden
kann, weil nur Deviationadilferenzen vorkommen.

n. Wir werden nun zeigen, daß die bcHproohi'n. n Verfahren nur eine An-
wendung des allgemeinen Satzes .sind, dali man vermittelst jeder konstanten
Richtung, die die absolut«' Winkflbewegnng des Schiffes in der horizontalen Ebene
angeben kann, imstande ist, Kompensation und Deviationabeetimnnug am-
znfübren.

Unter Anwendung der gewöhnlichen Bezeichnungen und indem wir die

Korse von Nord über Ost, Süd und West bis 360° zählen, welche Richtung auch
positiv ist, lassen wir ein Schiff eine Kursänderung von Kompaßnord bis SQd
vornehmen.

Die wahre Kursänderung M,^ ist dann der Unterschied zwisehen den
magnetisehen Kursen.

(fii' + *i.i-:-(fD'+ 4.J«Mt
demnaoh

: i(5o : K )
^

and

and föIgUch C - « ^^^'^^
.

Dif Kompensation von C wird ausgeführt wie gewöhnlich, indem die Quer-
iicbiffsmagnete verschoben werden, bis die Rose aul dem letzten Kurse um den
Winkel Ccostm' abgelenkt ist.

Khenso verfahre man bei Restimmung von B, indem man auf dem Kompaß-
kars Ost boginnt und die wahre Kursänderung M,^ auf Kompaflkurs West
beobaehtet.

Man erhilt dann

R _ A<Ju _ 1800 :Mj
D _ 2 ""2

Die Kompensation von B wird anagef&hrt, indon die Längssohiffsmagnete
auf dorn letzten Kurse rersohoben werdien, bis die Rose um -i-Bün^' ab-
gelenkt wird.

Zur Bestimmung des Koeffizienten D beobaohtet man Mg** zwisehen NO
und SO und M«^ zwischen SW und NW.

Man erhält dann

Mau kompensiere D, indem man die Quadrantalkorrektoren auf dem letzten
Kurae beide gleiebmiBig so weit dem Kompafi nähert, daß die Rose um
-rDsin2r„' abgelenkt ist.

Der Koeffizient £ wird wie D berechnet, mit dem Unterschiede, daß man
M,^ zwisehen Nord nnd Ost und M«° zwischen Sfid und West beobaohtet

E _ _ _
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Wenn gröBer als 1^ darf E kompensiert werden. Dies wird ausgeführt

wie ».'ewöhiilicli, indem die gesamte viertelkrei.sarti«»^e Deviation diirrh Korrektoren

kompensiert wird, deren Träger um einen Winkel ^ zur Querscliiffslinie gestellt

ist, bei positivem E der Badcbordarm vor, bei negativem nmgekdirt. /) ist be-

stimmt nach der Gleichung

Auf einem Kurse ^' zwis<dien einem Kai'dinal- und Interkardinalstrich

werden die Korrektoren dem Kompaß genähert, bis die Rose um den Winkel

: tl)8in2r 4- KcobSJ*)
abgelenkt wird.

Die gewöhnlichen Betrachtungen über die Reihenfolge der Kompensation
gelten natürlich anch hier. Soll die Arbeit sorgfältig ausgeführt werden, so moB
man zuerst die konstante Deviation kompensieren, wenn sie bekannt und von
nennenswertem Betrag ist, Quadrautalkorrektoren anbringen und die viertelkreis-

artige Deviation angenähert kompensieren, Flindersstab anbringen und Krängungs-
fehler aufhelK'ii. Dies wird ausgeführt auf die ^gewöhnliche Weise, die ans den
Lehi-liücliern bekannt sein wird, indem man dueh, was die viertclkreisartijjre De-

viation betrifft, das vorgesehhigene Verfahren zur Hesiiinmung von I) und E
verwenden kann.

4. Eine Unvollkonimenheit des vorgeschla^'enen Verfahrens bleibt immerbin,
dal) man mit demselben nicht den Koeffizienten A bestimmen kann. Diese Un-

vollkommenheit hat es mit dem Deflektor gemein. Aber vor diesem Instnimente
und dem daran geknüpften Verfahren besitzt es den großen Vorzug, daß es aucli

bei Fluidkompassen und allgemein bei Kompassen von hohem, magnetischent

Momente verwendbar ist AnOwdmn miiB als ein V<nrsng beseiclinet werden, dafi

die Rose nicht abgelenkt, folglich nicht auBor Oleichgewicht gebracht au werden
braucht

Als konstante Richtung kann man, wie aus obigem hervorgehl, die

Richtung zu einem Gegenstande verwenden, der so weit entfernt ist, daß die

Richtungslinie bei Drehung des Schiffes als konstant anzusehen ist. Einen solchen

Gegenstand zu finden, kann jedoch oft schwierig sein, und das vorgeschlagene
Verfahren würde^ wenn es su jeder Zeit hiervon abhinge, keine praktischen Vor-

züge haben.
Kann man indes an Bord unabhängig von den Umgebungen des Schiffes

eine konstante Richtung feetlegen, so werden die Vorzüge des vorgeschlagenen
Verfahrens augenfällig sein.

Dem ursprünglichen Verfahren wird es selbstverständlich nachstehen in-

sofern, als die Deviation nicht auf ^neni einzelnen Kurs l)estimnit werden kann,
sondern wie beim Deflektor eine ganze Umdrehung des Schiffes erforderlieli ist,

und weil die konstante Deviation dadurch nicht bestimmbar ist. Dagegen hat

das vorgeschlagene Verfahren den großen Vorzug, dafi Kompensation und
Devialionshcstiinnuiii«: wann und wo aueli immer aus};eführt werden können.

Eine konstante Richtung wie die gewünschte gibt der Kreisel. Theoreti.seh

ist darum die Aufgabe gelöst. In der praktischen Ausführung wird jeiloch die

Forclerun;:, dal? der Kreistd seine Hiehtung absolut konstant längere Zeit festhalt,

viele technischen Schwierigkeiten bieten. Experimente bei einer Fabrik angestellt,

deren Spezialität Konstruktion von Geiseln ist, haben indes gezeigt, daB man, ohne
elektrische Triebkraft zu verwenden, nur mit momentanem Impuls imstande ist,

einen Kreisel lö Minuten lang seine Richtung konstaut halten zu lassen.

Diese Zeit ist genügend zur Bestimmung der Koeffizienten; es ist aber
klar, dn(5 man bei so be.«;ehränkter Zeit gezwnniren wird, den Kreisel vim neuem
in Gang zu setzen, sobald ein Koeffizient bestimmt ist und man zum nächsten

übergeht.
Der Krei.sel in dem vorgesciila^a^nen Instrument, das wir den Konipaß-

regulator nennen werden, muß kardanisch aufgehängt sein, wenn er seine

Anfangsrichtung unverändert beibehalten soll. Aber schon deswegen muß man
auch mit kurzen Zeitintervallen zwischen jeder Ingangsetzung mit horizontaler
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Achse arlwiteii, weil die Ablenkun}? infolge der Erdrotation nicht zu f^roß werden
darf. Der kardanisch aufgehän},'te Kreisel wird nämlich seine Richtung im Räume
beibtdmlten. Die erwähnte Ablenkung kann berechnet und wie eine Korrektion
entsprechend einer Azimutänderung verwendet worden.

Der okktrisc'he Kreiselkompaß von Dr. AnBOhÜtl-Kämpfe kann selbst-

verständlich bei dem dargestellten Verfahren verwradet werden. Dies Instrument

ist inddii ein selbständiger Kompaß, der die wahre Nord—Süd- Richtung zeigt.

Um dies sa erzielen, ist die Konstruktion kompliziert und kostspielig geworden,
was ein wesentliches Hindernis für deren allgemeine Anwendung als Regulator
für magnetische Kompasse werden wird.

Ein Verfahren zur Auswertung astronomischer Ortshestimmungen

im Ballon bei Nacht
Von Dr. A. I^li-k-Berlin.

(Hierzu Tnfcl 22.)

Im 13. Hefte der »Deutschen Zeitschrift für Luftschiffahrt vom Jahre 1910
habe ich ein Yoa meinem Bruder Dr. W. Leick und mir vorgeschlagenes Ver-
fahren zur astronomischen Ortsbestimmung im Ballon bei Nacht beschrieben,

das in der Praxis mit gutem Erfolg verwendet werden konnte. Inzwischen haben
wir nun für eine ausreiclH'udc Anzahl von Fixsterm n <lio nötigen Berechnungen
und Zeicliniingen auR<refiihft, so daß sich unser Verfaiu^en nunmehr su Jeder
Nacht- und Jahre.szeit verwenden läßt.

All0er dem Polarstern werden die folgenden sieben Fixsterne benutzt:

Beteigeuze {a Orionis), Procyon (« canis min.), Regiilus (a Iconis), Denfhola

(ß leonis), Arkturus (« Booti.s), Atair {a aquilae) und Sirrah (a Andromedae). Im
folgenden Lr* lK> ich eine Erläuterung der Tafeln und ihrer Verwendung. Die bei-

gefügte Tafel 22 gibt die Tafell (Beteigeuze) im Maßstabe 1:2 des Originals wieder.

Aus dem sphärischen Dreieck Zenit-Pol-Stern erhält man die Gleichung
siti h= Hill

<f
kIii 6-\-CO»q)COs6CMt,

worin h die Höhe dos Sternes, S seine Deklination, t .sein Stundenwinkel und (p

die geographische Breite des Beobachtungsortes ist. Für jeden Fixstern {ö —
constans) und für jede einzelne geographische Breite = constans) i.st t eine
Funktion der einzigen Veränderlichen Ii. Da die Sternzeit 0 ~ a ist, und
die Rektascension a für jeden Fi.v.stern ehenfalls als eine Konstante betrachtet

werden kann, so ist 9 nur noch von der einen Veränderlichen h abhängig. Der
Zusammenhang zwischen diesen beiden (iröl5en, also der Orts.sternzeil und
der Sternhölie h eines Fixsternes ist es, der in unseren Tafeln graphiscii dar-

gwtellt wild.

Jede Tafel gilt für einen bestimmten Fixstern z. B. Tafel I für Beteigeuze.

Jede der sechs Kurven entsjtricht einer bestimmten Breite (f
= 4G , 4S . . . .

50-'.

Als Abszissen sind die Ortssternzeiten aufgetragen, und -/As-nv so, daß 1 mm
einer Zeitminute entspricht; als Ordinalen (am linken und rechten Rande der
Tafel) die Sternhöhen h, wobei 1 mm ein Zehntelgrad bedeutet. Neben den
Höhen sind anfiwdem rechts die durch die ReAraktion bedingten Berichtigungen
angebracht.

Nun gehören zu jedem Wert von h zwei verschiedene Werte von je

nachdem der Stern am Osthimmel oder Westliimmel .steht, ob sein Stundenwinkel t

negativ (östl.) oder positiv (westl.) ist. Da aber Aufstieg und Niedergang des
Sternes symmetrisch zum Meridian erfolgt, Icann min dasselbe Knrvenstfick für
beide Seiten des Himmels vei-wenden. Darum sehen wir auf der Tafel zwei

verschiedene Zählungen für t^x angebracht, die eine am unteren Rande, die

andere oben. Die untere Zilüting gilt fQr die Beobachtungen östlich vom Ueri-

dian und schreitet in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung von links nach

An. i. Bydr. uw. ini, Haft VL 3
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rechts fort: von = 23fr 30">^ bis = 34. Die obere Zäiüung ist zu benutzen,
wenn Stom auf der Westseite des Hiirnnels steht; sie Ilnft entgegengesetzt
zu der unteren von rechts nach links, von — 40™'" bis = 12^ 10"*°.

Damit bei der oberen Zählung die Minutenteilstriohe mit den Millimeterlinien
zwnmmenfiillen, was im Intereese dner bequemen Ablesung wünschenswert ist,

mußte allerdings die ganze Skala Um einen kleinen Betrag aus ihrer richtigen

Lage verschoben worden. Um diese Verschiebung wieder auszugleichen, hat man
zu jeder Ablesung, die am oberen Rande erfolgt, einen kleinen Korrcktionswert
zu addieren, der auf der Tafel oboi Termerkt ist; bei Tafel I (Taf. 22) beträgt diese
Korrektion 0.6°!".

Somit gestattet die Tafel, wenn die geographisclic Breite bekannt ist, zu
jeder gemessenen Stemhöhu h den zugehörigen Wert von zu entnehmsD.
Natürlich wird dor ge«reben(' Wort der geographischen Breite in den meisten

Fällen nicht genau mit dorn Kurvenwert <p ^ iQ^ . . . übereinstimmen; man bat
dann zwischen den einschließenden Kurven zu interpolieren.

Zur Bestimmung der goo^rrnphisolien Breite wird in bekannter Weise dii'

Höhe des Polarsterns verwendet. Die Hauptberichtigung, die zu der gemessenen
Polarishöhe hinzuzulegen ist, am daraus die Breite herzuleiten, ist am unteren
and oberen Rande der Tiifel bei den zugehörigen Ortssternzeiten eingetragen

Wenn eine vollständige Ortsbestimmung nach Länge und Breite ausgeführt
werden soll, so müssen drei OrfiBen gemessen werden:

1. Die Höhe des Pulnrsterns hy,

2. die Höhe des in dor Tafel enthaltenen Zeitsternes, z. B. Beteigeuze : hp
9. die Stemzeit des Anfangsmeridians:
Um aus diesen Großen <p und Z zu gewinnen, verfährt man, wie folgt:

Am linken oder rechten Rande der Tafel sucht man die Höhe h, auf.

Von hier geht man horizontal bis zu der Breitenkurve, die der Polarishöhe hj

entspricht und dann senkrecht nach unten oder nach oben, je nachdem der Zeitr

Stern auf der Ost- oder der Westseite des Himmels steht; am unteren (oder am
oberen) Rande findet man die Polariskorrektion Jh, Sie wird mit Berück-
sichtigung ihres Vorzeichens zu h] hinzugefügt und ergibt die geographische
Breite = ; Jh. Nunmehr geht man noeh einmal von aus, diesmal aber
bis zu der Breitenkurve, die dem Werte <p entspriclit, und entnimmt unten (oder

oben) die Ortssternzeit &^ (^x — ^o) ^^^^ Zeituntersohied gegen den Null«

meridian und damit die geographische Länge JL

BeispteL Ortsbestimmung naeh Tafel I (Taf. 22).

Hi'tcigcuze (Ot).

Ciegeben: P<)luri>jh<'»lic: }ij = .'if)- 3.V

|{.-t<-ip'nze lOsl): h .
=20^43'

Ureeuvr. öternzeit: {^^= üt lll,s».in

Breite LUnsre

h|= 5ö^ :{5' h,— 20,70 *x= 1
:^2.8 n>|n

Ah ^ —70' j»e«i 0MÜ,8iniP

y»54°8y" (*r — 13 "«l*' ISO 15*

Die richtigen Werte sind y == 54° 26' und i= 18° 12'; der Fehler beträgt

also in der Breite 0', in der Lange 3'. Zu diesem Beispiel will ich noch folgendes

bemerken. Es ist insofern theoretisch, als die gegebenen OrSBen hj, h,, &q
nicht doroh Beobachtung gewonnen, sondern durch Berechnung aus angenommenen
Werten genau bestimmt wurden. Die Ermittlung von <p und X aus der Tafel

wurde jedoch ohne Kenntnis der richtigen Werte ausgeführt. Sie beanspruchte
weniger als 5 Minuten Zeit. Somit ist das Beispiel das, was es sein sollte eine

Probe auf die Gebrauchsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Tafel.

In der Praxis besteht eine Ortsbestimmung natürlich stets aus zwei ganz
verschiedenen Bestandteilen, erstens aus der Beobachtung und zweitens ans der
Auswertung,' der beolinehteten krönen naeh irj^rendeiner Methode. Hier handelt

es sich einzig und allein um das zweite. Die Klagen über schlechte Ergebnisse
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bei astronomischen Ortsbestiminunfjen, die man von Ballonftihrt'rn so häufig

hören kann, sind in den meisten Fällen wohl mehr auf unzulängliche Beobach-
tungen als auf Hingel in der Methode der Auswertung zurfiokxufUiren. Denn
die bisher im Ballon snr Verwendung kommenden Ilöhenmeßinstrumente liefern

nur dann genügend siohere und genaue Beobachtungswerte, wenn der Beobachter
durch lange Übung mit ihrer Handhabung sehr vertraut geworden ist In der
Instrumentenfrage liegt meines Erachtens die grüBere Sohwisriglceit der astro*

nomischen Ortsbestimmung für aeronautische Zwecke.
Bei der Ausarbeitung des beschriebenen Verfahrens sind wir bestrebt ge-

weseii, den Anforderungen des prakf isclien Luftfahrers soweit als möglich zu

genügen. Darum haben wir von vornherein auf eine ^ößere Genauiglceit ver-

zichtet, die man yieneioht dur«^ Wahl eines gröBeren Ifafistabes hfitte ersielen

können. Darum sind alle benutzten Worte auf ganze Bogennunuten abgerundet
und für die Polariskorrektionen Durchschnittswerte aus den nächsten drei Jahren
ganonmien. So wie die Tafeln sind, kann man aus ihnen 9 und X bis auf 3 oder
4 Bogenminuten genau eotnohmen. Damit muß sich der Luftfahrer zur Zeit be-

gnügen; denn keines der vorhandenen Balloninstrumente gewährleistet ihm eine
größere Genauigkeit; eine solche ist übrigens auch kaum erforderlich.

Die Ablesung aus den Tafeln maält nach einiger Übung keine große
Schwierigkeit mehr; danach sind dann nnv noch zwei (für die Westseite drei)

Additionen oder Subtraktionen auszuführen. Die gefürchtete Rechenarbeit ist

also wohl auf ein Minimum beschränkt In fünf Minuten kann man bequem mit
der gaiuen Arbeit fertig sein.

Reise zwlsehen Wladiwoslek und den Häfen Kamchatkas

vem 14. Juni bis 15. August 1908.

Aus dem nm IL Ofßriar Lieber gefOlirten lleteorolofrischen Ti^gebiidli dn dwUMheii D. »Triolan«,
Kapt. Artelt.

Von Wladiwostok bis Ajan. Dampfer »Tsintau« verließ Wladiwostok
am 14. Juni 1908 iMi klarem Wetter, Wind SSO Stärke 6, Temperatur 16.8<* G.

Bald nach Abfahrt flaute der Wind ab, wurde still, die Temperatur fiel auf
9 ^ C, es wurde diesig, zeitweise Nebel. 11^ N wurde Kap Kruilow passiert, gleich

danach setzte starker Nebel ein, welcher bei leichten östlichen Winden bis 94 V
den 16. Juni anhielt. Jetzt frischte dieser Ostwind auf, das Wetter klarte voll-

ständig ab, und die La Pörouse-Sti-aße wurde am 17. Juni 9'.' N unter günstigen

Umständen passiert. Der Wind wellte friscli aus östlicher Richtung, Lufttempe-

rntur 8*0., ^ Wasser wurde westlich der Straße zwischen 10 und 13° C. ge-

messen, kurz nach Passieren derselben nahm die Wassertemperatur bis 1 C.

schnell ab. Um 6^ V den 1 7. Juni passierte man Cap Siretoko und verfolgte von
hier ab einen nördlichen Kurs bei leiohten bis mäfiigen SO- und östlichen HHnden
and bedeckter, aber sichtiger Luft,

Von Kap Patience wurde wegen seiner Untiefen und der schlechten Sich-

.tigkeit des niedrigen Landes gut firei gesteuert Von hier wurde nun ein nörd-
licher Kurs, 50 Sm von der Küste, an dieser entlang, verfolgt, in Begleitung von
leichten, zuerst östlichen, später veränderlichen Winden, zeitweise wurde auch
Nebel angetroffen; die Lufttemperatur schwankte zwischen 1 und 4* C, die

Wasserteinperatur zwischen 0 und 2° C.

Am 19. Juni morgens 4^4ö»in auf ungefähr 53"^ N-Br. und 144^ 0-Lg., bei

einer Lufttemperatur ron 2° C. und Wassertemperatur 0, traf man auf große Bis-

felder und schweres Packeis. Es wurde bis 8h N mit verschiedenen Kursen und
Maschinen-Manövern gearbeitet, um durch die Eismenge einen Weg nordwärts
zu finden, jedoch kam man zur Einsieht daß dieses Vordringen ohne Erfolg sein

würde, und so verfolgte man, die Maschine vorsichtig gebrauchendf die ent«

sprechenden Kurse südlich und östlich, bis man um 41» N frei war.
S»
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Zu beiuerkon wäre noch, dali viel Seehunde auf dem Eise gesichtet wurden.
Sobald d«r Dampfer sieh in fireiem Wasser befand^ setxto man den Kvtr»

\

län<j8 der Eisgrenze, Wasser- und Lufttemperatur crliöhte sioli, orsfcrc zwisi^ln-n

5 und 8", letztere zwischen 3 und 5° C. Der Wind war still, zeitweise durch
.

leichten sfidltohen Zug unterbrochen, See ruhig, die Luft war diesig, häufig Nebel.

Um 8»! 30"'" V setzte srlinell eine nördliche Dünung ein, das Wettmr klarte auf und
es war möglioli, eine astronomische Ortsbestimmung für Mittag, den 20. Juni auf
56<*17' N-Br^ 146^26' O-Lg. zu machen. Der Dampfer hiek aidi noeh immer
in der Nähe der Eisgrenze, große Eisblöcke von 4 bis 6 m HIHie über Wasser
und ausgebreitete Eisfelder zwangen ihn, häufig seinen Kurs nach Nord zu ver*

folgen, um frei zu kommen. i

Endlich am 21. Juni um 101) V konnte man den Kurs seinem Bestimmungs-
.

ort entgegensetzen; dir Wind frisdito ans SC) zur Stärke 6 auf, am Nachmittage
drehte er nach NO, an Stärke zunelimend, hohe See und Dünung, Regen und

Nebel setzten ein, bis der
,

Wind zum schweren Sturm
mit einer gewalligen See
ausartete, SO dafi der
Dampfer am 22. Juni von
2« bis 20nl<> V beige-

dreht werden mvBte.
Während des Stnrnifs

klarte die Luft ab, und
man sichtete die Okhotslc-

Küste, welche angesteuert

wurde, um längs dieser,

unter schweren Verhfilt*

nissen, um 3?)N am '22.Jnni

den Hafen von Ajan %a
erreichen.

Wenn man sich die

Kurslinie in der neben-
stehenden Figur Tcran-
schaulicht, so geht man
mit der Annahme wohl
niciit fehl, daß die Eis-

felder sich durch die NO«
und X-Winde im Norden
der Ükhotsk-See und Ghi-

linsk-Buoht gelöst,und sich

an dieNordkOsteSaghalins

bis in die Udski-Bucht
hinein gestant haben.

Besteckverset'/ungen oder Strömungen seheinen nach AufzoiohniUlg des

Herrn Lieber nur geringfügig gewesen zu sein. Im nördlichen Japanischen Meer
wurde eine nordwestliche Versetzung von 19 Sm im Etmal vorwiegend gefunden;
jedenfalls werden die Strömungen sehr von den WindverhSltnissen beeinflußt.

Von Ajan bis Okhotsk. Am 24. Juni mittags verliefi der Dampfer Ajan.
Der NO-Sturm, der im Hafen seine Yolle Gewalt nicht zur (Geltung bringen
konnte, wehte an der Küste in Stärke 10, eine hohe, gewaltige See hervorrufend
und den Fortgang des Dampfers sehr hemmend. Nach Mitternacht nahm Wind
und See langsam ab, der Kurs, welcher der KUste nordwärts folgend gesteuert
wurde, nnifite häufig nach Ost verändert werden, um von den an der Küste
lagernden Eisfeldern frei zu kommen. Lufttemperatur swisohen 4 und 9^, Wasser-
temperatur zwischen 1° und 3*^ C. Am 25. Juni um 40>>>{" N passierte man Kap
Khanganga in 5>/j Sm Absland. Ikst Sturm flaute nach und nach ab, die I^uft,

welche bis ('»'' X sichtig gewesen war, wurde trübe und später nebelig. Da es

mitunter für kurze Zeit abklärte, erblickte man an Backbord unter der Küste
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die angetriebenen Eisfelder. Um 2t> IS"»*" V, am 26. Juni klarte die Luft ab, es

wurde Land recht voratis g«deht6t| und um ^ SO"'" V erreichte man die Reede
von Okliotak. Es konnte aber wagen einer hohen SSO-Dünung nioht geankert
werden.

Hier schreibt Herr Lieber: »In den Tagen vom 28. Juni bis 9. Juli war
es mir nicht m(){.'Iich, das Journal ausführlich \v«>itei' zu führten. I). „Tsiutau" lief

am 27. Juni abends beim Einlaufen in den Hafen auf der Barre auf und kam
erst am 2. Juli wieder flott Abends am 2. Juli dampfton wir dann in den Hafen,
um unsere Havarien auszubessern. Wälirend dieser Tage hatten wir fast aus-

nahmslos scliöne!?, klares Wetter niii ö.st liehen bis südöstlichen Winden, durch-
schnittlich Stärke 3 bis 4, nur am 1. Juli abends erreichte der SO-Wind Stärke
5 bis Ü, mit fallendem Barometer (758.:} Aneroid), sonst hatten wir einen ziemlich

beständigen Barometerstand von 7G0.3 bis 761.4 An. Ganz feiner Staubregen oder
Sommernebe), der sogenannte „Bus" trat am 2. Juli für kune Zeit auf, darauf
bis zum 4. wieder schönes, klares Wetter. Am 5. Juli morgens trübes Wetter,
später stundenlanger, ziemlich dichter Nebel, für eine Stunde nachmittags sogar
siemlich heftiger Regen, ebenso am 6. Juli Regen und Nebel. Seitdem faat immer
bedeckt und trübe, ab und zu leicht diesig bis zum 9. Juli.«

Vom 10. bis 14. Juli blieb der Dampfer noch im Hafen; beobachtet wurden
leichte veränderliche Winde mit abwechselnder Bewölkung, bisweilen unterbrochen
von Staubregen und trübem W'etter, bei einer Lufttemperatur zwischen 8 und 10^,

Wasaertemperatur zwischen 10 bis 11° C.

Von Okhotsk bis Ola. Am 15. Juli 10') V dampfte man seewärts, der
Wind war bis Skilcap, welches um SM 15"i" N passiert wurde^ OSO bis Ost mittlere

Stirke 6 mit entsprechendem Seegang, s^weiae Regen, aber atBndig sichtiger Luft.
Hier wurde eine bedeutende Änderung^ 16 bis 20° West, der Deriation

der Kompasse beobachtet.
Im weiteren Verlauf der Reise blieb das Wetter bei leichten ONO>Winden

Sehön und sirlitii:, um 4'.'X, den Iß. Juli anki-rte man auf Ola Rced«.
Die Temperatur von Luft und Wasser blieb unverändert.
Von da bis Jamskafa. Der Dampfer setzte am 17. Juli um 15^ N

seine Reise fort; bis Ka]» Alevin, welches um G'.' 4r>'"!" N passiert wuiiIh, welite

frischer Westwind bei klarem, schönem Wetter. Luft- und Wassertemperatur ab-
nehmend, erstere i bis 6° letztere 8 bis 2°G. Eine Menge Walfische atSndig
beim Dampfer. Der Wind flaute nach und nach ab, drehte sü(ilicher und das
Wetter wurde trübe und unsichtig. Am 18. Juli, nachdem Kap Tolstoi nach«
mittags passiert ward, wurde der Wind unbestindig, drehte sehlieBlieh naeh Nord,
die Luft wurde klar und man erreichte um V am 10. .luli Jamskaja-Reede.

Von Jamskaja bis Üishiga. 7(r SO"*'" N am selben Tage wurde wieder
Anker gelichtet, um Gishiga, den nördlichsten Bestimmungsort wihrend dieew
Reise, zu erreichen. In Begleitung leichter NO lieber Winde und bei schönem,
klarem Wetter ankerte man um 8^ N am 20. Juli auf Uishiga-Reedc. Die Tem-
peratur der Luft war wihrend der Reise zwischen 12 und 16°, des Wassers
zwischen 11 und 13' C.

Von Gishiga bis Tigil. Am 22. Juli 10'.' V wurde (Jishiga-Reide unter
g&nstigen Umstfinden verla.ssen. Es herrschten flaue SW, später westliche Winde
vor, das Wetter war bis 2'^ V, den 23. Juli scliön und klar. Das Th» rmouieter
für Luft zeigte zwischen 11 und 20', für Wasser ü und 15 C. ; nun frischte der
Wind aus SW bis Stärke 6 auf, den entsprechenden Seegang mit sich bringend,
die Luft wurde trübe, zeitweise trat Nebel ein. Lufttemi)eratur und Wasser*
temperatur fielen bis 6^ C. Um 2^ N wurde auf Tigil-Reede geankert.

Von Tigil bis Oglukomona. Den 25, Juli 6* V wurde die Reise fort-

gesetzt, man dampfte unweit der Küste unter häufigem Loten südwärts, das
Wetter war diesig, bisweilen trat Nebel auf, bei schwachen NW, später SW-Winden
mit dem entsprechenden Seegange. Die Temperatur der Luft war I J , die dea
Wassers II-' C. Un den 26. Juli ankerte man auf Oglukomona-Recde.

Unter ganz dauelben ümatinden wurde am 27. Juli Voroffski und um
M 40^ V, den 28. Juli die Reede von Bolsheretsk angelaufen. Letztere Reede
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verließ man am selben Tage um 8^ V und setzte die Reise nach Petropawlovsk
fort. Bis Kap Lopatka wehten frische NW-Winde, groben 8«6gang hervorrufend,
die Temperatur der Luft hält sich auf 11 die des Wassers auf 9.5^ C. Sobald
Kap Lopatka passiert war, flaute der Wind ab, wurde still, und leichte verän-
derliche Winde begleiteten den Dampfer Ml nach Petropawlovsk, wo man am
Nachmittag des 29. Juli ankam. Die genaue Ankunftszeit ist aus dem meteoro-
logischen Journal nicht zu erkennen; Kompaßablenkungen an der Küste oder
Strömungen sind nioht versd^net Eine höbe Temperatur machte sieh in

Petropawlovsk bemerkbar, das Thermometer idgte für Luft xwiachen 12 and S8^,

für Wasser 12 und 16^ C.

Am 1. August 64 V verließ man den Hafen von Petropawlovsk nach
Kamchatka-Reede; viele Walfische mit auffallend großen Rückenflossen be-

gegneten »lern Dampfer; flaue NO-Winde mit bedeoktein Tlimniol wurden beobachtet,

bis naci» Passieren von Kap Kronotski Windstille n)it häufigem Nebel auftrat.

Luft- und Wassertempenitur schwankten während der Reise. "Luft 14 bis 16°,

Wasser 10 bis 13'^C. Um 4'.» N, <len 2. August, wnrde auf Kamchatka-Reede L^oankert.

Am 4. August 6V V trat man die Rückreise an und setzte den Kurs von
Kamchatka-Reede nach Petropawlovalc, viele Windstillen, bisweilen untere
brofhen durch leisen südlichen Zug, bcuuiistigten die Reise, bis Kap Kozloff passiert

wardi hier setzte dichter Nebel ein. Nabe vor Kap Shigunski klarte die Luft
ah nnd man konnte Petropawlovsk um 24 N den 5. August erreich«!. Luft- und
Wassertemperatur kaum merkbar verändert.

Am Morgen des 7. .\ugust verließ man den Hafen von Petropawlovsk
nach Wladiwostok bestimmt. Das Wetter war bei der Abfahrt klar und günstig,

doeh naehmittags frischte der leiohte S- und SSW-Wind auf, holte mehr nach SW
und Nebel s< tzte ein, so daß der Kurs gut frei von der Küste g(>noninien werden
muhte. Barometer stark fallend, Wind und See beständig zunehmend. Der Nebel
wechselte seitweise mit heftigem Regen ab, Am folgenden Tage nachmittags hatte
der Wind die StXrke 9 erreicht, hohe gewaltige See hemmte den Fortgang des
Schifft

Bar. 748.7, Luft 11% Wasser 9^C,

Am Vormittag des 9. August Wind nnd See abnehmend, die Luft klarte

ab und schönes Wetter trat ein.

Am 10. August 6tr lö"*!" V passierte man die Insel Chiriu-Kotan, von hier
ab herrachten leichte verSnderliohe Winde vor, bisweilen Windstille bei klarem
Himmel. Mittags erreichte man 48 '2rN-Br., 152^ 'AY O-Lg., eine Stromversetzung
nach S lb°W 16 Sm in 19 Stunden konnte beobachtet werden. Von hier ab setzte

wieder abwechselnd Nebel ein, die Wassertemperatur war auf 1^, die der Luft
auf 10'' C. gefallen.

Am 12. August wurde östlich vom Kap Siretoko wegen Maschineiiseliadens

2 Stunden gestoppt^ und hier beobachtete man eine östliche Stromversetzung,
Wind SW Stärke 4. Um Mitternacht passierte der Dampfer die La PdrooM-
Straße, Wind SW Starke 7, begleitet von einem entsprechenden Seegang. Luft-
temperatur 23^, Wassertemperatur 19° C.

Im Japanischen Meere, Tartaren-Golf, flaute der SW-Wind allmählich ab,

die bis hiwher klare Luft wurde wieder durch Nebel unterbrochen, Luft- und
Wassertemperatur waren im Steigen, und zwar Luft '20 bis 2:V , Wasser 17 bis 20°C.
Am frühen Morgen des 15. August erreichte D. «Tsiutau« wieder seinen Ausgangs-
hafen Wladiwostok.
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Suminoye (Japan).
Nach FiafTtlK^fTon Nr. ;(167 »les Kai>t. M Kn^'olha^t, D. .Sh*ntnng.. von Juli 1904. &l^iwt
iia< li anierikiiiiis. hell und engliKclu ii tiii. llcii ; Brit, Atlm-Krt Nr L':!17, Xipon, Kiiisiii and Shikukn and

pari of the Korea. Nr. 358, The westcrn toasts of Kiiuiu aud Nipon, includiug ihe Korea Sstrait:

Nr. 3092, ShimabM» mnmn,

Suminoyp liegt am rechten Ufer des <:l*'icIinainij;on Flii-ises, der in das
Nordend« dos Shimabara-Golfes an der Westküste der Insel Kiusiu mündet. Der
Hafen ist ziemlieh Uein «nd bietet nur Fiats f&r ein paar Schiffe; er kommt
für fremde Sehiffft nur als Ausfuhrhafen in Betracht, für die Einfuhr ist er den-

selben noch versobloseen. Die geographlache Lage des Ortes ist 33'^ 12' N-Br.
und 130"^ ir O-Lg. Die MiBwelsung fftr daa Jahr 1911 betrigt 4.5° W, die

jihrliche Änderung +1'.
Alifccnicines. Der Sbimabara-Golf, der sich innerhalb seiner Einfahrt zu-

niohst in östlicher, nachher in nördlicher Richtung ausdehnt, ist etwa 50 Sm
lang und 8 bis 10 Sm breit. Die Wasserticfo in der Einfahrt und in der süd-

liolien Hälfte beträgt 36 bis 55 m. Von seinem innersten Teil er.streoken sich

Untiefen etwa 16 Sm weit in südlicher Richtung, zwischen denen mehrere See-

meilen lange Fahrstraßen mit 7 bis 9 m Wassertiofe sich befin(l<'ii. Dio Einführt

ZU dem Golf liegt zwischen dem südwestlichen Ausläufer der Nagasaki-IIalljinsel

und der Nordwesthuk der Insel Amakuso-shimo-shima. Die verliältnismäßig enge,

weiter nach innen gelegene Durchfahrt zwischen dem Nordende dieser Insel und
Setsunie-saki, heißt Ilayasaki-sclo, und weiter nach innen Yu-shima-aeto. Auch
mit dem Tatanahiro-Sund ist der Golf durch mehrere tiefe Dmrchtehrten ver-

bonden, von denen die Misumi-no-seto genannte befeuert ist.

LAndiiiiirkcn. Unose-zaki an der Südseite der Einfahrt xum Shimabara-
Ck>lf iatdie Nordwesthuk von Amukusa-shimo-shima und zugleich der westliche Aus-
ISafer einer Halbinsel, die bis zu 114 m Höhe ansteigt und mit dem Festlande
dnrch eine niedrige Sandbank verbunden ist ; Skiki-zaki beißt die nördliche Uuk
dieser Halbinsel. Setsume-zaki an der Nordscite der Einfahrt zum Golf ist die

aüdliobete Huk der großen und breiten Sbimabara-Halbinsel, die die Westseite
der sttdlichen HSlfte des Golfes bildet. Die Huk selbst ist nur von mäßiger
Höhe, ebenso wie die übrigen an der Südküste der Halbinsel gelegenen Punkte.
Landeinwärts jedoch wird das Land höher und erreicht in dem S^a Sm nord-
östlich von der Huk gelegenen Hojo-Dake 414 m Höhe. In der Mitte der Halb-
insel erhebt sich der tätige, 1346 ni hohe Vulkan Unzen -Daki', ül»er dessen breitem,

höckerigem Gipfel gewöhnlich dunkle Rauchwolken lagern. Östlich von ihm liegt

ein zweiter Berg von 888 m Höhe; beide werden voneinander durch ein tiefes

Tal getrennt. Diesea ist der Herd eines ausgedehnten vulkanischen (Jeliietes,

daa schon verschiedentlich von den schwersten Erdbeben heimgesucht w^orden
ist. Eins der Beben, daa im Jahre 1798 banste, machte sich auf der ganzen
Insel Kiushu bemerkbar und soll (iio ganze Küsten- und Landforniation der an-

grenzenden Provinz Uiogo geändert haben. Der Gegenstand eines Dergrutsches
ist vor längerer Zeit augenaeheinlieh der östliche Gipfel der Halbinsel gewesen,
infolgedessen ein Drittel oder mehr von der Ostseite des rJt rL'cs in die See ge-

stürzt ist; auf den Trümmern scheint die gegenwärtige Stadt Shimabara erbaut
zu sein. Im übrigen mit die Halbinsel naeh Norden und Süden allmfihlieh ab,
die Küstenabhänge an ihrer Osfscite sind je<loch steil. Sonat ist das T.aiid an
beiden Seiten des Golfes von mäßiger Höhe. Eine gute Landmarke bildet noch
die 96 m hohe abgeplattete Inael Ya*shima in der gleichnamigen Straße, die man
voraus in Sicht bekommt, wenn man innerhalb der Einfahrt zum Golf ist. Die
Einfahrt zum Fahrwasser nach Suminoye bezeichnet eine schwarze stumpfe
Pyramidentonne mit Zylindertoppzeichen, die auf etwa 1.8 m Wasser liegt. Die
Fahrrinne selbst ist durch Haniltuspfähle gekennzeichnet, die einlaufend an B-B.
zu lassen sind. Bei Nucht bilden die Leuchtfeuer auf Gotsu-sho in der Einfahrt
zum Sbimabara-Golf^ von Kuohinotsu, Shimabara, Misumi und Miike gute Land-
marken.

Aji!«teuerang. Die Zugänge zum Shimabaj'a-Golf bilden, wie schon erwähnt,
Hayaaaki-aato und als Fortaetzung Yushima-aeto. Die Anateuerung der ersteren
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Strafie bildet keine Schwierigkeiten, da weder im Fahrwasser noch in der Nähe
davon gofährliche Stellen vorbanden sind. Beim Einlaufen benutze man da^
Fahrwasser nördlich von Gotsu-sho, das 21/3 breit und ziemlich tief ist. Dio

der Küste an beiden Seiten der Straße vorgelagerten Untiefen liegen in weniger
als Sm Entfoi nung von dem Lande. Zu berücksichtigen sind jedoch die

starken Gezeitenströme, die bei Springtide mit 4 bis 6 Sm (lesehwindi^koit

durch die Straße setzen ; auch bilden sich Stromwirbel in der Straße zwischen
Gotsu-sho lind Setsume-saki an (Ut Nordseite der Einfahrt. Dieselben wurden
auf dem Dampfer »Andalusia« lästig cmi^ftindon. Von (Jotsu-sho erstreckt sich

unreiner Grund 4 Kblg weit nach Süden und läßt nur ein 4 Kblg breites Falur-

wasser fr^ zwischen diesen Inselchen und Kogame^sho, dem nordwestlichen
Ausläufer von Tsujino-shima-Riff. Yu-j<hima in der gleichnamigen Straße lasso

man an St-B., nähere sich aber hier nicht zu sehr der Küste der Shiniabara-

Halblnsel, da Untiefen fn sfcnnlich«* Entfernting Ton dw Kftato liegen. Der
weitere Weg nach Norden dürfte dann keine Schwierigkeiten bieten, wenn man
sich in der Mitte des Fahrwassers halt. Im oberen Teil des Golfes wird jedoch
das Pabrwaaaer dareh einzelne Unttefok und Sand- und Sdüiokbftnke beengt

Leiiehtfeuer. sieli. Leuchtfeuer aller Heere« 1911, Hefl YII^ Tit XI,

Nr. 1632, 1633, 1G3C, 16:]y, 1fU5.

Lotseawesen. Ein Lotse kommt auf telegrapbische oder direkte Bestellung

in Kuohinotsn an Bord und bringt daa Schiff nach Suminoye und von da wieder
zurück bis Kuchinotsu. Die Lotsen sind meist japanische Küstenschiffor un<l

haben kein Lotsenpatent. Die meisten von ihnen sprechen auch nur wenig
englisch, wodurch eine Verstindigung mit ihnen, auBer in den Kommando«,
schwierig wird. Lotsenz wang h/»stcht nicht; es braucht auch kein Lotsengeld

bezahlt zu werden, wenn kein Lotse genommen wird. Kapt. M. Engelhart be-

zahlte SO Ten Lotaengeld ein«,und auslaufend zusammen.

BeUeppdaaiiifer sind nicht vorbanden.

Quaniiitüne. Schiffe von» Auslande kommend müssen in Kuchinotsu ein-

klarieren und werden daselbst auf den an Bord herrschenden Gesundheitszustand
untersucht. Von anderen japanischen Häfen kommend genügt der einmal aua-
gestellte KüstenpaB, um frei mit dem Lande verkehren zu können. Der Gesund*
heitszustand war im Juli 1904 an Ilord und am Lande ^ut.

Zollbebandluitg. Nach dem Bericht von Kapt. Engelhart ist keine Zoll-

Station vorhanden; die Schiffe klarieren in Kuchinotsu ein und aua, dort müssen
Sobiffspapiore und Piovinntlisto vorgelegt werden.

Der Ankerplatz auf der Keede von Suminoye Gawa ist östlich von der die
Einfahrt zum Flusse bezeichnenden Tonne; er ist gut und sicher, nur bei

stürmischen südlichen Winden ist Vorsicht geboten. Die Wassertiefe beträgt
etwa 6 m.

Gezeiten, üach der Brit. Adm-Krt. Nr. 3692 ist die Hafenzeit zu Kuchi-
notsu Wan 84 60«i<i; die Hoohwasserhohe beträgt bei Springtide 8.7 m, bei Nipp-
tide 2.4 m und der Niedrij-nvasserstand bei Nipptide 1.0f> ni, I^er Flutstrom

setzt naoh Kapt. Engelhart mit 4 bis 6 Sm stündlicher Geschwindigkeit auf
der Barre und im Hafen den FluB hinauf; besonders bei südlichen (Hachen und
stürmischen Winden, die das Wasser aus dem Golf in die Flußmündung hinein-

treiben, wird der Flutstrom sehr verstärkt und der Wasserstand erhöht. Bei

nördlichen Winden wird das Wasser aus dem nördlichen Golf herausgetrieben,

dann ist wenig Wasser im Flusse und die Stärke der Gezeitenströme ist ver-

ringert. Deti Tidenhub bei Springhochwasser hat Kapt. Engelhart im Juli 1904
ungefähr zu ä.ü m beobachtet.

Die Barre bzw. den Verlauf des darüber hinführenden Fahrwassers fand
Kapt. Enfrelhart, verglichen mit d< r ja])aniselien Karte Nr. 113, letzte Korrektion

vom März 1UU4, bedeutend verändert. Die Fahrrinne ist schmal, die Einsteuerung

schwierig; man kann mit 8.2 m Tiefgang nur bei, od«r kurz vor oder na<^
Hochwasser die Barre passieren.
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Wind, ^^'«»tter und Klima vgl. Shb. Japan, Korea and adjacent Seas. 1904

und Anhang von 1909. Es wird besonders auf die Sturmsignale im Anhang von
1909, Seite 5 bis 8, hingewiesen. Vgl. auch Ann. d. Hy{h-. usw.* 1908, S. im.

Hafenaulogen. Der Hafen von Öuininoje wird durch die FluBmündung
gebildet, er ist sehr eng, so daß tiefe und größere Seeschiffe an dm einsigen
durch eine Festmaohetonno bezeichneten Liegestelle un<refährrlot nur schwaien
Icöuuen, wenn sie allein im Uafen liegen; bei Niedrigwasger aber kann ein

grOBeree Schiff ftberhaii|»t nicht echwaien. Im allgemeinen kAnnen nur zwei
Schiffe zuirleich im TIafon liofjen. Das eine Schiff hat dann seinen Anker strom-

aufwärts, das andere stromabwärts liegen, und beide haben mit dem Hock an der
Featmachetonne festgemacht. Hit den Ifingsselt liegende Ladnnga» und Kohlen»
leichtern ist der Hafen von zwei Schiffen fast ganz ausgefüllt, so daß ein drittes

kaum an ihnen vorbeikann, um oberhalb dieser Liegestelle zu ankern. Dies
sollte man daher vermeiden und lieber draußen auf der Reede warten, bis ein

Liegeplatz an der Tonne frei geworden ist. Kajit. Engelhart schreibt darüber:
»Bei meiner Ankunft lagen zwei Dampfer im Hafen und die Festmachetonne
war besetzt. Sowohl der Lotse wie auch mein Kohlenlieferant versicherten mir,

daß oberhalb der Festniachetonne noch ein guter Ankerplatz vorhanden wire
und daher lief ich in den Hafen. Leider stellte sich heraus, daß an dem mir
enipfolilenen »guten« Ankerjdatz nur i ni Wassertiofc und kein I'latz /.um

Schwaien war. Ich ließ daher stromaufwärts einen Buganker, stromabwärts einen
Heckanker mit genügender Kette und einer Stahlti-osse darauf befestigt fallen,

so daß das Schiff bei Flutstrom auf dem Heckanker lag. Der größeren Sicher-

heit halber wurde das Schiff mit je einer Drahttrosse vorne und hinten an von
uns selbst eingerammten Pfählen vertäut. Diese Arbeit war recht umständlich
und schwierig, denn der Hafengrund und die Ufer bestanden aus sehr weichem
Sohliek, in dein die Leute beim an Landbringen der Trossen bis über die Höften
einsanken. Am zweiten Liegetage gab unser Heckanker in dem mit etwa 4 bis

6 Knoten laufenden Fiutstrom naciü, das Schiff kam dadurch quer in den Strom
zu liegen, die achtere Stabltroese brach und wir sohwaiten vier Fuß duroh den
weichen Scldiek herum. Sofort ließ ich Dampf aufmachen und verließ, sobald

genügend Wasser auf der Barre war, den Hafen, was sich dadurch recht schwierig
gestaltete, daß die beiden an der Festmaehetonne liegenden Dampfer mit ihren
I«eiclitern einen großen Raum einnahmen. Auf der äußeren Reede wartete ich,

bis die beiden anderen Dampier am nädwten Tage fertig waren, und nahm dann
mit der Flut den Platz unterhalb der Festmaehetonne ein, wo das Sohiff in etwa
6.4 m ganz gut lag und leicht den Hafen verlassen konnte.«

8ciiiff»auMrfistung. Bunkerkohlcn sind am Orte zu bekommen; sie stammen
aus den Miike-Kohlengruben und werden über Omuta verschifft. Man kann
beliebige Mengen auf BcsteUang erhalten. Die Kohlen werden nach japanischem
Gebrauch in Körben ül)ergemannt ; Ka|)t. Engelhart bezahlte M.öO Yen für die

Tonne und nahm 120 t ein. l'roviant und sonstige Ausrüstung.sgegenstände
sind am Platze nicht zu haben, dagegen können sie leicht durch die Bahn von
Moji oder Nagasaki erhalten werden. Kapt. Engelhart bestellte sich in Kuchi-
notsu Proviant, den er beim Ausklarieren und Absetzen des Lotsen auf der
Rfiekreise an Bord nahm.

Miike.
Nach <lem Fraftobogen Xr. -IftSl? des Kapt \. Ttiip]!, f». >Maria Rickmers vom .Tuiii ]'M0: Nr, .'iMjt

des Kapt, \V. Tliode. T). -Dorntln-a Itii kmrr-i vom .März 10li>. Mrpiiiz! im<h cnu'lischi'ü und
üincrikaiii.'^fhoi» (^urlleii. ßri(. .\diii-Krt. Nr J^UT. Nii>iiii. Kiu'-iii atii! Sliikoku iiiid l'arl o( the

Korea; Nr. The westeni coasts of iviiuiu and Nipon, inciudiug the ivurvai ätruit; Nr. Jt3^2,

SliiiDkbum Kaiwaa.

Miike. einer der hauptsScIilichsten Ausfuhrhafen für die japanische Stein-

kohle, liegt 33 Sm nordöstlich von Kuohinotsu, an der Ostseite des Shimabara-
Golfs im Miikedistrikt, dem sfidlichsten Teile der Provinz Chikugo. Hafen und
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Hafenaniagon sind fast ausschließlich auf Kohlenverschiffung eingerichttit und >

von der Besitserin der benachbarten nur 1 8m land^wlrts gelegen«! Kohlen-
|

flötzo und Gruben, der »^litsui Mining Company«, erst neuerdings angelegt.

Der Hafen scheint eine Zukunft zu haben; die Gesellschaft sucht den ihn an-

laufenden Schiffen in Jeder Weise entgegenzukommen und TergröBert und Ter-
vollkomnit die Ilafenanlagen noch weiter. Di> ^^'POL'raphische Lage des Leucllt-

turms auf dem Kopfe des nördlichen Leitdainmes au der Hafeneinfalirt ist
j

SSO O' 16" i^.Br, iW* %V IBT O-Lg. Die MiBweisung für das Jahr 1911 betr&gt
4.3° W, die jihrliche Änderung kann als zu gering praktisch v«niaehlia8igt

werden.
Landniarken und Anstevemofc dee Shimabara-Oolfs vgl. unter Suminoye.

Im Golf selbst bieten nach Kapt. W. Thode Yu Sliinin, der 403 m hohe Misunii

Dake an der Nordseite der gleichnamigen Durchfahrt und der 833 ra hohe Maye
j

Dakü südwestlich von der Stadt Shiniabara gute Landmarken. Bei der An- :

Steuerung lies Hafens selbst sind die fünf unmittelbar rechts davon liegenden
bis 711 (IT) ni hohen Hcrge auf 33-^ 0' N-Br. und 130^ 26' O-Lg. reclif -lute An-
haltspunkte. Bei dickem Wetter, wenn das hohe Land nicht sichtbar ist, bietet

nach Kapt. Thode eine 4 Sm Hüdlich des Hafens auf 66'.5 N-Br^ IW*
26'.2 O-Lg. befindliche, einer alten lUiine ;_'leirhende Baumgruppe eine gute
Ansteuerungsmarke. Diese Baumgruppe kam, als man sich in dickem liegen

bis auf IS m Wassertiefe an die Kftste herangelotet hatte, zuerst in Sicht. Bei
sichtigem Wetter, liei Tage wie bei Nacht, sind die in den Karten und im
Lenchtfeuerverzeichnis richtig angegebenen und gut im Stand erlialtenen See-

zeichen einwandfreie Anstenerungsmarken; auch die Wassertiefen und die

Grundproben stimnu n nach Kaj)t. Thorlo und Rupp genau mit den An<jaben

in den Seekarten überein. Beide genannte Kapitäne brauchten und empfehlen
die neue japanische Karte des Golfs von Shimabara. Nachts sichtet man suerst

das Feuer auf dem Kopf des nördlichen Leitdaniniet*. Wenn man sich, wie im
Leuohtfeuerverzeiobnis von 1911 ang^eben ist, nachts im weißen Sektor und
am Tage in der Peilung des Leuchtturms auf dem Kopfe des nördlichen Leit^

dammes rw. S68.5^ (mw. N*/^0) bis rw. 14.5° (mw. NzO^'j^O) hält, dann ver-

meidet man einerseits die sich südsüdwestlich erstreckenden 8.2 m flachen Stellen

der Mineno Su-Gründe und andererseits die bis zu 2 Sm von der Küste bis

dicht an das tiefe Fahrwasser heranreichenden StrandaXnde sikdlich von der
Hafeneinfahrt.

Leuchtfeuer. Sielie «Leuchtfeuer aller Meere« 1911, lieft VIII, Titel XI,

Nr. 1633 bis IBSS.

lyotsenwpsen. Für den Sliiniabara-Oolf bis an die Einfahrt zum äußeren

Hafen von Miike sind See- oder Golflotsen vorhanden, die sich meistens in

Kuchinotsu aufhalten und auf vorherige Bestellung den Schiffen entgegenkommen.
Will man ohne vorherige Bestellung einen Soelotsen für den (Jnlf in Kuchinotsu

haben, so zeigt mau Lotsensignal. Die Taxe für den Seelotsen bis Miike beträgt

40 Yen für Dampfer und 60 Yen fflr Segler. Mitunter sind die beiden tot»
handenen Seelntsen aber unterweL's und keiner in Kuchinotsu anwesend. Die

Seelotsen unterstehen direkt der japanischen Regierung, sie sollen bei Setsume-
zaki oder bei Hagasaki Hnk kreuzen. Die Hafenlotsen fOr Mike kommen
den Schiffen in einem kleinen Segelboot (Sampang) bis vor den Leitdammen
auf die Außenreede entgegen. Bei Tage führt das Boot eine große blaue Flagge
mit weiBem »P< und auf beiden Seiten in schwarzen Buchstaben »Licened
Pilote*, nachts wird das übliche Flackorfeuer als Erkennungszeichen für das

Lotsenfahrzeug gezeigt. Der Hafenlotse bringt das Schiff von der Reede in

den Innenhafen vor die Schleusen, dort kommt der Hafenmeister, ein schwedischer
Kapitän, an lUiv>\ und übernimmt das Durclis< tih us<n in das innere geschlossene
Hafenbecken. Kapitän W. Thode schildert ihn als ruhigen erfahrenen Seemann,
der sehr vorsichtig mit <Ieni Scliiffe manövriert. Auch das Ausschleusen aus

dem Hafenl>ecken geschieht unter Leitung des Hafenmeisters, für dessen Lotsen-

dien.ste keine lie.'^onderen Abgaben berechnet w<MMlen. Nach Kapt. A. Rupps
Bericht muU der Hafenmeister als Zwangslotse beiruchtet werden; er ist ange*
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stellt von der »Mitsui Mining Company« und für den Betrieb im Hafen ver-
antwortlich.

Beim Verlassen des Hafens kommen die Ilafenlotsen j^leich nach dorn

Passieren der Schleusen an Bord und verlassen das Schiff, sobald der Leuchtturm
auf dem nördlichen Leitdamm passiert ist. Das Lotsengeld betrug für »Maria
Rickmers« und »Dorothea Rickmers« ein- und auslaufend, mit verschiedenem
Tiefgang, je 25 Yen. Dagegen würden sich die Lotsengelder für beide Schiffe

weaentUeh höher gestellt haben, wenn die Vorhandme Lotsentaxe in Anwendung
pfekomnien wäre. Nach dieser wäre zu zahlen je nach Tiefgang und Tonnen-
gebalt: bei 3.7 m Tiefgang und lüüO U-T. Größe 4U.Ü0 Yen, bei 3.7 m und
10 000 R«T. 60.80 Ten; bei 9.1 m and 1000 R-T. 61.60 Yen nnd bei 9.1 m nnd
10 OOn R-T. 7'2.4() Yen. Es scheint also, als wenn die Lotsengebühren nicht

streng nach der Lotsentaxe gefordert werden, sondern daü man die Gesamt-
abgaben für den nenen Koblenhafen möglichst niedrig hält, um die Sehiffe

heranzaiiehen.

Sdileppdainpfer sind zwei und außerdem zwei Motorbarkassen zur Hilfe

beim Durohaohlensen nnd Festmachen an den Liegestellen im Ihnenhafm vor-
handen; sie gehören der »Mitsui Mining Company« und stehen den Schiffen

unentgeltlich zur Verfügung. Man sollte deren Hilfe daher stets in Anspruch
nehmen, namentlich bei frischer Brise, wenn das Verholen mit Schwierigkeiten
verbunden iat

RettangsweHpn. Rcttiin^'sboot und besondere Rettungsapparate sind nicht

vorhanden. Sturm- untl Warnungssignale werden nach dem Internationalen

Signalbuche abgegeben am Signalnuist des Hafonamta (Dock Otfioe).

Quarantäne. Schiffe, die vom Auslande kommen, müssen, wie allgemein

üblich, eine Untersuchung abwarten, ehe sie mit dem Lande in Verbindung
treten ; Gesundheitspaß muB vorgelegt werden. Schiffe, die von japanischen oder
koreanischen Hafen kommen, brauchen den Gesundheitspaß nicht vor/iilo^^^en

und können ohne besondere Erlaubnis nüt dem Lande verkehren. Besondere
Qnarantineeinrichtnngen sind nicht vorhanden. Der Geeundheitezustand
an Land ist <j;u\, besondere Krankheiten kommen nicht vor.

Die Zollbehaadliuig scheint, je nachdem man die Beamten zu behandeln
weifi, zuvorkommend oder auch weniger entgegenkommend sich zu gestalten.

Dementsprechend sind audi alle Schiff.spapiero, die über Ladun^x und Proviant

Auskunft geben, oder nur die hauptsächlichen vorzulegen. Es können ver-

langt werden: Meßbrief, Proviantliste, Mannschaftsliste, Lnkenplan nnd SchifTs-

zertivikat.

Der Ankerplatz auf der Keede ist nur bei stürmischen südlichen Winden
wenig günstig, und namentlich wenn leicht beladen oder in Ballast ist Vorsicht
am Platz. Der Ankorgrund ist gut und besteht aus Schlick. Ganz besonders
achte man auf Anker und Kette wahrend der Flut bei südlichen Winden, dann
wird der nach Norden setzende Flutstrom sehr verstärkt. Man ankert auf der

Reede in etwa 10 bis 14 m nördlich oder südlich von der Einfahrt und läUt

diese für die auslaufenden Schiffe frei; v<rl. unter Hafenordnung. Man muß
mitunter längere Zeit auf der Reede warten, wenn die drei Liegeplätze zum
Einnehmen der Kohlen gerade besetzt sind.

(iezeiten. Nach den Angaben der »Mitsui Mining Company : die Hafen-
zeit ist 94 17*^ mittlere Ortszeit in der Hafeneinfahrt; die llochwasserliöhe

betrigt bei mittlerer Springtide 6.6 m, bei Nipptide S.7 m; der Tidenhub bei

Nipptide ist \.9 in. Tn der äußeren Hafeneinfahrt zwischen den Leitdämmen
läuft der Ebbstrom stärker als der Flutstroro. Nach einer Beobachtungsperiode
vom September bis zum November seheint der Plutstrom nachts eine größere
Stärke zu besitzen als am Tage. Die Ciezeitenströme laufen in der Einfahrt

und im Außenhafen mit 1 Knoten und in den Schleusen mit V2 Knoten Ge-
schwindigkeit. Vor der Hafeneinfahrt nnd auf der Reede setzt der Flutstrom
nnrli Xoiibn, der Ebbstrom nach Süden ipier zur Einfahrt. Die »Mitsui

Mining Company« gibt ein Ideines Hafenbuch heraus, dem auch eine übersicht-

Uohe Tabelle fiber die Gezdten und dm WaaaMratand in der Einfahrt und im
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Hafen für jeden Tag des Jahres beigefügt ist. Wasserstandssignale werden,
wenn mehrere Sehiffe efn- oder auslaufen« von dem Signalmaet auf dem Hafen>
amt gezeigt, sie sind in dem Hafentiandbuch erläutert und den Lotsen bekannt.

Wind, Wetter und Klinia vgl. &hb, Japan, Korea and adjacent Seas 1904
und Anhang- 1909.

Die Einsteitenuig swischen die Leitdämme ist unter gewöhnlichen Um-
ständen nicht schwierig. Dabei ist die Stärke der Gezeitenströme zu berück-
sichtigen. . Bei dem nach Norden setzenden Flutstrom halte man sich mehr an
der Seite des südlichen Leitdammee und bei dem südlich setzenden Ebbstrom
mehr am nördlichen Leitdamm und schere erst in die Mitte des Kanals ein,

wenn das Vorderschiff schon innerhalb der Dämme sich befindet.

Im Kanal und AuHenhafen sollen Dampfer nur langsam fahren, so daß
sie nocli Stenern. Segler dürfen nur im Tau eines Schleppers ein- und auslaufen.

Man kann nachts ebenso gut wie am Tage in die Hafeneinfahrt laufen. Es ist

aber nach Kapt Tode und Rupp nicht zu empfehlen, namentlieh nicht bei
frischen Wiiulrn und mit leicht beladenem Schiff. Bei sturmischer Witterung
werden überhaupt keine Schiffe in die Einfahrt gelassen. Ferner können See-
aehiffe nur in der Zeit von zwei Stunden vor bis swei Standen nach Hoch-
wasser in den Kanal einlaufen. Uni das Ein- und Auslaufen der Schiffe vom
Ende der Leitdämme bis zu den Schleusen zu regeln und um Kollisionen za
ermeideo, werden am Signalmaat über dem Hafenamt folgende Hafensignale
gegeben

:

Am THge: In der Xacht: Bcdcutuu): der bigiuüe:

Flagge P grfinee \ Bchiff gpht aus; ^^biffe auf der Reede mOssen warten.
« .V rot und veiiee | liebt Pehiff koiiwut ein; Si-hiffe im Innenhafai mfletcn «arten.
< K rotes I Hafoiii'iiitulirt ist gfsperrt.

Die Hafenanlage von Miike. Die von den Enden bis zum Innenhafen
1829 m langen, an der Oberfläche 3.7 m breiten und 0.3 m über Hochwasser
hinausragenden Leitdämme begrenzen einen 45.7 m breiten und bei Sprin^^tide

Niedrigwasser 5.5 m tiefen Kanal, der durch die Dämme vor dem Ver.sanden

geschützt wird. Der Kanal suU bei gleicher Tiefe von 5.5 m auf 76 ni verbreitert

werden, damit sich zwt>i Schiffe passieren können. Die Einfahrt in den Kanal
wird gekennzeiciuK't auf dem Kopf des nördlichen Leitdarames, der als runder
Steinturm ausgebaut ist, durch dnen auf dem Wärterhaus errichteten und mit
Stagen abf;estüt7f»>n eisernen Mast, auf dem das Leuchtfeuer brennt; ferner auf
dem Kopf des südlichen Leitdammes durch eine Stangenbake mit Ball als Topp-
zeichen. Nach Angaben des Hafenbachs dw Mitsui Mining Company liegt auf
jeder Seite des Kanals je eine Leuchttoniie. Nach dem beigegebenen Hnf<'ni>lan

und nach dem Lfv. 1911 Heft VUI, Titel XI, Nr. 1634 und 1635 liegen die beiden
Lenchttonnen in der Mitte des Fahrwassers, die eine eben auBerhalb, die andere
eben innerhalb der Leitdämme. Die letzten beiden Angaben srhoinen nach dem
Berichte von Kapt. Thode richtig zu sein. Der Innenhafen ist noch nicht

flberall auf die beabsichtigte Tiefe ron 6.5 m ausgebaggert, es wird fiberhaupt
noch andauernd an der Ausgestaltung dieses neuen Hafens gearbeitet. Die

Sohleuseneinfahrt zum inneren geschlossenen Hafenbecken ist über den Schwellen
20.1 m breit und beim niedrigsten Wasserstande und bei geöffneten Toren 8.6 m
tief. Das Becken umfaßt eine Wasserfläche von rund 13 ha bei Hochwasser, die

Tiefe wird durch rechtzeitiges Schließen der Schleusentore mindestens auf 8.5 m
gehalten, und acht Schiffe können darin liegen. Die Länge des für die Kohlen-
beladung eingerichteten Kais beträgt 421 m und die Tiefe hier 9.1 m, bei

gewöhnlichen V< ili;iltnissen. Es können drei große Seeschiffe bequem längs-

seit dieses Koiilenkius liegen, Auf diesem Kai sind moderne große Kohlen- .

.'^i-hütten angeordnet, die je nach dem Bedürfnis verfahren worden könnoi, SO
daß sie auch auf einem Schiffe in mehreren Luken zugleich zu arbeiten ver-

mögen. Mittels der Schütten sind währenil eines Tages 10 000 t Kohlen zu ver-

laden, das ist die doppelte Menge^ die die Miike Kohlengruben tiglich zu fdrdern
imstande sind. Kino Itesondere eiserne LandnngsbrOcke von 91,4 m Länge
ermöglicht Schiffen bequemes Löschen und Laden von Stückgut. Drei geräumige
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Sdiupp«n sind lingsaeit dieser LandungsbrQeke erriehtet, nm die StQelcgater

SU lagern.

Hafenordnnnf; ist in dem Hafenbuch der Mitsui Mining Company enthalten,

sie weicht im allgemeinen nicht von den in geschlossenen Häfen notwendigen
Bestimmungen ab. Lotse biw. Hafoninei.stor jifeben die notwendige Auskunft
über die örtlichen Bestimmunfjen, Iiis das Schiff an seiner Liej^estello vertäut

ist. Im Außenhafen und im Kanal darf im Fahrwasser nicht geankert werden.

Dediulagen und Reparaturwerkstfttten sind in Miilce nicht vorhanden.

Hafenunkosten. Jedes ein- oder aoslanfende Sohitf, einerlei ob Segler oder
Dampfer, hat Hafenabgaben zu zahlen

:

1, Wenn in Ladung 20 Sen für jede Tonne Ladung.
2. Wenn in Ballast, oder wenn weder Ladung ein- noeh aui^aden «ird,

od Ol- wenn das Schiff nur den Hafen als Nothafen anläuft, 6 Sen fOr jede
Registertonne.

S. Wenn vor Anicer und das Schiff länger als die zum Löschen und
Laden festgeaetate Zeit liegt, für je 24 Stunden auf die Registertonne einen

Zusehlag von 2 Sen. »Dorothea Kickmers« und »Maria Rickmers« als Dampfer,
die nur Kohlen holten, wurden nach anderen Grundsätzen betiandelt. Beide
zahlten 6 Sen für jede Netto -Kegistertunne. Fftr »Dorothea Riolonersc stellten

sich die Gesamtunkosten folgendermaßen:

Hafenabgaben für jede Netto-Registertonne (Tonnages dues) 5 Sen= 183.25Yen
FQr Aufsteht wegen Nachtarbeit an die Zollbehörde 48.00 «

Lotsengeld fttr Ein> und Auslotaen . 26.00 c

Summe . . . 806.2öTen.

Die Stadt ist erst im Werden begriffen, sie besteht vorerst aus Arbeiter-

ansiedlungen und einigen Cieschäftsbäusern. Ankommend sieht man nur die

Hafenschuppen mit Verwaltungsgebäuden und die zwei hohen Schornsteine der
Heizanlagen für die Förderungsmaschinen der Kohlen. Die altere Ortschaft

heißt Omuta, sie liegt etwa 2 Sm von den neuen Hafenanlagen entfernt und ist

Bahnstation an der Linie Kumamoto—Hakata—Moji. Hier in Omuta befinden

sich auch die Hauptgeschäftsräume, Betriebsanlagen, Hospital usw. der Mitsui

Busan Kaisha oder der Mitsui Mining Company. Hafen und Ortschaft von Miike
verdanken ihre Entstehung den nahen nur etwa 2 km von der Küste belegenen
Kohlengruben, die zu den ergiebigsten .In|i;in8 gehören. Im Jahre ISHKJ begann
die Familie Mitsui als Besitzerin der Miike-Gruben den Bau des Hafens. Nach
einem Übereinkommen mit dem Staat, erfolgte einerseits der Bau auf Kosten
der Unternehmer, anderseits wurde daffir die Eröffnung des Hafens für alle

Nationen garantiert. Die Hafenanlagon sind geschaffen, um die Vorladung und
Verschiffung der Miike-Kohlen möglichst zu verbilligen und zu fördern. Denn
früher wurden die Miike-Kohlen nach den durch die Bahn mit dm Gruben ver-
bundeiieii Häfen, oder mittels Leichtern nach den Hafen des Sliiniabara-Golfs ver-

laden, was die Kohlenpreise natürlich erhöhte. Jetzt hat die früher selir bedeutende
Ausfuhr der Miike-Kohle Aber Kuchinotsu, im Jahre 1901 betrug sie 487 858

1

im Werte von 3 191 981 Yen, ganz aufgehört. Obwohl Miike hauptsäclilich als

Ausfuhrhafen für dortige Kohlen bestimmt ist, dürfte doch ein wesentlicher Teil

der frfiher ausschlieBlieh Ober Mo)i ausgefDhrten Landesprodukte neuerdings
über Miike verschifft werden. Das ist um so wahrscheinlicher, als die Baum-
wollspinnereien von Miike, Kurume und Kumamoto hauptsächlich in der Nähe
des neneii Hafens liegen und die Firma Mitsui i» Go. die Ausfuhr in Händen
hat Im Jahre 1908 wurden über Moji jährlich für 12 Millionen Mark Roh-
bawnwolle und für 4 Millionen Mark daraus angefertigter Fabrikate ausgeführt.

Die hauptsächliche Bedeutung des neuen Hafens von Miike für den Vorkohr
besteht darin, daß die Firma Mitsui & Co. ihre eigenen Dampfer TOn dort fahren
läßt, uiti den Kohlentransi)ort nach den größeren Häfen Ostasiens zu unterhalten.

Die Kohlenausfuhr beträgt jährlich etwa l'/j ^l'^^i^'^^" '^ (^'^"^"i ^'^^ aber beständig

im Waehsen begriffen.
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SchiffflausrflHtnag. £s liegen beständig große Kohleuvorräte auf den
La^erplätsen der Mitsui Mining Company. Die Beladung der Schiffe mit Kohlen
geschieht zwar mit ganz modernen au» England bezogenen Paternostergetrieben,

trotzdem können diese Anlagen den Verkehr nicht bewältigen, da nur immer
drei Seeschiffe zugleich im Hafenbecken liegen können. Auch sind die Schütten
für Ballastschiffe nicht hoch genug gebaut, so daß in solchen Fällen mit Körben
die Kohlen übergenommen werden müssen, bis die Schütten über Deck reicheat

Kapitän W. Thode schreibt hierüber:
>Bci meiner Anwesenheit in Miike im März 1910 waren zwei Kohlen-

schütten vorhanden und eine dritte war im T?:ui !>('L:riffen. Eine solclie Schütte
soll bis zu 5000 t in 12 Stuncien in den Sehiffsrauin fördern, aber das erscheint

nur möglich, wenn die Schiffe SL>lbsttrimmer sind, also überhaupt nicht getrimmt
zu werden brauchen. »Dorothea Kickmers« hatte schon die halbe Kohlenladung
in Moji eingenommen, und um die noch fehlenden 3000 t in allen vier Luken
attHKofDllen, dauerte es in Miike gut 14 Standen, davon wurde die halbe Zeit
mit zwei Schütten gearbeitet. Hiernach zu rechnen können etwa 1000 t in

sechs Stunden mit den Schütten übergenommen worden. Bloß um Bunkerkohlen
einsunehmen, sollten meiner Ansiebt nach Schiffe den Hafen ron Miike Heber
nif'ht anlaufen, weil die Schütten für horhliepende Rallasfsohiffe zu niedrig sind,

dann müssen die Kohlen durch Kulis in kleinen Körben übergemannt werden,
was, da die Menschen am Orte knapp sind, sehr lange dauert. Dasu kommt der
weitere Cbelstand, daß die Schiffe nur hei Tagesliochwasser ein- und auslaufen

können, und wenn in Ballast, bei stürmischer Witterung überhaupt nicht in den
Hafen gelassen werden. Das Anlaufen des neuen Kohlenhaf^ ist also meistens
mit viel Zeitverlust verknüpft und daher, wenn es sich nur um eine beschränkte
Ergänzung von Bnnkerkohlen handelt oder die Schiffe in Ballast hoch über
Wasser liegen, nicht empfehlenswert. Jedenfalls sollten Schiffe, die nach Miike
kommen, um dort eine Ladung Kohlen in nehmen, varhm keinen Ballast aoa-

pumpen.«
>Maria Rickmers« nahm im Juni 1909 während des Ladens teils mit Kulis

dumdt Übermannen, teils mittels der Schütten 950 t Bunkcrkohlen, Preis für die

Tonne = 17 sh n d. Bei rechtzeitiger Bestellung kann jede Quantität Kohlen
entweder von den Lägern oder direkt aus den Gruben den Schiffen geliefert

werden. Frischer Proviant ist in genügender Menge und guter Beschaffen-
heit vorhanden und auch billiger als in den japanischen Ilaupthäfen, Kartoffeln

sind sogar wesentlich billiger. Kapt. A. Rupp zahlte folgende Preise für: ^2
Fleiseh 0»80 Ten, Kartofffdn für den Pkml an €0.5 kg S.80 Ten, Ochsenleber

kg 0.15 Yen, fjenicngtes Gemüse ' kg 0.05 Yen. Ein Schiffshändler hat sich

am Platze niedergelassen und hält auch Dauerproviant und andere Schiffs-
ausrüstung, wie Farben, Paekung usw. auf Lager; naeh Kapt Thode ist

Schiffsausrüstung aber teuer. Wasserversorgung ist bequem für die Schiffe

aus der Rohrleitung am Kai zu erlangen; Preis für die Tonne früher 40 jetzt

50 Ten. Das Wasser ist als Trinkwasser und zum Kochen sehr gut.

Auskniift für den Sehiff.xverkehr. Ein deutscher Konsul ist noch nicht am
Orte. Auskunft über alle die Schiffahrt betreffenden Fragen erteilt der Hafen-
meitter. Bin Sdiilfahindler ist da. Gute und die neuesten japanisolien See-
karten kann man bol der Mitsui Mining Company erhalten.

1. OrytrlkMI |MM-Oeorgien). Bericht Nr. 5438 des Kapt. W. Möller,
D. »Irmgard Horn« vom 12. April 1911. Brit. Adin-Krt. Nr. 2203, South Atlantic

Ocean, Nr. 3579, South Georgia, Plan: Cuniberland Bay; King Edward Cove.
Mit ^iier Hafenansioht.

Grj'triken liegt im innersten Teil von King Edward Cove. Eine argen-

tinische Walfischfängergcäellschaft hat sich hier angesiedelt, um den von ihren

Kleinere Mitleilungeii.



Kleinere Mitteilungen. 335

Schiffen hierher gebrachten Fang zu verarbeiten. Die geographische Lage der
Edwards-Huk an der Nordeinfahrt zur Bucht ist nach der Brit. Adm-Krt. Nr. 3579
54^ 18' S-Br. und SG'^ 26' W-Lg. Die Mißweisung für das Jahr 1911 beträgt an-

genähert 4^ W, die jährliche Änderung — 8'.

Allgemeine!«. Der Hafen von (Jrytriken soll der beste Süd-Georgiens sein.

Er ist nach jeder Seite hin von hohen Bergen eingeschlossen, so daß man nur
wenig Zug verspürt. Immerhin muß man das Schiff gut vertäuen, da bei

Stürmen aus irgend einer Richtung zeitweise heftige Windstöße von den Bergen
herunterwehen; nach den Windstößen tritt dann wieder absolute Windstille ein.

In der Bucht sollen über 11 m Wassertiefe sein, doch bezweifelt Kapt. W. Möller,
daß auf der Barre querab von der meteorologischen Station soviel Wasser vor-

handen ist.

liandnmrken. Etwa 1 bis 2 Sm nordwestlich vom Kap Larsen-Leuchtturm
liegen zwei dunkle Berge mit einem Paß dazwischen, wodurch die Ansicht die

Form einer Hängematte gewinnt. Durch den Paß sieht man in weiter Ferne
einen Gletscher. Es ist dies eine charakteristische Landmarke und den dortigen
Walfischfängern wohl bekannt. 11 Sm südöstlich von Kap Larsen liegt Kap
George, eine freistehende Kuppe, die einem Heudiemen sehr ähnlich sieht. Das
Kap ist sehr gut auszumachen und schon lange zu sehen, bevor man querab
von Kap Larsen ist. Kapt. W. Möller hielt das Kap zuerst für die Insel vor

der Ostspitze der Cumberland-Bucht. Diese ist jedoch nach seinen Angaben viel

niedriger als das Kap. Zum Einsteuern nach der Cumberland-Bucht und
zum King Edward Cove dienen dann der Nordenskjöld-Gletscher, die Hobart-
Klippe, die in der Mitte aber etwas außerhalb der Hafeneinfahrt liegt, die meteoro-
logische Station auf der Edwards-Huk und die Landungsbrücke der Walfisch-
fängergesellschaft als Landmarken. Man vergleiche hierzu die Hafenansicht
nach einer von Kapt. W. Möller eingesandten und erläuterten Photographie.

An- und Einstcaernng. Kapt. W. Möller berichtet: »Nach Aussage von
Kapitänen, die seit mehreren Jahren zwischen Buenos Aires und Grytriken
fahren, empfiehlt es sich, den Kurs von Recalada-Feuer.schiff aus nicht direkt
auf Süd-Georgien, sondern etwas westlicher, etwa zwischen Shag Rocks und Süd-
Georgien, zu setzen. Wenn man auch w^ährend der ersten Tage etwas westliche
Versetzung haben kann, so bekommt man doch ziemlich sicher während der
letzten Tage östliche Versetzung; auch ist die Küste westlich von der Cumber-
land-Bucht reiner als östlich davon. Am letzten Tage setze man dann den Kurs
auf Kap Buller. Hat man schönes Wetter, so macht es an der Hand einer Karte
keine großen Schwierigkeiten, den Schiffsort auszumachen. Leider war in Buenos
Aires keine Karte von Süd-Georgien zu erhalten, so daß ich mich mit einer von
Kapt. Larson gezeichneten Skizze belielfen mußte. Ich fand mich nach der-

selben recht gut zurecht, obgleich sie, wie mir später gesagt wurde, nicht ganz
einwandfrei sein soll. Bei unsichtigem Wetter und bei Nacht empfiehlt es sich

beizudrehen, oder von der Küste abzuliegen, bis es aufklart bzw. Tag wird, oder
man Gelegenheit hat, einen ortskundigen Mann von einem Walfiscljfänger zu

UarcnaiiNieht Tuu <>r>triken <SUd*(ieor^en>.

fvinRrüAndt von Kapt. W. Müller, D. .Irmgard Horn-.

Meirorl. Stfttloa. Kleine KUpyv.
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bekommen. Bei sichtigem Wetter Jcann man bald nach dem Verlauf der Küste

seinen SehiffBwt feststellen. Kap Jason oder Larsen passiert man in etwa 1 8m
Abstand und steuert dann mit südlichem Kurse auf den Nordenskjöld-Gletscher

zu, wobei man Sappbo-Uuk-Leucbtturm in etwa ^j^ bis 1 Sm Abstand passiert

Diesen Abstand behilt man ung^eflllir Im!, bis man die meteorologische Station

und die unter Landmarken erwähnte Klippe (siehe Hafenansicht) ausmachen

kann. Jetzt läßt man die meteorologische Station an St-B^ die Klippe an B-B.

und hält ungefähr die Mitte zwischen beiden, bis Klippe, Schilf und Anlege-

brficke der Transiederei in Linie sind; man sollte hierbei jedoch lieber etwas näher

an die Iluk lieranlaufen, weil die Südseite nielit roin ist. Nachher steuere man auf

die Anle^'ehrüeke zu und ankere den Unjstäruien entsprechend in der Nähe davon.«

I-euehlfeuer. Nach Kapt. W. Möller brennt auf der Huk nordwestlich von

Strömneß auf etwa 54 6' S-Br. und ;JG Xi' \V-L^. ein gutes Funkelfeuer (Blitz-

feuer). Dagegen brannte das Feuer auf Kap Jason oder Larsen nicht. Der

Leuchtturm von Kap Larsen steht auf einer Insel, die ziemlich niedriger ist als

das Festland. Ein Festfeuer brennt auf der Huk, auf der die meteorcdogisohe

Station steht, wenn Walfischfänger zu erwarten sind.

Lotsen. Gewöhnlich trifft man in einigem Abstand tob dar Kftste Wal>
fisch fänt^^'i'i'j die sich als Lotsen anbieten.

Gezeiten. Der Tidenhub beträgt nach Schätzung höchstens 1 m. Heftige

Stflrme heben die Gezeiten mitamter gani auf.

Ilafenanlagea. Eine Anlegebrücke ist Torhanden, an ihr sollen 6.7 m
Wasser sein.

SehiffeansrSstnng. Bunkerkohlen. Ein eigentliches Kohlenlager für Am
Handel ist nicht vorhanden, jedoch gibt die Transiederei gerne Kohlen ab. Als

•Irmgard Horn« im Hafen lag, bunkerte die »Uruguay«, ein Ueines argentinisches

Expeditionsschiff. Von der Siederei kann man auch Proviant nnd Wasser in

beliebiger Menge erhalten,

2. Schwerer Sturm auf der Fahrt von Apla naoh Nonmte am 26. nnd
27. März 1910. Bericht S. M. B. >Cormoran«, Kommandant K-Kapt. Siemens.

Am 20. März 1910 10t V verließ S. M. S. »Cormoran« Apia und nahm nach

Fassieren der Apolima-StraRe südlichen Kurs auf Noumea, südlich um die Fidji-

Inseln. Es wurde der Weg südlich Fidji gewählt, da hier mit Sicherheit mit

westlichen Strömungen gerechnet werden konnte, wihrend zwisehoi den Inseln

starke unberechenbare Strömungen setzten.

Am 22. morgens frischte die leiclite östliche Brise etwas auf, so daß Segel

gesetst werden kcmnten.
Vom 23. bis 25. - - der 24. fiel aus wegen Überschreitens der Datumsgrenze —

bezog sich der Himmel allmählich, Wind und Seegang nahmen zu, Regenböen

setzten ein, das Barometer fiel langsam.
Am 2(). morgens wuchs der Wind aus Ostsüdost lioli er bis östlicher Richtung

bis auf Stärke 10 bis 11 an, es lief eine hohe See. Gegen 44 morgens brach

eine von achtem auflaufende See über das Heck, riß den Rndergisten die Ruder-

grating unter den Füßen fort und zerschlug das an B-B. zwischen Bordwand und

Maschinenoberlicht gezurrte Dingi. Irlierauf wurde auf ONO beigedreht.

D«a Schiff hielt sich mit Hartruder auf langsamer Fahrt voraus schwer

am M^nde, giei tc stark und nahm viel Wasser über. Aus dem stetigen südöst-

lichen Winde konnte niciit mit Sicherheit darauf geschlossen werden, ob sich

aus dem SO-Passat nur ein Sturm entwickelt hatte oder ein Orkan im Entstehen

oder im Annahen war.
War ein Orkan im Atinalien, so konnte sich das Schiff nach der Wind-

riolitnng nur auf der linken inneren Seite der Orkanbahn befinden, und da nach

den in dieser Gtegend gemachten Beobachtungen sich das Minimum in südöst-

licher Richtung vorwärts bewegt, also fast senkrecht zu dem alten Kurs (259.5°),

war die Möglichkeit, das Zentrum zu vermeiden, beigedreht oder vor der See

laufend gleich groß.

Ans diesen (Trüntlen nnd da das Rmlcr in der Hartlage durch die See

stark beansprucht wurde, wurde gegen 9^> Uü"'i" wieder auf den alten Kurs (259.5 )
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gedreht und vor der See gelenzt. Da» Schiff lag vor der See laufend ruhiger
und nahm weniger Wasser an Deck. Gegen 10^ 30™!" V kam für kurze Zeit die

Sonne zum Vorschein, nach einer Beobachtung war das Schiff nach SW versetzt

worden.

Vom 26. zum 27. nahm Wind und Seegang an Stärke zu, das Barometer
fiel weiter, die Regenböen wurden häufiger, die Luft war von Gischt erfüllt.

Über das Herannahen eines Orkans waren keine Zweifel mehr vorhanden, und
es wurde daher um 8t? 30™i" auf Ostkur» beigedreht.

Fig. 1.

178* 174*

er'

1

IX

s

ev

% StA. Ser^anq an

Wegekarte S. M. S. »Coriiioran«. 25. bis 28. März 1910.

Die Pfeile fliegen mit dem Winde; die .Vnzalil «Icr l-\tlerii on(sj)ri«*hl der Hälfte der BtiirkiiH'häUung
mich Benuforttikala,

Fiff. 2.

Kur\c de* Uan»raeterstandes an Bord Ö. M. 8. »C.'omioraii • . 2.'). hiti 2S. Miirz 1910 in der iSudsce.

Da seit dem 25. mittags kein sicheros Besteck vorhanden war und nach
dem gegißten Schiff.sort am 27. mittags das Schiff ungefähr 30 bis 40 Sm von dem
O'neil- und dem Durand-Kiff entfernt sein mußte, wur«l<f um 2'.' mit ganzer Fahet
gegen die See angegangen.

Nachmittags lief die See durcheinander, Ol zum Glätten der See wur<k>
niit Erfolg verwandt, der Wind wurde auf Stärki» 12 geschätzt, das Schiff nahm
viel Wasser über. Die Seen drückten einen Teil dci- H-B.- und Sl-B.-Burdwarni
ein; fast sümtlicho Boote wunlen iH-schädigt. Die Dcckol dt-r Sturzpfortcn un<l
Tor|t('(loj)f()rten wurden fortgeris.-en. Das Zwisclu'ndeck, in das durch die ver-
schalkten Luken, Ventilatoren un«l Windschäciite Wasser drang, mußt«' dauerixl
gelenzt werden. Um 5'^ wiirdi' der iiiedriyste Maronicterstand = 727.0 mm beol»-
achtet, um G'.' sprang der Wind auf ONO um und drehte langsam auf N. Dii^^

Barometer begann langsam zu steigen. Die Fahrt mußte wegen der hoiien See
Ann <i. Hydr. usw. lOii, Heft VI.
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wieder auf langsjam vermindert werden. In der Zeit von 2^ N bis 8^ N hatte der

Orkan seinen Höhepunkt erreicht und begann dann langsam absuflauen. Den
28. morf^ens wurde auf NW gedreht und auf halbe Fahrt gegangen. Nach einer

Sonuenbeobachtung um 8^ wurde der Kurs auf Walpole-Insel genommen und
nach Siehton derselben mit ganser Fahrt auf Noomte. Im Laufe des Vormittags
flaute es weiter ab^ das äirometer stand nachmittags tun Vt auf und
stieg weiter.

Der Gang des Barometers sowie der Weg des Sohiffee mit Angabe der Wind-
«rhlltnisse nnd des Seeganges ist in den vorstehenden Diagrammen dargestellt.

3. Lnftspiegelongen nnd anfXiällige Strahlenbrechungen, a) Nach einem
Bericht des Herrn B. Nientiedt, zweiter Offizier vom Norddeutschen Lloyd-

Dampfer »Friedrich der GroBe«, waren im Englischen Kanal die Breehunge-
Verhältnisse in den unteren Luftschichten, während ?\rh dieser Dampfer am
22. Mai 1905 auf der Reise von Cherbourg nach Bremerhaven befand, ganz
abnorme. Als man nachmittags in den Hafen von Cherbourg einlief, war es dick

von Nebel, so daI5 die Einfahrt nur nach der 10 Sm weit hörbaren Unterwa.s.ser-

glockc des dort stationierten Lloyd-Tenders ausgeführt wurde. Während des

Aufenthaltes im Hafen von 5* SO»!"« bis 6'^ 30"l» N klarte es ob nnd wurde sehr

siclitig, 80 daß auf der Fahrt nach Dover und in der Straße von Dover bis zum
Sandettie-Feuerschiff auf der Abend- und Mittelwache alle Feuer der englischen

und französischen KQste anfangs auf 40, dann in der Straße von Dover von
124 nachts bis 34 V den 23. Mai 1909 sogar bis auf 50 Sm zu sehen waren. Und
ZM'ar war Of? nicht der gesichtete Seliein der Leuchtfeuer, sondern die Feuer

selbst. Nach Passieren von Öandetiie-Fcuerschiff wurde es wieder diesig. Nach dem
meteorologischen Tagebuch herrsohto während der Erscheinung totale Windstille:

iMtlUQ
Zeit

BaroniettT Lufiliiii[K.'nitur Wässertem iKTHt ur
Wetter

1fl09 mm ('. " C.

22. Mai S«?N 7i).">.:} ^1-11.2 -f- 11.

s

o
22. « 12'.' Mitternacht 7tU.8 -1- 1 1 .S -i- \12 CT
23. ' V 7C4.2 12.0 0

Es ist in diesem Falle wieder einmal eine außerordentlich starke Hebung
der Kimm festgestellt worden, wShrend die gemessenen Temperaturunterschiede
zwischen Luft und Was.ser nicht darauf schliefen ließen. Gerade in solchen

Fällen wäre es sehr lehrreich, wenn, wie schon mehrfach angeregt wurde, zu
gleicher Zeit mit Landpeilungen Gestimshöhen gemessen wfirden, um den Wert
der Kimmtiefe bei solchen BrechungsverhSltnissen in den unteren Luftschichten
festzustellen und mit den vorausberechneten Tafelwerten der Kimmtiefentabelle
zu vergleichen.

Dan vergleiche man die Veröffentlichung von Herrn Raydt in »Ann. d.

Hvdr. usw.< 1909, s. 180, »Kimmtiefenmessungen mit dem Sextanten«, temet im
Ja'hrgang 1908 S. 49i) und 1905 S. 158.

b) Kapt. Brambeer vom Dampfer »Asilia« auf der Reise von Teneriffa

nach Punta Arenas berichtet vein 19. Okti>h(>r 1908 auf der Wache von 4^? bis 6'.'

N

in Sicht des Landes nördlich vom Kap Virgines (i'atagonien), das um N iu

rw. S 13°W, 16 Sm ab, peilte: »Das I^nd wurde durch Strahlenbrechung ganz
bedeutend gehoben.« Der Dampfer war von der Mittagsposition stark nach
Westen versetzt worden, so daß nacli Sichten des Landes um N SSO gesteuert

werden mußte. Die Wetterlage geht aus folgenden Eintragungen im meteoro-
logischen Tagebuch hervor:

Zeit Wind Stärke
^Barometer

mm
Lnftterapentor

"C.

WiMertempcntar

«C.

WNW
NO

3
2

7.'>3.9

7525
-4-8.8

4-5.0 4-6.0

V. S.
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Neuere VerOffentliGhungen.

8 eil Ott, G.: Physlaohe MMresknude. 16^. 143 81 Testbilder und 8 Tafeln.

SammluTif^ Göschen. 2. Aufl. 1910.

l>ir l".it;t'i]art «Iis liin liliiiis ist iMTfils llX(;t im Iii. .laliigaii;; liii^cr Z( itsi lirilt jji-liiilin ti(l irt'-

wiirdiul I >ir lmi^l(rli^ ho AumwuIiI iks Stoff«, die iilx'reichllichc Kiirze uti'I KliirlRit ilcr 1 >ar»iit llniiir

/«i^'cii üii h auch U'i der Einylii ilcrtinn ''''f i^*''' 'l"" <'rst«'n .\nfliii;i' lu-u j:i'\v(innria'ii TatlK'-iiimli' in

Text iiiic) Hil(i. Zwei ilcr s Tafi ln siiiii neu zeichuL't wirr iiiii;.'( /> u tiuft; vier Ti-.\iiiil<lrr siiiil dazu-
Ifekommen. Auch in ticr Darstellung von For8«-hung8meth(Mlen utui theon-ti-ichiii A'nrhicilunpMi ist

ilie lHf*fmde und \veitcTl)ildcnde Hand /.u erkennen. Verfa.'sser hai daiwi aii<-li Wiinwhe ans Iks
spiwhunjren iler ersten .Auflage weilgehciul beritckHichtigl. ubwobl die j-anzc ArlM'it i[i Htandi^-m
Kampf mit der Enge des Raum bat durchgeführt werden miuoen und nicht ohne die Wunde eines

enpTen Dnicks dumus hervorpcganpcn ist. Mir ischcint es überhaupt iniülic)], unter solclien T^m-
•'läiiHen Kroffliehe Wünwhe Buszu''pre«-hen. Dix-h nnH lite ich für die dritte Aiitiap', die dem guten
Buch uohl aueh noch beechiedeu sein wird, empfehlen — ca ist ohne Mebr an Kaum mögiicb —

,

die Andeutungen zur physikalisclien Erklimne der Wasserfarlie noch etwas «nders xu Kliedem, danii
die QnindtatMdMi der aanrihlttKlen Absorption und der Bafleado« dm dureh rie beeinflafltaii lidite

•chwebwdiD TtOdien in geringerer oder grSSenr Tisfe Me In Huer Bedtatoiw noA elm»
wTsInWberg.

im BeTOioh der Seefiüirt- nnd dm
avf verwandten CKiUetm.

a. Werke.
WlttenufsekiiBde.

Bjcikiic.s. Dijninitif inc/corolniji/ an<l hi/dro<jr<ij>hy 4". 1-16, 36^ 30 and 22 |). willi

nieteorolotrical and hvdro^raiihiral tal)!c> aiui an .VpiX'iidi.v to thi.x. Wanhinptoii 19hi. ('Hriicj;ie

I UHl it Ut ICH.

Hellmann, ii. ii. v. Klsner, Kj.: Mctcornttnjigche Untersuchungen iibir die Somt/icr/iocfi-
Wasser der Oder. (Nr. 2:iO der Vcruffeiitlichuiicen d. Kg), l'reull. Meiiwol. Instit.) b". XI,

235 ü. oebet einem Atlas Ton 55 Foliotafeln. Ueriin 1911. Dehrend & Comp. M.OO .IC

Einer. F. M.: Zum Klima von MdaH$ta. &. 61 8. m. 2Tnf. Ldpoig 1911. J. C Hinrichs.
4J0OJC

Schmitt. T.: Die Meteorologi» und KlimatologU 4m Ä» Magnu», (DisMrtatioa.) 8>. 116 B.
Bad Dürkheim 19CIB. J. neinberger.

Meteorologien! Olfiee: Th$ oAMnwr« AandAoo* 19i0. 3 ab.

Heeres- aad Gewleeerkude.
Bydro<jni])hiscfirr Atlat. fAtlas fiydri'i/niji/iii/itr.) .h -''i üfi.'i cm Farbdr. 3. J>n//sr/i.:t

Jieic/t, 4. Osterreie/hthiffam, S. Italien u. Balkanhalbimcl, 6. Frankreich, 7. Pyrenäen-
halMma u. 11. Europa. Wlnlerthur 1911. Knrtographin. Jed. Bl. 1008t. 9.50

Reiüen und Expeditionen.

Bruce. \V. Pnlur-exploration. (Home l'niverHitv Librarv of modern knowhtlg«-.» 120. 2.56p.
Williams & N. " '

1 «h.
Südpolar-Erpedition, deulache, 1001 bis imT Im Auftr. «I. ReichsaniU«« de« Innen» lirsjr. v.

K. V. DrvgalKky. Fol. Berlin l'.t 11. (}. Itcimcr. XII. B<l. 4. Hft. Zoologie. IV. IJd. 4. Hft.
Wolfenden. K. N.: Die maritimen Copepoden. II. Di» pelag, Copqioden der We^
winddrifl u. d. eüdl. Eitmeeree u. Beeekreibung mekrenr ntmr Arlta am dem
AUanL Otean. Eicbier, F.: Die Braekiapoden. 181 bis 401 n. 82 AbbUdcn. n. 23 1U.

8nbHkr.-Pr. 36.00 Ulf

lB$*tmnienten- nnd Apparatenknnde.
Aniscbiitz: Gi/ro cumjias, f/ir fii/sf-ir'/. i/<'fifri/i/iou, f/ieory and pntciice. 6*. U. Kcc*. 3ah.6d.

AgtroBomie, terrestrücbe und astrononiii»che Navigation.

MfiUer. J.: HUMueh für SehiBMIUttn und Nttvigatiofueckäler. 8°. XU. 323 8. Berifai

1911. Jnl Springer. 8X10

Kisten- nnd HafenbeHohreibnngen.

Kaiserl. (Jourernement v. L)eut8eh-0>f nfrika; Vmiiihurn ii Kii.tlruffihir/ ii> ihn Itcz.

Tango, Pangani u. Wilhelnisthal i'i -i Hl. Iii A. Nach d.n In- i;n«lc I'.hi'.i nfulricn .\uf-

nahmcn der v. IjindmeixMT Hob Icr. II. [.kr, Lan^e u. Tech uicr ;.-rfiihrtcii l >anil)ara Xrrmcss^.
Konetr. im Ueichi-kdhuii.iluiiit unl. Mitwirkung des I^mdin. llahii iiikI der \'cmicivsj.'>.-'l i-chiiik..r

Schleicher, Brückner u. U. Böhler. l:lcviJ<X), Mxi^ucni. Berlin 1911. D. Keimer.
Osbr. bl 24 X30 cm L UnudiL 6.00 M. Auf Leinir. in Tncfaenfbnn. 8X)0M
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Lehncr^S.: Kaiser- Wilhelms-Land. Nord-Ust-Kiintt; iiiilrr Bnnitziunt d. neitesteti Quiilni.
März 1910. IJcarh. v, <l. cv. .Missinnarni <1. Noiifiulettd>:ui(r Mi—i. >ti im Kaiser- \Vilhelni<-L:uiii.

1 :
(K)i(. ri-i.'i >: nn. FarlKlr. l^ ipzig 11)11. (Neuen ! »ttt' I-uu. bm-libandL, d. Diakoniwieii-

aii>tali.t \W.H
Morris. .1. K : Th> Channel Ulands. liluatnUad. 64 p. Black. 1 ab. 6d.
Admirultv llvilru^raphie: Bv^UmmtSOU. Medüerraateam piM. Vol. 4 1808. Cwrtäti

to March 1911. 2d.
: Supptement ßenian OuLfpOot tooe, eomeltd to Marek 18U. 2d.

Haadebgeosniplii« und Statistik.

Hnlderinanii. fV: Seeschiffahrt und Wollhandel. Vortrmj, gehalten auf dam 8. DriitKchen
SeesehiffithiishKj. S". 'ii» S. Itcrliii Ulli. E. >f i r r !

"<
r & Sd h n. 'k:*KH-

VoMt' liri - A Ml t il< r K a u f ni :i ii ii Ii :i f I Daii/i^': Vi'-rifiii über seine Tätiqkeit und über
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aus den meteorologischen Aufzeichnun^'en der Normal-Beobachtungsstationen der

Seewarte an der deutschen Küste.

•S t a t i o n ft - X^ ftm c

und Sechühc

dcü Baroineteni

Luftdruck. 7< n > mni

MiUel Monat*<-Kxtn'rne

mUuf AI.* rci.mifMN u. l^^P.r.

.MN II vom .

~

In' Mr Mitti'l MAX. Pat. ' 3Iin. Pat.

iiuftteniperatur, °C

hb V 2" X 8" X i^ültel' rnm
Mittel

Korkum 7.7 ni (11.L' - 1.J 7).S 2\. 2:(. b.O 0,.')

Wilhcinisliftvcn . .S..') Iii.] -0.9 71.;? 21. 44.4 29. <i.ii 9.S (5.0

S 1 tUU ~-

1

7:1.2 21. 7i' l.i 1 2s. :"i.9 7.7 .5.3

Hamburg .... 2(l.(.i (il.<l - - 0.!l 74.

U

21, V.'kH 2S. U.8 lO.ll 8.U

Kiel 47.2 tö.a -1-1)2! 73.» 21. n.s 28. <>.ll 9.2 B.1

\\'ustrow .... 7.<i fiO.L> 4-0.1 7."i.<» 21. 42.0 2S. .».2 7.9 5.9

SMincmiindc. . . 10.0 C^i.l - 7ü.:» 21. 4 2S. 7.1' 10.7 7.7

Rügenwaldermündcf).*.» -- 1.1» 77..4 21. 2S. .'i.S
8.-'

6.1

Ncufahr\vnf#.er . 4.."> r>9.7 -- 1.1» 7.'i.S 21. 3. 6.4 10.0' H.9

>rcnicl 1 7..'i r.9.1 -- 1.7. 74. 7i 21. )7>.2 1 :i. .-kO' 8.1! r).3

0.7'— 0.1

7.l!-|-().2

6.0 4- 0.1

7Ji|-]- 0.4

6.6;-t-0.7
5.9 0.(»

8.54-

2

6.4 '-f 1.2

0.2

Zahl der

^&
!

I

iMin. (Mm.
<(r"» <ff=i

4 0

6 0

4 1

G l

r*
t 2
0 1

ü I

0 1

8 2
II 0

') Erlfiutenuigcn zu den mctoorologischcn Monatetabcllcn siehe »Ann. d. Hydr. usw.« 1905. S. 143.
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etat

TBnpcntmvExtnne

Mitti. tägl. { Absolutes monatl.

Maz.l Min. {Max.| Tag 1 Min.
|

Tag

Ti:im>oratur-

Andcrung

vonTagzuTag

,8b Vi2bN8«'N

Feuchtigkeit

Mittl. 8Hv'2»Ni8»X
nun

S«'V'2i>N8*N MIttl »OT

BewBIkting

Bork. S.H 1.0 17.2

WUh. 10.0 3.S 2\J,

Kät 9.4 a.6 19.1

Hun. 1... 4.1 22.8

Kid 10.0 3.0 22.1

Wae. 92 3.3 21.3

fiirb. Il.ß 4.8 21.9

Rüg. 0.0 .1.5 24.8

Neui 3.4 24.3

10A> 1.8 29.9

2^1.

2i ».

20.

20.

—4.1

—6.1
-5.6

20. -4.:.

2ü. 1—«.0

24. ;—4.r)

20. i—3.el

21. —4.4'

.').

5.

5.

.").

5.

5.

5.

ö.

5.

1.5 I

1.9 1.4

1.7 2.8 1.7

1.4 2.2
t

1--*

2.5 2.12.6

2.0 2..')

2.0 I 2.2

2.2
I

3.4

2.3 3.0

1.9 3.7

2JI>\ 8.4

l.'J

1.11

2..5

2.3

2.6

3.2

6.8

fi.2

(5.2

5.7

ü.O

(i.3

.5.5

6.0

6.2

6.9

1

S9 '87

82 71

90
s2

81 1898
76 ' 62

j

ffll

H4 70 81

bö 82!S^>
71

[
56 I 70

ftt 73i&3

83 1 07
I

79
63 74 85

6.7

(5.2

"•»

7.1

().«>

7.0

7.9
i

6.5!

6.8

6.9

7.1

7

."..9

6.0

5.9

6.6

6.2|6Ji

7.9

(5.6

' 6.8

6.2

7.4
1

6.1

5.4

7.1 4-1.3
6.7 +0.7
G.0 (4-0.2

7.1 '+0.7

7.0 4-0.7

6.:{ 0.0

6.8 '4-OJi

6.61+0.6
6yl —0.4
6i» -0.1

Nwdendbhg, mm
8UL

'P»! 1 »eioh.:
vom

I
X Norm.

7jM der-n««

agi^i5:5fTö:ötel^:»<Ti^>T

Windgeednrindigkeit •)

Meier pro ixk.
|

der Tage

Mittcll Abw. Stnrn-i
norm mit Stum

«ork.

Wilh.

KcU.
Hm.
Kiel

Wu*.
8\vin.

XeSf.

MCttla

1.5 13 28— 6
\'i 15 25— 8
20 17 37 + .5

19 14 331— 9;

2 ,-) 9 :u — 6
13 IS ai — 3
54 20. 74+41
24! 17! 41 12[

6, 191 25 - 9
8l Iii 19)— 9t

9 27.

7 27.

10 29.

8 30.

7 27.

6 3V 26.

17 29.

i:t| 8
11151
15| 7|
10 7

0 0 0
0 II 0
ü ij 0|

0|0j 0|

10 7 2 0 0 0
8 7

[

3 0 Ol 0
16 1 9 5 3! 4' 0

26.

2a
15 9:4
ir 9 1

11 51 0

0, 2 0
0 0 0
oN 1

2

2

6
0

1

3
2

12

11

iU
13

11

8
8

5.4
i

—
6.3 1+0.6

16Ji I
—

12.5 1 3., 12.

12 ! 12.

12 12.

12.r..o -j-o.i 12

3.8 -l.l' 12 i keine

4/> -O.l 10..') 19., 2a

3 13

3 8
3 IG

4.9

5.2

4.8

15
12
12

4.

4., 17.

17.

Stet

Wfaidriditung, ifahl der fieobechtungon (je 3 am T Mittl. Wind-
stärke (lieaiiforti

1 §
0
1 C

=
7;X

j.

7. y.

y
y.

8h V 21»N 8hN

l>)rk. ,5 IC 1 , 0 3 2 18 1 23 2 c 0 2.9 3.3 2.9
WUh. 10 3 10 0 i 1 1 3 6 15 6 12 6 l 3 4 2.S 3.2 2.5
Kdt. 3 5 11 0 0 2 3 2 8 19 12 5 9 .5 1 3.9 4.4 3.7

Harn. 4 7 6 l 1 2 1 3 2 6 10 18 9
f»
% 4 0 2 3.3 3.7 3.3

Kid 6 2 8 2 2 2 3 9 12 22 5 1 7 3.4 3.7 2.2
Wh. 3 2 9 1 i ? 4 J 3 0 12 15 13 -«

1
0 13 3.1 3.0 2.0

fiiriiL 10 < 7 0 2 0 1 4 5 0 12 i 1.5 5 3 2 3.2 3.6 2.4

R'W. I 3 6 1 3 1 1 i 8 3 4 14 16 2 0 0 10 3.2 3.8 3.0
Neuf. 8 H 1 1 2 9 9 5 3 10 12 5 2 2 6 3.0 3.8 2.9

Mem. 3 1 n 2 1 s . 1 9 2 ]*> K! 5 1 1
») .M 2.".

Bei einein im Westen etwas zu tioheiu, im Osten etwas zu tiefem mittleren

Banmieterstand war das Wetter im Osten des deutschen Küstengfebiets ziemlich
mild, während sich die Temporafiiren im Westen durchschnittlicl) naho den
normalen hielten. Die Niederschlagöiueiigen blieben an den meisten Beub-
Mbtttngastationeii, namentlieih im Osten, hinter den Dnrehsohnittswerten des April
zurück; nur Kfitum, Swinemünde und Rüfrenwiildr-rinündo hatten zu viel Nieder-
schlag. Die registrierten Windgesdiwindiglceitcn Icamen den nurnialen ziemlich
nahe; die Torherrsehende Windrichtung war die südwestliche bis westliehe.
Heitore Tage waren namentlich in der Zeit vom 6. I>is 20. ziemiicli häufiff. Nebel
wurde in größerer Verbreitung nur an den beiden ersten .Munutstagen, sowie am

im Westen aueh noch am 11. beobachtet Tage mit Gewittern in grdSerer
~

*) ükübttng ridie »Ann. d. Uydr. uiw.« 1906, & 143.
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Verbreitung waren der 19., 20. und 27. Stürmische Winde aus ndrdUdi«lK
Richtungen traten am 3. fast an der ganzen Küste, am 4. aaeh noch an der dst«
liehen Ostsee auf. Stürmische nordwestliche Winde wurden am 12. an der ^'anr.on

Küste, nordwestliche bis nordöstliche am 13. an der Oätseeküste, westliche bis

nordwestliche Tom 15. bia 17. an der mittleren und Setliehen Oataeeirilate beobachtet.
Am 1. April !a<r das deutsche Kiisten<:el)iet an der Südseite eines von

Schottland bis Westrußland ausgebreiteten Hochdruckgebiets und hatte bei
leichten östlichen Winden ziemlich mildes, trockenes und vielfach nebliges Wetter.

Am folgenden Thli' ersehien das Hochdruckgebiet zerteilt; ein flacher Aus-

läufer eines über Skandinavien und Finnland gelegenen Tiefdruckgebiets bedeckte
das deutsche Kfistengebiet und hatte bei schwacher Luftbewegung und geringer
Wärmesinderung vielfach Niederschläge, im Westen auch noch Nebel in\ (Jefolge.

Am 3. April verstärkte sich die Wetterlage wesentlich, da ein tags zuvor
bei den Faroer gelegener Auslaufer unter starker Vertiefung sich zu einem Teil-

minimum entwickelte und während dessen ostwärts fortschritt; es traten in seinem
Gefolge auf der Rückseite an der ganzen Küste steife und stürmische, meist
nordwestliche Winde auf, die von ziemlich starken Rcgenfällen und im Westen
von einer erheblichen Temperaturerniedrigung begleitet waren. Dieses Wetter
hielt im Osten auch noch am 4. an, während überall die Temperaturen ziemlieh
tief unter den normalen lugen. Im Osten trat sogar Frost ein.

Hierauf folgte eine vom 5. bis zum 8. anhaltende Periode trockenen und
heiteren Wetters, da sich vom Nordwesten her ein Hochdruckgebiet ostwärts
Über das deutsche Küstengebiet ausbreitete. Es brachte bei nordöstlichen Winden
am 6. Temperaturen von 4 bis 8 Grad unter Null, die tiefsten des Monats, mit
sich. An den folgenden Tn^^en stiegen die Temperaturen allmählich höher an,

da die Winde stark abflauten. Am 7. verschwand der Frost überall und am ti.

traten normale TemperatarverhSltnisse ein.

Am 9. bahnte sich ein Wechsel in der Witterung an, indem tiefer Luftdruck
sich vom hohen Norden südwärts ausbreitete und am 10. ein Teilminimum zur
Entwickelung gelangte, das dem Küstengebiet zwar Trübung, aber nur schwach»
Winde und nur gerin>xe Niederso!iI;i<:e an vereinzelten Stellen mit sich brachte.

Am 11. war hoher Luftdruck au seine Stelle getreten, da sich das mit
seinem Kern noch immer über Nordwesteuropa befindliche Hochdruckgebiet oat>

Wirts ausbreitete.

Am 12. und 13. zog an seiner Ostseite eine Depression von Skandinavien
nach WestruBland vorüber, die verbreitete stürmische nordwestliche Winde im
Gtofolge hatte.

Nun begann das Hochdruckgebiet sich mit seinem Kern nach der Hiscaya-

See zu verlagern, während dessen Depressionen im Norden vorüberzogen. Am
IS. und 16. entwickelten sich, namentlich an der östlichen Ostseeküste^ Stürmische^
meist nordwestliche Winde, die hier auch noch am 17. anhielten, wo sich über
dem Kontinent hoher Luftdruck ausgebreitet hatte. In der Folge blieb der
Kontinent im Bereich von Hochdruckgebieten, mit Ausnahme des 19. bis 21., wo
ein flacher Depressionsausläufer zwei vorüberziehende Hochdruckgebiete trennte.

Bis zum 23. herrschte bei inlandigen Winden ziemlich ruhiges und warmes
Wetter, das am 19. bis 21. vielfach Gewitter and nur geringe Niederschläge im
Gefolge hatte.

Am 24. breitete sich eine nordische Depression südwärts aus, schritt aber
schnell ostwärts, ohne merkliche Niederschläge gebracht zu haben. Am 25. da-
gegen kam von Nordwest i iin>])n <>ine neue Dejiression allmählich näher und ver-

lagerte sich bis zum MonatsschluU nach Mitteleuropa, während sich hoher Luft-
druck über dem Ozean einstellte. Sie hatte starke Niedwschlftge im Gefolge,
die bis zum Monatsschlnß anhielten und vielfach von Gewittern begleitet waren.

Dmflk DDd Vnlig tob E. 8. )!ittlur &. Solm. Id'niglifhe HofbnclilHUidliiis '

Uerllo SW. Kochiitralii' 6et—71.
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Die EisverhäHnisse an den deutschen Kttsten im Winter 1910/11.

(Hinzu TM 23.)

Sto Art dar Btobaohtwag vad »wlohtofilaiimig' naA AUgimiUi—.

Wie in den Vorjahren, so wurden auch im letzten Winter wieder die an
35 Beobachtuugsstationen der Ostsee und 27 Stationen der Mordsoeküste fest-

gestellten EisverhSItnisse der Deutschen Seewarte ftbermittelt Dies geschah in

doppelter Form, einmal telegraphisch an den Wochentagen, und ferner in zu-

sammenfassenden Monatsberichten, die noch Angaben über die Dicke des Eises,

über die Wirkungen von Ebbe und Flut auf die Eisbewegung usw. sowie die in

den telographischen Berichten fehlenden Eisbeobachtungen an den Sonn- und
Festtagen enthielten. Die telegraphisclien Berichte wurden als Beilagen der
täglichen Wetterkarten der Deutschen Seewarte veröffentlicht, ebenso die monat-
lichen Berichte der Eisbeobachtungsstellcn in aogauumten »Monatsübersichten«,
die in tabellarischer Form die Art der Eisbesetzung an den verschiedenen Stellen

der Küste nach ihrer Dauer und Stärke klar erkennen lassen. Nach Schluß der
EiasaiBon wurden die Monatsübersichten zu einer einzigen Tabelle vereinigt,

welche für jede einzelne Station die Zahl der Tage enthält, an denen leichtes

loees Eis beobachtet wurde, an denen die Segelscbiffahrt bebindert, an denen sie

gesehlosmn war, die DampfBohiffahrt aber noeh atattfand, an den«n welter auch
diese unmöglich war, an denen ferner Eisbrcrlior Iionufzt wurden und schließlich

zusammenfassend die Zahl aller Tage, an denen überhaupt Eis ohne Rücksicht
auf die Stärke und Behinderung der Schiffahrt festgestellt wurde.

Außerd©ni übersandten wieder die Regiei-ungen der Uferstnaten in dankens-

werter Weise die Ergebnisse ihrer Eisboobachtuugen in verschiedenen Pläfen,

die cor Ergänzung der obigen Eisberiehte in der folgenden Beschreibung heran«
gesogen worden sind.

Diesen seien zunächst einige Betrachtungen allgemeiner Art vorausgeschickt

:

Als die eigentlichen Eisstellen, wo eine nennenswerte Behinderung der Sdiiffabrt

stattfand, traten naturgemäß wieder die Flußmündungen, die Häfen, die Watten
und Haffe hervor, wogegen die frei am Meere gelegenen Orte entweder gar kein

Eis aufwiesen oder solches nur in schwacher, die Schiffahrt nicht nennenswert
behindernder Form auftrat.

Die Temperftturverh&ltniase des Winters 1910/11.

Maßgebend ist für die Eisbesetzung hinsichtlich der Dauer und Stärke vor
allem der Prost. Diee seigt sieh auch wieder im letzten Winter, d&e als sehr
mild zu bezeichnen ist und dem Vorwinter 1909/10 ähnlich war. Die Eis-

verhältnisse gestalteten sieli doshalb verhältnismäßig sehr günstig und ent-

sprachen grSfitenteils denjenigen des Vorjahres.
Während im sehr kalten Winter lOOS/09 nur 1 von den R'2 Benbachtungs-

atationen der Mord- und Oatseeküste gänzlich eisfi'ei blieben, war dies im letzten

Wint«r bei 88 Station^ und an ebenso ielen Stellen im gleich milden Vor»
Winter 1909/10 der Fall.

Die folgende Tabelle gibt für die Orte Borkum, Keitum, Rügenwaldor-
mfinde und Memel die Abweichungen der Mitteltemperaturen der Wintermonate
von den langjährigen Mittelwerten. Man ersieht daraus, dafi gerade diejenigen

Wintermonate, die für die Eisbildung hauptsächlich in Frage kommen, nämlich
der Dezember bis Februar wesentlich zu warm waren. Daß sich der November
alfl etwas zu kalt und der März als nahezu normal in den Temperaturverhältnissen
darstellt, fällt wenig ins Gewicht, da in diesen Monaten die mittleren Monats-
temperaturon zu hoch über dem Gefrierpunkt liegen.

ABB. <. B^. WW. IMl, Haft TU. 1
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Die Abwoirhungen der Hitteltvmperatart'n der Wintemonate ron den Imigjlihriiren Mittelwerten.

Novcmljcr 1910
l)p-zembcr 1910
JainiAi- 1911

Fcbnmr 1911

liän 1011

-I- l.rt

+ 2.)

+ 0.7

" 1.3°

4-1.9
-j- 3.0

-j-I.O
-0.5

— 0.8°

4-2.6
4-35
— 1.0

4 0.3

Wie es bisher bei der Beschreibung der Eisverhältiiisse an der deutschen
Kflste geschehen ist, wurde auch diesmal wieder eine graphische Übersieht Aber
die Frostperioden des letzten Winter.s dargestellt, die sieh auf der beig:efügten

Tafel 23 befindet. Die darin eingotragemn Kurven stellen den Vorlauf der

Temperaturen, ausgedrückt in Pentadenmitteln, vom November bis März 1910/11
dar. Die schraffierten Fläche lassen erkennen, zu welcher Zeit die Tcniporatarai
unter dem Gefrierpunkt lagen und welche Intensität der Frost besaß.

Überblickt man die verschiedenen Diagramme und vergleicht sie mit den-

jenigen den Winters 1909/10 .sowie des Winters 1908/09 ( Ann. d. Hydr. usw.«

1910, S. Xii, Tafel 31, bzw. ebenda 1909, S. 296, Tafel 33), so erkennt man sofort,

daü der letzte Winter gleich dem Vorwinter ^e^^^enüber demjenigen von 1908 09

nur kurze und auch nur sehr wenig Frostperioden aufwies.

Dementsprechend gestalteten sich auch die EisVerhältnisse relativ sehr
günstig, wie im folgenden des Näheren dargelegt ist.

Die Temperaturkurven von l^orkum und Keitum (^ylt) auf Tafel 23 lassen

erkennen, daß von nennenswertem Frost im letzten Winter an der Nordseeküste
fiberhaupt kaum die Rede sein kann. Nur Ende November und Anfang Desember
gehen in Keitum die Pentadenmittel der Temperaturen um einige Zehntelgrade
unter den Gefrierpunkt herab. Da im Vorwinter £nde Januar wenigstens
während eines etwa zehntägigen Zeitraumes Frost, wenn auch nur von etwa
einem Grade Celsius, herr.schte, so waren an der Nordseeküste die Eisverhältniaae

des letzten Winters noch günstiger als im schon sehr günstigen Vorwinter.
Damals trat wenigstens eine Eisbeobachtungsstelle, nämlich Tönning (Eider)

mit 7 Tagen geschlossener Segelschiffahrt hervor die DamptBchiffabrt war
gänzlich unbehindert — , diesmal aber liatteii nur Brunsliansen an 4 und die

Watten von Norderney an 2 Tagen erschwerte Segelschiffahrt zu verzeichnen;
an allen übrigen Stellen des Küst« n^> )ii«>i< s war die Schiffahrt unbehindert.
Cherliaupt war, abgesehen von din Hafeneinfahrd ti von Nesserland, wo an
2 Tagen leichtes loses Eis i)eobachtet wurde, die Klbnmndung die einzige Stelle,

an der etwas Eisbildung auftrat. Altona meldete an 7 Tagen das Vorkommen
von Eis, Harburg an 6, Hamburg an 4 und Glückst adt an 2 Tagen.

Bei keinem der letzton acht Winter, wo systematische Beobachtungen an-

geatellt werden, zdgten sieh an der Nordseekfiste so günstige Eiaverhiltnisse wie
im letzten Winter.

Wie ein Blick auf den Temperaturvcrlauf von Rügenwaidermünde und
Hemel lehrt, trat atrengerer Frost nur Ende November bia Anfang Deiember
aowie im Februar auf. Die Temperatui-kurviui sind denjenigen des Vorwinters
ziemlich ähnlich; nur im äußersten Osten des Küstengebietes war der Froet
etwas stärker.

Demgemäß gestalteten sich die EisverhSltnisse nur an der Satlichen Ost-

soeküste verhältnismäfiiii' ungünstig, etwa von Stralsund ab; zwar bei weitem
nicht so uuf^ünstig wie im frostreichen Wiiitt-r 1908 09, alier doch nicht so

günstig wie im Vorwinter, Man erkennt hier besonders deutlich den über-

wiegenden I'influH der Temperaturverlialtnisse auf <lie Eisl>ildung, gerren die die

übrigen Faktoren in der geographischen Lage, Windverhältnisse usw. zurücktreten.
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* : L Dto BddMwIgadie Oatkflato.

1a Hi«r blieb die SegelBohiffahrt wihrend des gaiueii Uniiten mögUdi. Auch
ff *d wegen ihrer mehr binnenlSndischen Lage benachtpiligten Fahrwasser waren
U •! letzten Winter nur wenig mit Eis besetzt. Das stets am meisten benacb-

uiligte Eiderg«biet yon Rendsbiirg bis zur Horner PShre hatte im milden Vor-
/inter inniierhin noch 7 Ta^e mit »Schluß der Sogelschiffahrt» zu verzeichnen,

»lieb aber im letzten Winter lür Segler unbehindert, und der Kaiser Wilhelm-
Canal, wo 1909/10 die Segelscbiffahrt an 3 Tagen geschlossen werden mußte,
cigto sich diesmal gänzlich eisfrei. Im strengen Winter 1908/09 wurden hier
in 17 Tagen Eisbreoher benötigt, um die Fahrrinne offen zu halten.

II. Daa Bigener Fahrwaaser.

' Wie außerordentlich stark die Schiffahrt von den Witterun^^svcrhältnissen

ibhangt, zeigt sich besonders im Rügener Fahrwasser. Iiier war in der frost-

^ reichen Biaaaiaon 1908/09 die Dampfschiffahrt an 86 Tagen geschlossen, so dafi

- j jeder Verkehr stockte; im letzten Winter war dies jedoch nur an 8 Tagen, und
* zwar auch nur in den westlichen Gewässern, der Fall. Für Segler erwuchsen im
i Stralsunder Bodden insgesamt an 6 Tagen größere Schwierigkeiten, so daß die

1 Segelschiffahrt geschlossen werden moBte. Das frei gelegene Arkona hatte
* keinerlei Eisbildung aufzuweisen.
mm

X m. Die Haffe.
m

l Im Frischen Ilaff zeigten sich, dem strengeren Frost entsprechend (vgl.

* die Temperaturkurve!) schwierigere Eisverhältnisse als im Vorwinter. Während
' damals das Fahrwasser bis Königsberg an 47 und dasjenige bis I^lbing an 13 Tagen
"'für Dampfschiffe geschlossen war, trat dies im letiten Winter an 63 bsw.
Ij [46 Tagen ein.

!•: Das am Ausgange des Haffs gelegene Pillau hatte wieder sehr günstige,

; wenn auch ebenfalls etwas schwierigere Eisverhiltnisse als im Vorwinter: An
s " 56 Ta'^'^en M-urde nur leichtes die Schiffahrt nicht behinderndo? Eis beobachtet
*' (gogen 42 im Vorjahre), an 3 Tagen war die Segelschiffahrt behindert, an 2 Tagen
i geschlossen (im Vorwinter hatten Segler dort flbwhanpt kehie Schwierigkeiten).

l Dementsprechend gestaltete sich auch die Eisbesotzung im Kurischen Haff,

das zwar verhältnismäßig sehr wenig durch Eis blockiert, immerhin aber doch
ungünstiger als im Vorwinter gestellt war: Damals hatten im Hemeler Revier

i S^fClschiffe nur an 18, diesmal aber an 20 Tagen Schwierigkeiten,

a Auch im Stettiner Haff machte sich der etwas strengere Frost des letzten

t Winters in ihnlicher Weise bemerkbar: WShrend 1909/10 die Fahrt f&r Segler
» nur an 7 Tagen als geschlossen galt, war dies 1910/11 an 12 Tagen der Fall,

f
Im verhältnismäßig sehr strengen Winter 1908/09 betrug diese Zahl 96!

TV. HSfsn oad Unfimflnduigm.

Am ungünstigsten waren im letzten Winter die Eisverhältnisse im Fahr-
wasser von Warnemünde bis Rostock, wo insgesamt an 6 Tagen Segelschiffe

durch Eis behindert worden. Von Travemünde bis Lübeck, im Fahrwasser von
Wismar sowie in den Häfen von Kiel und Kolborg wurden Segler nur an je

einem Tage gestört. Im Hafen von Stolpmünde war dies an 2, in demjenigen
> von Swinemünde an 3 Tagen der Fall. Gänzlich eisfrei blieben die Häfen von
l Heia und Eckernförde; die übrigen Iiatten nur an einigen wenigen Tagen leichtes^

die Schiffahrt nicht behinderndes Eis. Die Deutsche Seewarte.



350 Annaleo der Hydrapapliie and Miritimen Meteorologie, Juli 1911.

Ozeanographische Arbeiten der Deutschen Antarktischen Expedition.

Rt'isclx'richt vdii Dr. \\. Itreniic«ke.

Z. Kanal—Asoren.

Die Anareifle des Expeditionsschiffes »Deutschland« erfolgte am 7. Mai 1911

von Bremerhaven, die Anlcunft in Ponta Delg;i<la auf den Azoren am :10. Mai Utll.

Der Kurs wurde vom Ausgang dos Kanals auf eine Untiefe in 43 N-Rr., 29 W-Lii.

genommen; nach Lotungsarbeiton in dieser Position ging das Schiff südwärts
nach Ponta D('I^ai<l;i auf SSo Miguel. Wind und Wetter waren der Fahrt insoforn
günstig, daß der Wind vorwiegend schwach bis mäßig aus wechselnden Richtnngea
wehte; unter Segel ohne Dampf ist das Schiff nur selten gefahren.

Brisewrt «er »VcirfwUaad«, Mal 1»U.

Die Ausrüstung des Schiffes zu uzennugraidiischen Arbeiten mit zwei

Lucas-Lotmaschinen mit dazwiscliensteliender Danipfinaschine und einer größeren

Dampfwinde hat sich gut bewälirl. Die eine der Lutas-Lotmaschinen dient zu

Tiefseelotungon, indessen die andere (Reserve-) Maschine, mit 600 m Drahtlitze

belegt, von Professor Loh mann zu Fängen mit den Planktonnetzen benutzt wird,

die gleichzeitig mit den Ileihenmessungen ausgeführt werden. Da die für letztere

gebrauchte Dainpfwinde auf dem yorderen Deck steht, während die Lotmaschinen
auf dem Achtoivleclc aufgestellt sind, so isl eine Verwicklung der beiden Drabt^
litzen nicht eingetreten und auch nicht zu befürchten.

Bei der von d«r ersten deutschen Sfidpolarezpedition doreh Professor
V. Drj'galski zur Verfiiirnng gestellten Lucas-I^otmaschine versagte nach den

ersten Lotungen das Zählwerk gänzlich, jedoch konnte das Meßrad ausgetauscht

werden mit dem der anderen Lueas-Lcrtmasebine. Die auf dieser Masohine ab>

gelaufeneu Meter Drahtlitze wurden mittels eines Reservemeßrades, das in den

Davit gehängt wurde, gemessen. Das ozeanographische Instrumentarium des

Schiffes: Sigsbee-Lotspindeln und «Schöpfer, Krfimmel und Ekman>Soh5pfer,
Mefiräder, Kipprahmen sowie Thermometer von Richter- Berlin hat sich put be-

währt; die Erprobung der Strommesser soU im zweiten Reiseabscbnitt erfolgen.
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IHe Lotaagra.

Zu den Lotlingsarbeiten wie aaoh m den Reihenmessungen wurde back
gebraßt und das Schiff so gelegt, daß der Wind cinifro Stricli von Steuerbord,

WO gelotet wurde, einkam. Das Schiff lag so, uiine daß manövriert wurde, in

den meisten Fftllen gut, indem der ablaufende Ihraht auf» und nied«raeigte oder
nur wenig von der Senkrecliton abwich; nur in vereinzelten Ffillen mußte
das Schiff durch die Schraube auf der Stelle gehalten werden. Die Bedienung
der Lotmascbine nahm ich stets selbst; die Lotungsarbeiten wie auch alle

sonstigen ozeanographischen Arbeiten wurden von Kapitän Vahsel und den
Offizieren des Schiffes in jeder Weise gefördert. Der erste Drahtverlust kann
auf Abdrehen infolge Rotation des Drahtes lurfickgeführt werden, wie deutlich

die Bruchstelle zi*i<,'te; der zweite Verlust lag wohl in der Beschaffenheit des

aufliegenden, schon älteren Drahtes. Bei dem dritten Verlust ist wahrscheinlich

das Gewicht nicht abgefallen und demgemäß für die große Belastung zu schnell

gehievt worden.

Der Draht geht von der Lotinaschine ohne jede Führungsrolle außer dem
Meßrad direkt in See. Dies ist, namentlich bei stark schlingerndem Schiff, der
Fflhrung Ober eine Leitrolle und einen Block im Davit (wie bei Beginn der
Lotungen versucht) vorzuziehen, intlnni der Draht nicht aus den Rollen p])ringen

und weniger leicht Buchten werfen kann, bringt anderseits aber manche Un-
bequemlichkeit für das Herabgeben des Gewichtes und der Instrumente mit sieh,

da der 15 bis 20 ni lange Vorlauf nicht über das Meßrad eingfnoinmen werden
kann. Die Regulierung der Ablaufgeschwindigkeit erfolgte durch die Kopf-
sehraube, nachdem erst die Federn entsprechend dem Lotgewioht gestellt sind;
l)t'i stark überholondeni Schiff in hoher Dünung wird so auch die Lose des
Drahtes weggebremst. Die Grundberührung ist bei der Maschine recht klar;

bis 2600 m wurde sie auch gut mit dem kleinen Lotgewioht von 15 kg erhalten.

Bis genügende Erfahmngen mit dm Lotmascbine vorlagen, wurden Thermometer
und Wasserschöpfer nur selten mit herunter gegeben, später aber fast regel-

mäßig, wobei sich auch der große Sigsbee-Schöpfer von 1 Liter Inhalt, der ge-

stattet, Wasser für die Sauerstoffuntersu« hung zu entnehmen, gut bewährte. Die
Sigsbee-Schöpfer sind von C.Seemann in Ihinihurg sämtlich mit llnhn geliefert

zur Erleichterung der Wasserentnahme; ob sie stets absolut dicht halten, bedarf
nooh tiner Bestitigung dureh längere Beobaohtungsreihen.

Die Ergebnisse der Lotungen sind in nachfolgender Tabelle niedergelegt;

die Angabe der Art der Bodenbeschaffenheit beruht auf den Untersuchungen
des Geologen Dr. P. Heim. Bei den vorherrschend geringen Tiefen ist die Probe
häufig, da sie zu wenig konsistent war, aus der Röhre beim Aufholen heraus-

gefallen, meist konnte aber deutlich die OrundberiUurung an der Röhre, die außen
mit Talg eingefettet war, erkannt werden.

Lotungen Nr. 1 bis Nr. 5 dienten cur Gewinnung tines Profils für den
Steilabfall des britischen Küstensciielfs zur Tief^^ee und zur Gewinnung von
Grundproben; sie werden ergänzt durch eine 'Flachseelotung in 48^ 10' N-Br.,

8^ 27' W-Lg. mit 190 m Tiefe. Die folgenden Lotungen Nr. 8 bis Nr. 18 ergSnsen
die auf den Seekarten bislang vorhandenen Tiefenmessungen. Mit Loluiii: Nr. 14

begannen wir in der Frühe des 25. Mai die Nachsuche nach den Untiefen von
88 bsw. 128 m, die 1860 von dem Kapitin des >Ghaueer< gemeldet wurden.')
Die Nachsiielie fand unter den gün.stigsten Bedingungen statt, das Wetter war
klar und ruhig. Ebenso wie die Nachforschungen des U. S. S. >Mononguhela<
1892 ergaben die onsrigen, daB die Untiefen nicht vorhandw sind, jedoch wurde
in der südliehwen Position eine kleine Erhebung des Meeresbodens auf 1729 m
festgestellt.

Die Lotungen Nr. 22 bis Nr. 24 füllen Lücken in der Tiefenkarte aus; die

daran anschließenden Messungoi galten dem Studium der dicht bei Sfo Miguel
im Nordwesten der bisel gelegenen kesseiförmigen Einsenknng, die der

1) SM» «och Findlay. Diiectoiy for the North Atiaatie Oeesn, 16. Edtt., S. 889.
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Fürst vun Monaco ausgelotet hat.') Unsere Untersuchungen ergaben folgendes:
Die Tiefen beetitigen die Angaben der Thouletschen Karte. Die Boden-
tcriiporafuren Stationen 27 uinl 28 zei^^en oint- allerdings langsame Abnahnio der
Temperatur mit Zunahme der Tiefe, sie liegen jedoch fast 1.5'^ über den
Temperaturen in den gleichen Tiefen anfierhalb des Kessels. Die gleich-

zeitig auf Saiicristoff untersuchten Proben des Bodenwassers zeigen nicht, wie
man in einem abgeschlossenen Becken erwarten würde, Abwesenheit des Sauer-
stoffes» sondern vergleicbsweifle bobe Betrige. Wie dieser Sauerstoffgehalt zu
erkliren ist, kann vorliofig nieht entschieden werden.

Lotuges.

i:

s 1911

Zeit *45* Hab

in

Boden-

oa
0 /o»

OninrimvilM ItMMpbtanMitJ3CflK»KI|D|^D

i 13.V 8V-N 48^ 2* 1070AVIV MuniMl Tim Bwiimant, un

2 13. 41' 1404 Bteiuddiek
3 13. 11 « 47<» B" 48' 19S() Rlniifirhtü*1r

4 14i 1 V 470 80' 80 5V 2703 Rlfliift(*nl iplr

5 14. 470 4S.5 3820 1*S'^' in llniht vcrlomi in*

8 18. 4 N 46C 170 11' flel)l^*hti^ ( ininillMTnliniiitf.

Dnilubrach bei Bmnu des
Hirven». Hohe DKnong.

9 20. 450 13» 20" 7' 4414 H etile r)üiiiinif

10 21. 9 « 440 43' 21° 58' 3921 2.72 35.01 OL Sehl
11 22. 9 , 440 i(y 240 2'mm ml 277fi 3 IS 34*9(5 J Jvi BUB^ (1I ^hl na^ti WAflur imV>l< fc—V III« UHMA W eWW» MH

12 23. 9 • 43° 38' 2{]° ]'V 2r»(U (11. Sehl.

13 24 8'/. • 43° 30* 2'<=> 54' 2093
14 25. 6«' € 43^ 15' 28'^ 44' 2558 Gl, 80hl. Hohe DünmifE.
15 Of). 43® 12' 28'-' 49' 22r>S keine
16 25 10"/» « 43-' 7' 28'-' r>7' 239(> CK f^chl.

17 25. iv;n 420 58' 29° 4' 23.M — Heraus- üL ShJiI. an Böbie.

18 25. 5Vs« 42° 53' 28° 45' _
19 25. 8 « 42° 43' 280 ixy 1845 keine Talir von Bttn ab.

20 25. 9 < 420 42' 280 45' 1729 — — OL 8cU. an
Kobn*

21 25. 11 ' 12'^ 37' 28® 42' 1920 kfiiii'

22 26. 8 \' A2' 4' 28- 22' 2.%.S2 3.31 3I.!H (Jl. S lil. an

23 27. 8V,. 41° 39' 270 2C' 2590 3.24 34 92
Hi.hiv

ki'ine Talg Ton Rühre ab.

24 29. 8V4« 89« 51' 200 IS* 2953 2.91 34.91 Cil. MiA. mit
vulk.

MinernliL-n

25 30. UV,« dup 11' 26° IC 1225 6.43 (

Stein, tirund Böhie lieachädigt.

26 30. 1 N 380 V 260 12' 3133 keine 2600m Onht mit Tberaio-

• meter nnd Sflhflpte ym-
lorcn.

27 30. 3 « 37* 29.5 3327 4.52 34.99 Volk. Bcklick Bfxlcnwassor

:

i
Saiicrsjoff : 5.26 ccm pro

2ä 30. 5V2« 370 50-

1

26° 2.5' 2540 4.Ü9 35.0U keine

I.iivr.

lUxlL-nwasber:

1

Satieratoff: 5.SS ccm pro

Liter.

Die BeiheBuessHageB.

Bei den ReibenmeBSungfeii wurde mit dem Krfimmel-Schöpfer uod dem
Ekman-Schöpfer überfinander goarboitof, so daß mit jedem Schöpfzug zwei, bei

größereu Tiefen auch drei Wasserproben aus verschiedenen Tiefen gewonnen
wurden. Bei dem Krümmel-SehSpfer schnappte im Anfang der Thermometer-

Thoulet, Carte bathyniötrique des ilco Avx>re8 1903.
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rabmen nicht in die untere Feder ein, bei dem Eknian-Schöpfer ist die untere
Hahnbohrang su eng, so daB die Wasaarentnahme su lange dauert. Beiden Übel-
standen konnte nn Bord durch den ersten Maschinisten Herrn Heineok ab-
geholfen werden.

Im gansen worden sieben Reihenmessungen gewonnen, Jede Serie be-
anspruchte durohsplinittlioli virr Stunden Zeit. Die Ergebnisse der Reihen«
messung Nr. 6 sind in nac Ii folgender Tabelle wiedergegeben;

Reibenmomanir \'r. « {Tietv 2&Hä m).

Stat, Nr. 22. 42 = 4' N-Br., 28«» 22' W-Lg. IC* V. 28. V. 1911.

Tiefe

in

Temperatur

oc.

Saucratoff

ccm proliter

0 16.62 ^•"..99 e.04
50 15.G2 35.97 5.68
100 l't.06 35,91 5..38

200 14.20 35.90 5.54

400 1254 35..55 4.97
SOfJ 8.21 35.19 4.29
lOX) €,.m 35.13 4.84

1200 5.34 35.08 5.44

1500 4.18 34.96 5.94

2550 iAl 34.92 * &U

Die Teniiieraturon stimmen gut zu dem Linienzuge der von Schott im
»Valdivia'-Werk veröffentlichten Temperatnrkarten. Die Salzgehaltswerte zeigen
bis 200 m Tiefe fast Isohalinität, von 200 1)is SOG m findet eine solinello Ab-
nahme des Salzgehaltes, von dort bis zum Boden eine langsame Abnahme statt.

Der Salzgehalt des Bodenwassers grGBerer Tiefen Hegt dieht hei S4.9<>/oo> Bs sei

erwähnt, daß die weiter östlich liegenden Stationen ein Vleines Maximum des
Salzgehaltes in 1000 m Tiefe aufweisen, das auf Anreicherung durch den Tiefen-

strom aus d^ Romanieehen Hittelmeere zu erklfiren sein dfirfte. Der Sauerstoff

zeigt eine Abnahtno bis zu 800 m Tiefe, ;ils(laiin erfolgt eine stetifre Zunahme
bis zum Boden. Diese erklärt sich durch die niedrigere Temperatur dieser Tiefen-

schiehten, die mit Sauerstoff gesättigt in höheren Breiten zu Boden gesunken
sind und denen nur wenig Sauerstoff durch Or<_:aiii;^nien entzo^M ti ist. ITervor-

geboben sei noch, daß das Bodenwasser mehr Sauerstoff enthält wie das Ober-
fllobenwasser.

Sonstige Beobachtungen.

An den vierstündlichen Oberflachenbeobachtun^M'n l>eteili;iten sich

Dr. Seelheim, der die Salzgehaltsbestimmungen der Oberfläche ausführt, und
die Offiziere des Schiffes. Die Farbenbeobaohtnngen, von Prot Ule ausgeführt,

zeigten häufig schnellen Wechsel zwischen blauon und blaugrfinem Wasser, die

Sichtigkeit schwankte zwischen 9 und 20 m.
Bei Tiefenwasser wurden wie bei Oberfläohenwasser auch einige Alkalinitäts-

bestimmungen nach Dr. Ruppin ausgeführt, jedoch ließ die Genauigkeit der
Kontrollbestimmungen noch zu wünschen übrig; von diesen Proben wurde je

eine Röhre eingesclunolzen. Eine Bestimmung der Wasserstoffjonenkonzentration
von Oberflächen- und BodenwaHstr auf Grund der Normale des Garlsbergs
Laboratoriums in Kopi'nhagen wurde ziiin Vergleich für spätere Untersnclmngon
in den tropischen und antarktischen Gebieten gemacht. Strommessungen sind

auf der Reise Ponta Delgada—Pernambnoo geplant.
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Elementare Theorie der Gezeilen;

nebtt den Gezeitenkonstanten der wichtigsten Orte des IndiiobeiL

AroMpels und anderer Hafenpl&tse.

Von Dr. J. 1*. v«ii dvr Sfok.

Cbereetzt von 1'rof. Dr. K. Herrmann. (Sdllofl.)

iHier/.ii Tafel 24.1

8. Anwendung auf die Vorauabereclinang der Oezelten.

Die rein periodische Gezeitenbewegung an einem bestimmten Tage kann
für jede Teiltide dnreh einen Ansdrack

II cos (nt Vo — x)

dargestellt werden, worin n die Winkelgeschwindigkeit, t die von Mittag an
gerechnete Zeit^ das astronomische Argument, H und x die Amplitude nud
die Phasenverschiebung (Kappazahl), die beiden Tidenkonstanten, bodeiittn. Bezieht

man für jede Tide diese angefülirtcn (IröHcn auf ein fiktives Gestirn, dann ist Vq

der Stundenwinkel du» Gestirns zu Mittug und x die Verzögerung der Tide gegen
den Meridiandurehgang des Qestima. Geben wir diesem Ansdniek die Form

U .-ns iMt - :i, dano tot f
- - - V,-, -}- x

und sind die Gezeitenkonstanten eines Ortes bekannt, so beruht die Berechnung
der Tide nur auf der Kenntnis ron — oder der in Winkelwerten (Graden) ans-

gedrückten Zeit des Meridiandurcligant,'es dos GLstinis.

Aus Abschnitt 4, Gleichung (14) hat sich ergeben, daü die Tidenkonstantea
nicht ganz nnd gar den Namen von Konstanten verdienen, da die Amplitaden
mittlere Werte darstellen und in 19jShriger Periode von der Neigung der Mond*
bahn abhängigen Schwankungen unterworfen sind.

In Tabelle I findet man für alle Jahre der Periode 1910 bis 1950 die Werte
der Neigung J der Mondbahn und des Koeffizienten f, mit dem die Amplitude H
multipliziert werden muß. ni«^s(( Koeffizienten sind für die Mitte des Jahres

berechnet und werden daher für die Dauer des Verlaufs eines Jahres als

konstant angesehen. Die Korrektionen für die Amplituden von Mf nnd N
betragen höchstens

4''/o brauchen daher meist nicht angebracht zu werden;
sie werden hier der Vollständigkeit wegen und damit im etwaigen Einzelfall

davon (Gebrauch gemacht werden kann, mitgegeben.
Die Berechnung dos astronomischen Arfjuments für einen bestimmten Tag

aus der mittleren Länge der SSoune, des Mondes und des Perigäums geschiebt,

wie trüher bemerkt li^ mit Hilfe von Tabellen, bleibt aber anch dann eine

um.-itandbche Arbeit. Durch Bereclinunfx des Wertes von - Vo 'ö** jede Tide und
für den Mittag des 1. Januar zu Greenwich, welche Werte ebenfalls für die Jahre
1910 bis 1960 in Tabelle II gegeben sind, wird diese Arbeit überflüssig und man
kann, da - s (siehe S. 314) die Änderung dieser Größe für das Etmal bekannt
ist, leicht den Wert von —Vq für den Mittag jedes Tages finden.

Da die der Tabelle II entnommenen Werte für Greenwich galten, so müssen
an ihnen V)eini Gebrauch kleine Korrektionen für die geographisehe Linge an*

gebracht werden, die in der Tabelle IIa gegeben sind.

Die Änderungen von —Yq für das Etmal nnd die danach für jeden Tag
des Jahres abgeleiteten Werte der zu — Vq MlHirechncnden Größe findet man
in den Tabellen III, so daß auch bei dieser Arbeit die Multiplikation von —s mit

der Tageszahl erspart wird.

Hiermit ist die Gezeitenbewegung für jede Tide und jeden Tag vdl-
Ständig bestimmt. Als Heispiel inöf/e die Beantwortung der Frage dienen, wie

die hauptäüchlichsto eintägige Tide Kj in der Java-See z. B. bei Tandjong Priok

am 16. Januar und 15. Juli 1923 auftritt.

1. Jan. 1923 (TW>. II) - Vk, ^ 17.-l° 173*
15. Jan. rrab. III) .... 15. Juli =~ IWP
KappanU 1 is^ 143o

3U20 IW>

Digitized by Google



an der Stok-Herrmano: Ekowiitan Theorie der Geeeüen um.

Hieraus ergibt sich, daU bei Taudjong Friok etwa Mitte Januar da»
Tiden-HoohwaMw eintritt am

15

und etwa Mitte Juli nm
124" » N
15

Um eine vollstindigo Einriebt in die Oeceitenbewegung zo erhalten, wird
man nach der Formel

H' «w iiit — p
worin H' die verbesserte Amplitude darstellt, für jede Tide Kurven konstruieren
und aus dm Summen der Ordinalen die Gezoitenkurvcn ableiten müssen. Diese
Arbeit kann maschinell |j:eschehen ; aber eine solche Maschine ist kostspielig und
erfordert viel Übung für ihren Gebrauch.

Für alle Ansprüche der Praxis ist jedoch eine genaue Kenntnis der
Gezeitenkurve nicht notM'ondig, da die Änderungen in der Umgebung des
Maximums und des Minimums, worauf es meistens anlEommt, langsam vor sich

gehen; überdies macht der EinfluB Ton Wind und Wetter eine fiuBerst genaue
Rererhnunfr illusorisch. Eine f?enügendo Kenntnis der Gozcitonknrve kann in
kurzer Zeit und mit wenig Mühe auf folgende Weise gewonnen werden.

Nachdem auf die oben angegebene Weise durch Addition der Werte der
Tabellen TT und ITT, sowie der Kai)pazahl din Pliaso dvr Tide bestimmt ist, wird
der Augenblick der größten positiven Verschiebung (Uoohwasser) für jede Tide
berechnet nach der Formel

-Vo + «
n

Diese Bestimmung geschieht leicht mit Hilfe der Tabelle IV.

Man hat dann die verschiedenen Kurven in der Weise zu vereinigen, daß
die verschiedenen Maxinia auf die gefundenen Zeiten fallen. Die Werte der
Ordinalen sind in der Tabelle V für ganze und halbe Stunden für jede Tide und
für eine Reihe von Amplituden gegelMn.1) Die Tabellen I bis V sind auch auf die
Nebentidc und die zusammengesetzten Tiden (n ^- 57 =.9682), MS (n 58^.0841)

und 2MS (n — 27^.9682) ausgedehnt, damit im gegebenen Falle auch diese Tiden
in die Bereehnung einbexogen werden können. Bmlient man rieh der Werte f&r
ganze Stunden, dann ist der {^rülitc Fehler, den man begeht, eine halbe Stunde; bei

Benutzung auch der halben Stundenwerte beträgt dieser Fehler eine Viertelstunde.

Die Eintragung geschieht in der Weise, daß man dem Maximum den ihm
nächst liegenden Platz zuweist, z. B. auf 6"? und danach unter die Stunden 7, 8

usw. bis 23, wenn man will, auch unter die halben Stunden, die dem Maximum
in der Tabelle V folgenden Werte einträgt; für die Stunden vor 6 Irann man
dann dieselben Werte verwenden, die man für 7, 8 u.sw. gebraucht hat und die

nun auf die Stunden 5, 4 usw. zu stehen kommen. Fällt das Maximum einer
Teiltide nBher an eine halbe als eine ganze Stunde und will man sich, was meist

'J In der OripnalvcröffentlichnnK van der Stoks Bind die Werte der Ordinaten nur für

die ganaen Stunden urui für die Amplituden vou /.u '.i eni gegeben. Dem Übersetzer erschien die

Erwelteniiig der Tabelle V durdi die Werte iOr die halben {Stunden angebracht in Bückncht auf die
eroBen AnaenuinD der Werte auf beiden Seiten der NaUwerte, Dagegen aind hier die Werte der
Ordinaten für die Amplituden bla 100 nur in Intenrallen von 6 ngroen, wodurch eine genügende
Genauigkeit erzielt werden dürfte. Für die Teiltide M, sind auch die Werte für die Amplituden 200
und ;KK) frep'lieii. Für Ampiitudfn üIkt IC* werden dann die Hetrüfie über den Ihiriilcrten dein

ersten Teil der Tabelle zu addieren sein. N'atürlioh ist leicht, fiir nii hl dnrcii fi teilharc Anii)liiiuien,

fallfl es für iiciti|^ befunden werden hoUte, die W'erli' dnii h Interjuiliilioii nach den Tulicllcn zu beiitimmen.

Die Tabelle V von We^ieniann U<\jui. d. Hvdr. usw.^ lUnT, S. 40,') u. ff.), der ebenfalls daa
von van der Stok bereit« in den in der Einleitiutg hier genannten Veröffentlichungen gegebene Ver-
fahren anwendet, gibt die ( )niinatenwerte für die Zehner, al>gerundet auf 5, für ganze und halbe

8ttillden. Da Wegcmann in den übrigen Jal" Ikn .'^tunilcnwerte, nicht Grade gibt, so kommen in

seiner Darstellung die Tabellea für die Umwandlung der Grade in Stundea für die einzelnen Wiukel-
gCMdiwindigkeiten in Wegfall. In ROekaicht auf die BequemliddMit und die Gewohnheit des Itechnens

mit Graden, sowie wöl die K^^ipazahlen meist in Graden gegeben aind, i^bte der Obenetier für die
Beibehaltung der Grade im enteo Teile der Rechnung sich entaebBefleo «i sollen.
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der Fall sein wird, mit Stundenwerten, jetloch unter Borücksichtigung der halb-
stflndlicben Änderungen, begnügen, so setzt man für die dem Maximum folgende
und die ihm vorangehende volle Stunde den Wert ein, der nach der Tabelle für

die dem Maximum folgende halbe Stunde gilt, und so weiter die entsprechenden
folgen (li n hulbstündlichcn Werte der Tabelle.')

Als Beispiel der Berechnung wählen wir Poeloe Langkoes, an der Durch-
fahrt vom Chinesischen Meer nach der Java-See, wo die Gezeit praktisch ans*
schließlich eintfigig ist» und firagen nach der Geieitcnbewegiuig am 5. Juli 1913
(astronomisch).

Nach Tabelle I aind die Ampfitiiden voo K, 04 x 1.11 = 71

. P 15

.0 HS X 1.1« - 43.

Kack TsbeUe U, — Vq = l&h
Kondition für die Unge
Nfldi IUmUs III, iTjnli 178°

KappsttU 1410

Bttmnie ... I28f>

m TaU lle IV
(hIit . H.r.h

p
1910

1880
1840

1470 182«

UM
Mit den nächstliegenden Amplituden der Tabelle V 7ü, 45 und 15 findet

man dann die folgrade Tabelle und die Figur 11.

Omiten KU I*(m>I«m> |juiicio<>« am b, Jnli 1913 in rm.

P 0 Barame ' Kl P 0 Bamme

O(Mittag)—43
=!J

—:«) —S<j 12 UUUraMbt>43 13 37 93
1 —27 -21 — 13 27 11 30 68
S - 9 - 8 —11 -28 14 9 8 21 38
3 9 — 4 0 5 15 - 9 4 10 &
4 27 0 10 37

1
1« -27 0 0 — 27

5 43 4 21 68
1

1' -43 — 4 —11 — .58

6 56 8 30 94 18 -56 — 8 -21 - 85
7 65 11 37 113 19 -65 -11 —30 —106
8 6» 13 l.M i?<> -Gi) - 1 :< -37 — I l'. i

9 69 U 4ö I2H L'l — <«» — 1

1

-12 -

10 C.) 15 4ö ILT» 22 — (iö - 1.") —i'i - i»r>

11 hü 42 112
,

23 -56 —14 -45 — iiö

lirz<>it<>nliöhfii /.II I'

Fi-, n.

I.W LaiiL' .'IUI :>. .hili 191.t.
— -T T" T

V

L_
, -

.rr 1—

1

—1

—

1

+ 80

- «

- »

- 120 cm

II*. 20 22»

Auf diesen Tag fällt also augonschciiilich Spriiio;ti(le der eintägigen Gezeit
und wohl eine besonders hohe Springtido, da niclit allein Kj und O, BOOdem
auch P mit ungefähr gleiclier Phase auftreten. Im März und September unter-

*) So gibt ea «och Wegemann a. a. O. an.
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scheidet sich P um 180^ in der Phase von K| und die Amplitude der Springtide
ist dann um 2 x 15 = 30 cm (geringer als im Januar und Juli, also glaoh rund
100 cm an Stelle von rund 130.

Aus den Werten von — s, der Änderung von — Vq im Etmal, nämlioh
— 0.98565 für und 25.30716 für folgt, daß die Kj- und dieO-Tide in besug
aufeinander im Etmul um

26».35280

in der Phase sich Tersdiiebeii; rine Yerschiebang um 860* hat also statt in

oder nach Verlauf einer halben tropischen Uuilaufszeit ; während in den
europäischen Meeren, wo die M^- und S.^-Tide die Hauptrollen spielen, Spring- und
Nippzeit immer nach Verlauf einer halben aynodisohen Umlaufsaeit Ton
14.76Ö3 Tagen wiederkehren.

An welchen Tagen eines bestimmten Monats Spring- oder Nippzeit wahr-
genommen werden, kann leicht vermittels der Tabellen II, III und der Kappazahl
abgeleitet werden, da man nur aufzusuchen hat, auf welchen Tag die Summen
diMer drei Chrdßen f&r die beiden Tiden ung^Shr gleich oder um 180° ver-
adiieden sind.

Als zweites Beispiel wollen wir für Sembilangan in der Soerabaja-Straße
sowohl die Geseltenbohen als die Oeseitenströmungen berechnen; dieses Bei-

spiel ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil hier die vertikale Bewog^ung
einen überwiegend eintägigen Charakter trägt, während die horizontale Be-
wegung dagegen Tornehmlich in halbtägiger Periode verläuft.

Für den 18. Juli 1913 findet man
M, N 8, K, ^. P 0

- \\ (TBh. II) 2713 0 0 1690 191- 40°

Korrekt, t. IMoKfi —8 —12 -»-1 —8
Tabelle Ilf 214° 330» I&50 195« 3430

Summe 113* 0 1290 Ü 334(> 26» 150

• Kappazahl
vertikal 3560 948» 40 200 3220 277°
horizontal 380 3590 200 440 1«3«> 243° 48°

für die vertikale Bewegung:
1010 1550 2'XV> 34.S''

:5.r>i? 0.1« 23.24 20.9«i

für die horizontale Bewegung:
25* 112» 260 1730 1830 2170 630

3.M 0.W bJBIt 12.2^ 14^ 4.M.

Die Amplituden sind in cm:
vertikal 18 3 lü 4X1.32= ;> 4ÜX1.11—51 10 26X1.18-30
hoxixointal 91 14) 81 9X1^-10 7 i8Xl.ll»90 4X1.18— 6

Diese gegebenen OrSfien fOhren sur folgenden Berechnung und zu Fig. 13:

fleiettMi in flenMimigHi an 1& Jen 1918.

TidcnhOhen in em Tidenstrom in cm p. Sek.

^ u.
«5.
63 2

Tutal M, 1 N Total

0
1

2
3

15' 1

21

15
7 2

— 3 8,

ir, 4

13-
8i

4—12
-18

6-20
-16

Ol

— 8
-13i

1-15
—1-18

8
4

51

•I

2«

1:

3
-13
-24

-M
Ii

1!(

i

-19;
-30f
—401
—4öi

10 12
flj

7 - 3
5—10
31—lü
0—22

- 3 -2C

41

21
- 3
-21

- 1:;

-i;2

-75

—27 -dO— 5—29 -81

47
14
>

— ,ii

— 1U-)|

7y

5

-74

- Ii

1

K

13|

l&l

i:{

s
:{2

82
—111|^ 1 1-301 9|-ioe

2f, -H»
30— !t

26— r.

15, 0
0'

-1:.

20

s'.t

112

ins
7»

10

-.') — l(i

-5,-18
-4I—20i
-41-201
-3 —18

1 ]<;

u —12
Ii- 81 4

-19
-2(

-2ü

\U

H\
-12

- t

— 3

70
92
88
57
9

- 44
- 89
-IIS

Digitized by Google



358 Aanln der HTiIncn^iliiB nnd Maillinwn Meleowicgiat JnH 1911.

Tidenhöhen in cm Tldenatrom in cm p. Bek.

Ii \f
-* 1

1

1'
I\

-2 U
_ -

I-
'"•]

l>
1 1 1 a 1

w \ 1-
l\ .

1

-
" l'

l\ ,

1

1 1 iini

8 — 9 —2— 8 1 > — 1!' -50_ y —30 -87 • km; -83— 6 —26 5 —110 3 — 3 3 • -107

9 1 - 3 () — .1 — .1 -46 — J) —2» — S-l — wt —5G —12'— 1') 0 - a't 4 3 •>
'.1 — 74

Ii' 1

1

— :{ s — l iL' —40 —10 —27 4 1 — Tk") —14 —15 0 — 5 — 34 4 8 1 13 - 21
11 17 i:;

'

— lid 10 - 2:! -(;:! - 41 31 — 14 15 — 9 23 "> 12 0 17 40
12 20—

1

15 —

l

3t 1 -1» — 17 IC. Mi — 10 2ti — 10 74 u 1«) — 1 2i > !M
13 17 13 —3 27 — 1 — i> — 11 - •

( S^ — 1 ; Ii 1 — 105 7) is 21 12G
14 11 1 K () 7 — " — 1 — 1 Ml 1 2ii III 4 20 —3 21 132
ir> 1 3 0 l'.t - - .1 3 1 7 21 10 ir> (1 Ks 4 20 —4 2' ^ lOH
IK — <t 3 — s 4 -Hl 311 — :! l<> 37 24 14 0 5 VA 3 IS — .">

i<; 59
17 -l(t 3 — 13 ."< 21 1) 17 3f, 21 i:. -15 » 12 1 ]«• — 7> 12 0
IK -20 o — l.'i •1 — 21( u; 3 )>

71 42 tu 12 -21) 10 — f.:, 0 12 •— 7» — 5.S

1!) — IN 1 -13 3 .")
'>"

.S2 — K") (1 !) — M>7 — 1 s •1 — DS
20 -12 -1 — S 0 21 2'.» •S.i (>:. — s,s - 1 —20 ö llo -3 3 —

1

— 4 -114
21 — 3 -2 -Ii s in !) 3(1 S.'i — f.it — s -17) — 92 4 — 3 -3 -10 102
22 7 —3 8 — 1 s 40 10 2<.» 7'.l N7 —33 —13, 0 — 7) — 7)1 —4 — 8 «) -1 1 05
23 15 —3 13 30

"i

27 07 h: 12

1

15

1

— U 3 —7> —

1

-is - 15

woraus äich deatli«^ ergibt,

swischen Geieitenhöhe und
(laß bei SembiUmgan von oinor einfachen Betiehung
Gezeitenströmung nieht die Rede ist

l'ln'rall \\n mf'hrero Tidonwcllcn zufolt,'o Zurückwerfens, Beugung oder
Fortpflanzung auf verschiedenen Wegen einander begegnen oder sich kreuzen,
werden in mehr oder minderem MaBe derartige Komplikationen hervortreten;
in offcmr Sri< nnissfii flcmziifolgo aurli runddrehcndo (lozcitenstromungen viel-

fach vorkuiniiion, wie es an der niederländischen Küste der Fall ist. Auf der
Breite von Yarmouth scheint in der Nordsee nach alten englisehen Lotungen eine
Meeresfläche zu bostohen, in der keine vertikale Bewojjiintx bemerkbar ist,

während doch die Gezeitenströmungen besteiien bleiben. Die Kontinuitätsgleichung
bleibt natürlich auch in solchen Fällen in Kraft; aber sie kann nur angewendet
werden, wenn alle Tidenwellen in bezog auf Fortpflanzungsriohtung und Litensitit
bekannt sind.

Bemerkung des Übersetzers: Die nach dem vorstehend dargelegten
Verfahren berechneten Höhen beziehen sieh auf Mittelwasser, die Zeiten auf
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Ortsselt üm die Hfthen Aber Kartennull zu erhalten, hat daher eine ent*

sprechende Reduktion statt/.iirindett ; ebenso ist gogebenentelb eine Zeitfcorrektion

für die gesetzlich bestimmte Ubrzeit anzubringen.

Das Kartennull ist von den einzelnen Staaten verschieden festgesetzt. Nach
den »Gezeitentafeln für das Jahr lf)12

,
horaus'.'eLrelicn vitm R<'iclis-Marine-Amf,

S.XIV, liegt das Kartennull in Deutschland 0.3 ni tiefer als das mittlere Spring-
oiedrig^asser, in Amerika in der HAhe des mittleren Niedrigwassera, in

Frankreich in der Höhe des niedrigsten beobaclif eteii Wasserstandes (berechnet

durch Abzug des halben mittleren Springtidenhubes vervielfältigt mit 1.20 von
der Höhe des Mittelwassers) und in allen anderen Lindern, so namentlich in

England, in der Höhe des mittleren Sprinfjniedrigwassers. In den angeführten
»Gezeitentafela für das Jahr 1912« ist die Hochwasserhöhe über dem kartennull
bei Springseit und bei Nippxdt angegeben.

Ans diesen Angaben berechnet tith die Hdhe des Mittelwaasers Aber
Kartenuttll wie folgt:

für IVutschlaDd = UoThwasf^erhiihe bei Springtide -\- 0.15 m,

in Amerika = '/4 (Uocliwoiwerhühe bei Spriogtide -j- HoGhwmBerhöhe bei Nipptide),

in Fhinkrcich — Vj 8prln>rtidonhuh X 1.20.

SprinKtideoliab Nippiidt tjluih iS{iriiiu)i.K'hwaa8eriiBbe— KIpplioebwaaMrliaiie).

h aUen übrigeQ lündem . Hochwaaacrhühc bei Spmtgtide:

Die so erhaltenen Höhen des Mittolwa-sers sind also den naidi dem
Verfahren von van der Stok ermittelten Tideuhöhen algebraisch zuzuzählen,
um die jeweiligen Hdhen Aber Kartamull sn erhalten.

Tabelle I.

Neigung J 4mt WUmtlmim gegen dl« BkUplik vnd Koelfhdewtea f d«r TUma.»

•mpUfendM, benduMt fBr die Mtlto des Jahvw.

'1

M
Ii

' 1

1 f

K, K. 0 M.
1

M.
ikK K. 0

o o o o o o o

1910 ! '2ii.l O.iW I.IS 1.07 1.12 0.00 X
1

1 1930 2s.0 0.07 il.2« 1.10 1 1.10 0.04

11 127.7 0.97 l.LT, 1 10 1.1.1 0.04 Sl 2Huj 0.90 :1.31 1.11 I.IS (».03 ar

12 l'28.4 0.90 l_,;n 1 11 1.18 0.9:1 2. 82 28.6 0.90 1.31 1.11 I.IH (1.113 t,

18 |,2&» o.m 1 1.11 l.is 0.9» ' 88 2S.t 0.07 1.2-i 1.10 1.17 0.04
5*

14 28.8 (».U7 l.:io 1.11 1.17 0.03
1 84 27.2 0.1»< 1.22 1.08 1.13 0.95

f1915 0.07 1.24 1.00 1.1.-. 0.04 3 103.-. 2.-).!» O.SH» 1.13 l.(M> 1.01t 0.(»7

It! •_'(! 4 ü.its 1.10 1.07 1.11 (»00 O.
21 H 1 (Hl 1.02 1.03 1 .«H»

a.

17 24.1) 0.1«> 1.07 l.(H i.on (».!•!» 22.> 1 Ol 0.ii4 O.'IS 0!17 1.02 2<

18 ! 23.2 1.01 0.»7 1 (MI l.HO l.nl •JH.!» ] UJ « » s.-| (».!(4 O.Ul I (14

1!» 2 15 1.02 0.S8 O.lHi o.'.i:t l.Ml :!'.» l'.l.."> 1 n.i <».7l» O'.'l (» s.-, l.Oli

l!t_M 2<i.(i I.IW O.Hl 0!<-_' 0 s7
1 .Uli

14.

l'.UO is.i; 1 III I» 7''» 0 S(» 0 SJ 1.07
1«

21 IH.M 1 < K\ 0.77 0 s<( 1 1 t.iiT II 1 Iii 0.7.1 (».SS (»Sl l.OH (K
•»-)

lH.:t l.(>4 O.7.". 0 O.si 1 .1 IS 4'_' I.on 0.77 O.SI» i».s;! 1.0"

•_':! IH.5 1.04 0.7.-) OS'.» n.si l.iiT l.i UM» 1 ii;< (»st 0.02 0.S7 I.IMI %
24 HU 1.03 0.70 O.Ol O.s.'i l.Otl 11 21 .'i 1 112 (».SS O.'.lO i».!i:! 1,04

iö2:> 2ü.s 1.02 o.s.-, 0.94 O.üO 1.04 1945 23.2 1.01 iO.97 1.00
,
0.90 1.01

2ti 22,.'> 1.01 0.ii:l O.'W 0.it7 1.08 40
,

24.0 0.90 1.07 1.08
,
i.ori OOS»

27 24.2 1.00 l.ii;^ I.ii-i t.ii:l 1.00 47
i
26<8 0.96 1 1.10 1.07 IUI 0.96

28 2h.H O.Oii l.l;i 1.11.'. 1 MS 0.97 4M 27.5 0.07 1.24 1.00 'l.l5 aoo
29 '21

A

O.OH l.-JI I.IIS l.i:: (».ori 40 2M.3 0.97
1
litO 1.11 |1.17 a98i

:1

1

1
. 1950 28.6 0.96 \\m 1.11 11.18 aosi
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Tabelle U.

C—«) Aar IkUvm awUnw «m 1. Jmmum pBMt^ flfar

M, N Kl P 0 K 1
1

1

1

lülO li."J

a

271 174 IVO ISH) :ili> 25s %^

1

1

•2H 2«>9 17" 175 ]()() 21

1

s.

12 246 105 i7;< liHI I Iii 212
IB 209 271 15s li>0 1S>1 10 5S

108 258 1 '>'.i 1 07 flÜ2 21Ö

1915 « 240 14H 105 ISH) 204 18
lÜ 20.') 2:{il 140 103 1(K) 105 170
17 1 42 KU 1(1] ;ti 17 t«

18 240 142 101 liH) 21M 175
19 347 2H4 144 102 1!>0 334

-/

loao JIT 14« 103 m S7 KU
21 171 24Ü 151 105 ISM s :W2

22 71 237 158 Itiit UM) 2();! 142

2B •m 220 105 173 ISH) 157 SU2
24 231 215 171 170 190 52 102

i!t2r. ir.r» 241 174 177 l'.tl X\4 310
2« 221 > 177 ITs r.'ii 109
27 217 177 IV'.i 20M
"S 21 :i 20:. 17i; 17H IIMI 00

2U 130 230 171 175 Ifl MS 273

\

VX'M

:!l

:i2

:i3

34

1!KC.

:lo

:{7

HS

l!t4n

41

42
48
44

1945
40
47
4s

4it

19ÜU

-X.' 217 107

21'4 2n5 102

102 102 157

115 217 151

14, 204 147

273
172
05

;!55

1:155

102
• 170
205
103
182

144

142

141

1 14

14'.t

155 170 155

79, 190 100

889 1 185 100

-ms 174 17'

138 102 IT'I

t.2 ISS 170

322 170 170
221 174

110 151 171

42 170 11,4

3U1 163 : lUO

P ' 0

171! UK) 220
171 IS«) 122
100 HK) 24
100 191 311

104 UK) 213

102! 190;
101 190
100 101

102 190
!'!4

107
170
173
170

17S
17S

177
175

172

190

190
101

101

liK)

190

in
14

200
197

04

349
2<>9

103
59
310

191 I 240
191 140
100 41

ISHJ 302
101 220

170
i
191

i
181

70 a
227
"•24 *

23Ü,
*•

27||!

1S-.

:il

;

Ul 11

350 -X

1491 ot

309

158

318

118

277

12:.

283

Sl

2:-i:>

,\"(

8121

Tabelle IIa.

M K 0 M.

0^— 10° 0.34° 0.52° 0.03° 0.01^^ 0.01° 0.35^ 0.08° SC

10- — 20 = 1.02 1.50 O.IIS 0.04 Ü.04 1.00 2.03 ac

20 30^ 1.09 2.00 0.14 0.07 0.07 1.70 2.!«)

40^ 2.37 3.(i4 0.19 0.10 0.10 2.47 4.74

40 — 50= 3.05 4.0s 0.25 0.12 0.12 8.17 0.10 H

ÖQO— 60° 8.72° 5.72° Oi«)° 0.15° 0.15° 8.88° 7.45°

80»— 70» 440 8.76 0J6 0.18 0.18 4.58 8.80
70°— 80° 6.08 7.80 041 0.21 0.21 6.28 10.16

80°— 90° 5.76 8.84 047 0.23 0.23 6.09 11.51

900—100° 6^ 0.88 OJ» 0.26 0.26 6.60 12.87
X

100 -—11(»^ 7.1P 10.02^^ 0.57 = 0,20-' 0.2! )

• 7.40° 14.22'
5*

110- 120-' 7.70 11.00 0.1 i3 0.31 0.31 H.IO 1,5..5S

120 130-' S.47 13.<X) O.OS 0.34 0.34 S.81 10.03

180=—140° 9.14 14.04 0.74 0.87 0.87 9.51 18.29

14a«>-160«> 0.88 16.08 0.70 040 040 10.92 19jM

lBOO-160» lOJW» 16.12» 0.85« 042» 0.48O 10.92° 214»'»

ieo«>—170» 11.17 17.16 0.90 0.45 0.45 11.68 82416

1700—180* 11.H5 18.20 0.90 0.48 0.48 12.88 88.70

(Jst — Ost — Ost -f Ost + Out — Oet — Ost —
Wwi -r Wt«t 4- We»t — West — Weat + West + West 4-

1
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8. C^zeitenkonstanteii im NiederläudUch-Indiachen Archipel und Tidankarten.

In iK'ziiir auf diu Gezeitenkonstunten des Indischen Archipels, die in der

Originalübliundlung für 140 Stationen zusammengestellt sind, hier aber nur zum Teil

wiedergegeben werden, fallt es auf, zn bemwlreiiy daB dem anfSnglichen Vorhaben,
auch Konstanten für die Jähi-liclie und halbjährliche Bewefiung zu geben, nicht

entsprochen ist. Nur für einige Stationen werden diese Konstanten mit der

gewünschten Sicherheit bestimmt werden können; für eine Anwendung in der
Praxis haben diese Mittelwerte auch wenig Bedeutung, da sie von Jahr zu Jahr
zu großen Sch\vankun;:en unterworfen sind. Um einige Einsicht in den Mecha*
nismus der Gezeiten des Indischen Archipels zu gewinnen, sind, wie in der ersten

Ausgabe dieses Werkes, zwei Tidenkarten fflr die zwei Haupttypen der Tidco,
nämlich die Haupt-Mondtide M, und die eintfigige Tide K| zusammengestellt.

(Siehe Tafel 24.)
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TAH der Btok«Herrmann: Elemaitare Tlieorie der Geseiteii unr. 878

Die eingetragenen Kappazahlen, auf Grund deren die Linien gleicher
Phase, »Homokumenen«, gezogen sind, sind verschieden von den Kappazahlen in

_ Ser Ubersicht der Stationen. Die Kappazahlen geben, geteilt durch die Winke!»
* |eschwindipk< it n, den ZtM'tpniikt des Hochwassers in lokaler Zeit und .sind unter

licli erst vergleichbar nach Verbesserung für den Zeit- oder Längeuuntersohied.
- Für diese Karten sind alle Kappazahl«! in dar miUlerai Zelt vim BataTim uug^

Crücskt; ist der Unteraehied in der Länge gegen Batavia 1, so ist also die Korrektion
'

I_ — X n
« 1.-)

oder — ~X 28.984 = — 1.93 1 für die M, = Tide

iS and — 15.041 « -IfOr die K| - Tide.

_ Für westlich von Batavia gelegene Orte ist die Korrektion also positiv.

Is Eine Betrachtung der Tidenkarten wird besser als eine Beschr^bung eine

:| Einsieht in den sehr zusammen^resctzton Mechanismus der Tidenbewegung des

^ Indischen Archipels geben. Nicht allein, daß aus allen angrenzenden Meeren
'S Tidenwellen in dieses Gebiet eintreten, sondern auch über verhältnismäßig kleine

« Oberfliohen, wie die Java-See, können keine durchlaufenden Homokumenen
' gezogen werden, da offenbar die längs der Südküste von Borneo laufende

'*
: Welle von anderer Ai*t und anderen Ursprungs ist, als die, welche sich west-

; Wirts längs der Nordkflste Javas fortpflanzt Ebensowenig können die Tiden an
77 - der Ost- und der Westseite des südlichen Eingangs der Makassar-Straße in ein-

; fache Beziehung zueinander gebracht worden, weil auch läntrs i1f r Westküste
-* von Borneo ein Tidenregime herrscht, das ganz und gar vorsciiieden von dem
Ig: im I*ingga>Arohipel ist

' Da, wo eine Tidenwelle wegen Interferenz von Wellen verschiedenen

^ : Ursprungs praktisch verschwindet, ist durch einen kleinen Kreis darauf auf-

^ merksam gemacht
In der M.^-Karte findet man diese singttliren Punkte in der ganzen Java-

See, an der Westküste Borneos, bei Makassar und bei Batjan. Besonders merk-
rr-^ würdig ist in dieser Hinsicht der südliche Teil der Westküste Borneos, wo mitten

; l in einem groBen Gebiet, in dem die eintägige Tide die Haupbrolle spielt, diese
*' wegen Interferenz zweier WellMO, £e iAdwirta und nordwärts laufen, bei der

ii \
Djilai-Mündung zu einem Minimum wird.

— »• _______________

II* Mororan (Japan).

^1 Kach Fragebogen Nr. 476ß des Kapt. A. öchau, D. »Niagara«, vom Oktober 190B; Nr. 5168 des
: Kajit. W. Thodc, D. »Dorothea Riekmcn« vom Oktober 1910. Ergänzt nach engUschen ttnd ameri-

•; k.iiiis<-hpn »JiKlIrii. n. Adiii-Krt. Nr. Ja|)!iiii>ihc.« MtiT: Rrit. Ailin-Krt. Nr. Jrr3. Yrao iKiand

r wiih ibe adjm-ciit stnute of Tsuguru, La reromäc and Yezo; Nr. 2441, Täugaru ätrait; Nr. 3591,

Ibnri Wan or Uchiiim Wan; Nr. 3A07, Moionui Ko. .

Heronui liegt auf dem südwestlichen Teile der Insel Yezo, an der Nordost«
; ' Seite der Iburt- Oder Volcano-Bucht, eben innerhalb ilirer Einfahrt. Der Hnfm
'

i gewinnt immer mehr an Bedeutuny^ iufol^'e der in der Nähe gelegenen Kohien-
minen, und es ist beabsichtigt, ihn speziell für die Kohlenausfuhr einzurichten.

: ' Die geographische Lage des Leuchtfeuers auf Daikoku-jima in der Einfahrt zum
i Hafen von Mororan ist 42^ 21' N-Br. tind 140 55' O-Lg. Die Mißweisung für
;

,
das Jahr 1911 beträgt 6.3^ W, die jährliche Änderung + 3.

; AUgeneines. Die Ibnri- oder Volcano-Bucht ist fast von kreisrunder Form
-i mit einem Durchmesser von etwa 23 Sm. Die Wassci tief»' beträgt in ihrer Mitte

J:-
etwa 91 ni (50 Faden), nach Land zu nimmt die.selhe allmählich ab. Die Einfahrt

Yt '8t zwischen Suna Taki im Südwesten und Chikiu Mizaki im Nordosten un-

l'i geffibr 15 Sm breit und nach der Karte frei von Gefabren. An ihrer Nordoet-
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874 Anwkn der Hjdngnidue und MaiiluDiBn Metooiologie, Juli 1911.

Seite wird eben innerhalb der Einfahrt durch eine Uaibiuäei, die sich parallel

nur Köste nach NNO erstreckt, der natOrUche Hafen von Mororan gebildet, der
in seiner Art der Drittgrößte von Japan ist Im Sommer bietet der Hafen voll-

kommcnon Schutz, im Winter dagejren ist er bei steifen nordwestlichen Winden
für größere Schiffe nicht sicher. Kleine Fahrzeuge finden zu jeder Zeit ge-

schfltste Ankea*plStze unter Land.
Landmarken. Für vom Osten kommende Schiffe kommt zunächst Yerimo-

zaki, die östlichste Huk an der Südstüte der Insel Yezo, mit dem darauf stehenden
Leuchtturm als Landmarke in Betracht. Dieser steile, zackige Felsenabhang ist

etwa 24 m hoch und der südliche Ausläufer einer Hochebene, die sich weiten*

landeinwärts von einem Oebirge mit 1000 und 17f!0 m Höhen nacli See zu er-

streckt. Diese hohe Gebirgskette kann von Schiffen schon aus beträchtlicher

Entfernung gesehen werden. 6 Sm nordwestlieh von Terimo-zaki liegt der
Leuchtturm und die Stadt Horo'izumi, dahinter erhebt sich der Berg Takayama
zu 914 m Höhe. Weitere 20 Sm nach Nordwesten zu steht der Leuchtturm der

Stadt Urakawa. Der innerste Teil der Bucht zwischen Urakawa und Chikaya
^Mizaki, etwa 20 Sm östlich und westlich von dem erloachenen Vulkan Tamakoma
lind der an seinem Fuße liegenden gleichnamigen Küstenstadt wird durch flaches

Wiesenland gebildet, durchströmt von vielen kleinen Flüssen und Rächen, die

sich in das Meer ergießen. Die hohen Gebirgszüge werden hier durch eine

breite Talsenkung unterbrochen und treten von der Küste weit zurück. Erst
etwa 12 Sni nordöstlich von Ghikya Mizaki, nämlich bei Kap Ayoro (Ayoro Bann)
gewinnt das Küstenland wieder ein bergiges, zerklüftetes Aussehen mit tiefen,

dazwischenliegenden T&lem, die Höhen mit Eichenwaldungen bestanden. Die
Beschreibungen und Namen verschiedener Kfistenplätze in dieser Ausbuchtung
zwischen Urakava und Chikya Mizaki entsprechen nicht den Angaben der Brit.

Adm-Krt. Nr. 452.

Auf der Halbinsel, die den Hafen von Mororan bildet, liegt der 802 m
hohe Berg Sokuryo. Östlich von der Stadt und nördlich von Chikya Mizaki
befindet sich ein Höhenzug mit drei bemerkenswerten Gipfeln, und zwar Riiyeni

Yama von 167 m und Yoni Yama von 186 m Höhe. 8 Sm nördlich vom Hafen
steigt 2 bis 3 Sm von der Kfiste entfernt der zackige und steile Vulkan Usu Daki
zu 731 m, nacli englischen Angaben 1042 m Höhe an. Er hat drei Gipfel, von
denen zwei tätige Vulkane sind.

Pür vom Sflden kommende Schiffe dient zunftdut der 28.4 m hohe Leucht-
turm 46 m über Hochwasser und bei Nacht das Leuchtfeuer von Shlriya-zaki,

der südlichen Huk an der Osteinfahrt zur Tsugaru-Straße, als Landmarke. Der
Schein dieses Feuers wurde von Kapt. A.Schau schon aus etwa öO Sm Abstand
gesichtet. Die Huk selbst ist spitz zulaufend und niedrig bis zu 1 Sm Abstand
von ihrem äußersten Endo; nachher steigt das Land allmählich an zu dem
421 m hohen Shiriya Yama. (Siehe Vertonung auf der Hrit. Adm-Krt. Nr. 2441.)

Yesan-zaki, die Nordhuk an der Osteinfahrt zur Tsugaru-Stralie, fällt aus 183 m
Höhe steil zur Küste ab und ist zugleich der östliche Ausläufer eines abacbAssigen
Vorgebirges. Unmittelbar bei dem Kap erhebt sich ein Vulkan zu 6^0 m Höhe.
Der Gipfel desselben ist häufig mit einer leichten Dampfwolke umhüllt und ein

Damplstrahl bricht mitunter aus einer Öffnung an der Westadte dee Berges
hervor; im übrigen ist der Vulkan nicht mehr tätig. An der Westseite des
Berges sind mehrere Stellen mit Schwefel bedeckt, die von weitem wie Schnee
aussehen. Bei Nebel oder unsichtigem Wetter, wenn die vorspringenden Huken
und Berge in dieser Umgebung nicht auszumachen sind, bietet der atarka Schwefel-
dampf der umliegenden Vulkane, der sich auf dem Wasser hinzieht, einigen

Anhalt, da er sich infolge seines Geruches häufig schon auf beträchtliche Ent-

fernung bemerkbar macht. Nähert man sich der Iburi-Bucht, so ist vielleicht

bei klarem Wetter der 1908 m hohe, konisch geformte Shirebetsu San (Monnt
Frustrum) ein tätiger Vulkan, zu sehen, der etwa 30 Sm nördlich von Mororan
liegt. Zum Ansteuern des Hafens dient der Leuchtturm auf Daikoku-jima in

der Einfahrt zum Hafen als Landmarke. Bei Nacht bilden die Leuehtfener auf
den schon angef&hrten LenohttOrmen gute Landmarken.
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Uonnuii (J^Nui)b 876

Nach Kapt. A. Schau sind, wenn man sich vom Süden her dem Hafen
nähert, die elektrischen Lampen der Bahnhofs- und Landungsanlagen durch dae
Tal zwischen den Rpriron Ponmoi und Sokuryo bedeutend früher zu sehen als

das Feuer von Daikoku-jima. Dieselben dürften deshalb bei Nacht auch als

Landntarlcen in Batracht kommen.
Whid, Wattar, KUna. Folgenda Angaben atamman aua fOnfjährigan, in

Morcnran gamaebten Beobachtungen.

1# A M * ^ Barometer

nun

Thenaometer

oc
Begen oder Sdmee

Tkge
Wind

753.6 - 3.1 11 W; NW; O
756.7 - 2.7 11 W; O; NW

MiR 756.9 - 0.1 10 W; O; NW
7575 h 5.0 7 O; W; KW

Mai 75t). 1 - 8.H 10 \V; NW
754.1 - I4.:i 9 ;;; W: NW
753.4 -17.8 11 0; W; NW
754.4 - -21.1 12 0; W; NW

Sflptenibs .... 757.7 - -18.0 12 O; W; NW
Oktober 761.0 -12.2 11 NW; O; W
November .... 757.7 - 6.9 13 W; NW; 0
DcMmbep • • . . 765.4 - ai 11 W; NW; 0

Von Mitte September bis Ende März sind steife Nordweatwinde vor-

hwraehend, die im Hafen schweren Seegang Teruraachen. Schnee filllt von
Anfang November bis Anfang April; der meiste Regen fallt im September und
Oktober, die Witterung im April ist veränderlich. Eis bildet sich im Hafen nicht.

An- und Einstenemng. Wenn nach Mororan bestimmte Schiffe die Iburi-

Bucht wreicht haben, so können aie beim Einlaufen nach dem Hafen an beiden
Seiten von Daikoku-jima passieren. Vorzuziehen ist jedoch die Einfahrt nördlich

von der Insel, da sie die breitere ist und als einzige Gefahr die 6.4 m unter
Wasser li^;ende felsige üntiefe ONe aufweist Man meidet leicht diese Untiefe^

von* der der Leuchtturm auf Daikoku-jima rw. 137^ (mw. SO74S,) 7 Kblg entfernt

peilt, wenn man in 2 bis 4 Kbli,' Ab.stand nördlich von der Insel Daikoku passiert.

Wählt man die südliche Einfalirt, so umfahre man Yenrumu oder Yetumu-zaki,
die' iufiere s&dliche Einfahrtshuk in gutem Abstand, um das Riff zu meiden, das
sich von der ITuk ans Kblg in westlicher Richtung erstreckt; an verschiedenen

Stellen liegen Küppen des Riffes in der Wasserlinie. In beiden Durchfahrten
darf man aber auch nicht zu dicht an die Insel Daikoku heranlaufen, da die-

selbe von einem ziemlich steil unter Wasser abfallenden Riff umgeben wird, das
sich an Stellen beinahe bis zu 1 Kblg Abstand von der Insel « rstreckt. Sliiku-

zushino Uana (Arutoro) umfahre man in 4 Kblg Abstand und halte dann den
106 m hohen Hügel, der dicht am Wasser und eben östlich neben dem 22 m
hohen Inselchan Uyenchashi (Chiyashi) und östlich von der Stadt gelegen ist,

in der Peilung rw. 157 (mw. SzOi/.^O), bis man auf 7 oder 9 m ankern kann. Man
kann jederzeit, auch nachts, ein- und auslaufen.

Levehtfoner. Siehe »Leuchtfeuer aller Heere« 1911, Heft Vm, Tit XI,

Nr. 2400, 2403, 2406, 2400, 2412, 22r,:'.

Funkspruchstelle befindet sich beim Leuchtturm auf Shiriya-zaki.

Lotsea sind im allgemeinen für den Ortskundigen nicht notwendig; es ist

auch nur ein Lotse vorhanden, der sich in der Stadt Mororan aufhUt und den
Schiffen auf die äußere Reede in einem Sampan entgegenkommt, um sie auf der

inneren Reede vor Anker zu bringen. Dieser Lotse ist ein früherer japanischer
Kapitän, der lange Jahre auch Mororan beetftndig angelaufen hat. Für daa
Einlotsen bezahlte Kapt. Thode 15 Yen, ausgehend hatte er keinen Lotsen an
Bord. Für den Ortsunkundii^en hält es Kapitän Thode zweckmäßig, nachts nur
bis auf die äußere Reede zu laufen und östlich von Daikoku etwa querab von
Shilnizushin Hann zu ank«rn, um bei Tageslicht die innere Reede mit Lotsen-

hilfe aufiUBttchan.
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876 Annden der Hydiogiiplue and Uaritimen BietooiroloKfe, JiiU 1911.

Schleppdumpfer zum Sclileppen der Prähme sind vorhanden.

Sturmsignale werden auf dem Hügel südlich von der etaatlichen Landungs-
brfioke von Mororan geseigt.

Quarantüne. Nach Kapt. A. Schau braucht ärztlicher Besuch nicht abfje-

wartet zu werden, ehe man mit dem Lande verkehren darf. Gesundheitspaß
wurde nicht verlangt. Dagegen mußte Kapt. Thodc den ärztlichen Besuch ab-
warton, elie er an Land konnte nnd mußte auch den Geeondheitspaß Yorlegra.
Quarantäneeinrichtungen waren nicht vorhanden.

ZollbehandluiiK ist kulant. An Schiffspapieren werden 2 Proviantlisten,

Meßbrief, Öchiffszertifikat, Musterrolle verlangt. Tabak und Zigarren wurden
vcrai^It.

Gezeiten. Die Hafenzeit für Mororan ist 85"'!", die Hochwasserhöho
bei Sprinf^tido 1.5 in. Nach englischen Quellen ist die Hafenzeit 4'.' 3™!", die

Hochwasserhöhe bei Springtide 1.8 m, bei Nipptide 1.1 m und der Tidenhub bei

Nipptide 0.4 m.

Ankerplatz im Hafen. Man Ifiuft anf dem unter Einaleuerung gegebene
Kurs in den Hafen liinein und ankert auf etwa 7.3 bis 9.1 m Wasser. Der
Ankerplatz ist nur ungeschützt gegen steife nordwestliche Winde. Kohlen nehmende
Dampfer sollten mit 2 Ankern vertliuen, um zu rerhindem, daß die Kohlen-
leichter gegen die Schraube »chlagen. Dies kann bei vor einem Anker liegenden
Schiffen leicht geschehen, wenn bei Seegang das Heck des Dampfers giert.

Hafenanlagen. Zum Beladen der Kohlenprähme sind bei Repunyctosu-
kereppu (Yeto Sima) mehrere kleine Ladebrücken angelegt worden, von denen
die größte 61 m lang ist; Rahngleise liegen auf den Brücken. Eine 457 m lange
Brücke ist im Bau. Nach Vollendiin<^ derselben sollen längsseits liegende Schiffe

die Kohlen direkt aus den Eisenbahnwagen übernehmen. Am Außeuende der
Brücke soll ein Kran mit 100 Tons Hebekraft errichtet werden. Da der Hafen
hauptsächlich der Kohlenautfohr dienen soll, so sind noch verschiedene Ver-
besserungen und Neuanlagen go])lant. Zum Laden und Löschen ist man
meistens noch auf die gewöhnlichen Einrichtungen der Schiffe beschränkt und
auf Leichter, die Kohlen und andere Ladung an und von Bord bringen. Die
Kohlen werden in Säcko gefüllt, längsseit gebracht, und tO Säcke in einer Hiev
in einem Taunetz übergenommen. Kapt. Schau berichtet, daß man auf diese

Weise 1500 bis 2000 Tons übernehmen könne, wenn genügend Dampfwinden an
Bord und Leute zum Trimmen zur Verfügung ständen. Es em])fehle sich auch
schon vor Ankimft des Scliiffes, Nachricht über die gewünsclite Knhlennienge zu

geben, damit die vorhandenen Leichter schon vorher beladen werden können,
was sehr viel Zeit erspart. Nach Kapt. W. Thodes Bericht wird im Jahre 1911
die 457 m lange Ifohlenbrücke bei Repunyetorakweppn (Yeto Slma) fertig, die

Fahrrinne dahin und längsseit der Brücke soweit ausgebaggert sein, daß See-

schiffe bis zu 8.5 m Tiefgang an ihr liegen und Kohlen mittelst Schütten direkt

aus den Bahnwagen fibernehmen können. Die Teso^Kohle, »Best Jnbari Lnmpc,
die in Mororan zur Versrlnffung gelangt, ist im allgein<'inen trut, aber etwas

»leicht«, d. h. sie verbrennt sclinelh'r als Wales- oder Westfälische Kohle, und
gibt viel Asche. Kapt. Thode bezahlte für die Tonne Kohlen 15 Yen und nahm
555 t Bunkerkohlen in 10 Stunden über. Nach Siteren Berichten schwanken die

Kohlenpreise in Mororan sehr stark, derartig, daß verschiedene Si hiffe es vor-

zogen, anstatt in Mororan in Moji zu bunkern. Um ein Versanden des Hafens
infolge der steifen Nordwestwinde im Winter zu verhfiten, beabsichtigt man, vor
der Einfahrt zum Hafen einen Wellenbrecher zu errichten. Baggerungen sind
fortwährend im tJange. Eine rote Festmachetonne liegt im Hafen.

Bootslandunysstelle befindet sich beim Zollamt. Sehiffsboote werden
zum Verkehr mit dem Lande nicht benutzt. Es dienen hierzu Sampans, die

jederzeit zu billigem Preis su haben sind.

Hnfen.xignale. Dampfer, die um Kohlen zu nehmen einlaufen, sollen drei

Töne mit der Dampfpfeife geben. Auf dieses Signal wird ein Angestellter der
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Horanm (Japcn). 97f

Xohlenfirma «olort naeh Ankunft dea Sdilffta an Bord kommen und alle Afan^
formalitäten für (Ins Sohilf beeorgflo. Beim Verlaasen des Hafoia sollen dieseOMn
Zeichen gegeben werden.

Hafennnkostea. Tonnengelder betragen 5 Sen per R-T. netto. Kapt.
Tliodo bezahlte an Gesamtunkosten etwa 270 Yen, davon Tonnengelder 133.25,

Lotson 15, GesundhcitspaU 5, Zollgebühren 24, Schiffshändler 79.70, Telegramm
14.60 Yen.

Die Stndf Mororan liopt an der Westseite, im innersten Teil des Hafens.
Dieselbe gewinnt immer mehr an Bedeutung infolge ihres sicheren Hafens und
der in der Nähe gelegenen Kohlenminen, mit denen «e durch ^ne Eisenbahn
Terbundcn ist. Die Stadt zählt etwa 10 000 Einwohner.

Handelsverkehr. Im Jahre 1908 besuchten 108 Schiffe von 277 580 R-T.

Raumgehalt den Hafen.
Einfuhr besteht aus geringen Mengen Stückgütern, aus Eiaenfabrikaten

und Baumaterialien.

Ausfuhr besteht au.s Kohlen, Eisenerz, Stahl, Briketts, Getnido, Holl,
Seetang. Der Wert der Einfuhr betrug im Jahre 1908 i44 767 £, der der An»>
fuhr 138 857 £.

Dampferlinien. Es besteht tägliche Dampferverbindung mit Hakodate und
Mori an der Südseite der Iburi-Bucht. Eine Eisenbahn verbindet die Stadt
mit der Sapporo-Yoronai-Eisenbahn, von der ein Zweig nach Otaru führt.

Mororan ist an das Tclcgraphennetz von Japan ange.schlos.sen. Ein unter-

seeisches Kabel fuhrt von Mororan nach Mori. Eine Straße führt nach Hakodate
und Sapporo.

Schiffsausrustiuig. Bunkerkohlen japanischen Ursprungs sind gewöhnlich
in reichlichen Mengen vorhanden. Wegen Bunkern vgl. unter Hafenanlagen,
»Laden und Löschen«. Frischer Proviant iat su billigen Preisen zu kaufen;
gute Fische sind reichlich vorhanden. Andere Schiffsausrüstung ist zu
haben. Trinkwasser wird von einem Dampfwasserboot zum Preise von 60 bia

80 Sen per ebm geliefert. Nach Kapt. A. Schau und W. Thode ist das Waaeer
put, nach anderen (.Juellen ist es zum Trinken nicht zu empfehlen. Ein Kranken»
haus ist am Orte. Kapt. A. Schau und W. Thode hatten Uokaido Tanko
Kiseii'KaiBha als Agentm, frddke Vertreter der Firma Bodwall A Co. in Toko-
hama sind.

Yokkaichi.

Nach Fragebogen Nr. 4346 von Kapt. A. Schulze, 8. »Beoöe JUckmen« vorn Mfirz 1907 und nach
dem MeteorologiBchen Tagebuch Nr. 0997 von Kapt. A. Schulze, 8. >Mabcl Kickmen« vom
Jaaiar 1910; ogRiut nach englischen und amerikanischen Onellan. D. Adm-Erk Nr. 900, JnpnniidMS
Um. BhL Adm-Ki«. Nr. 2347, Japan, Xipon, Kiusiu, Hhikokn «nä Pint of Üw Bonn; Nr. 906
Ka Channel to Tokjn, Nr. 9S2 Ovasi Bay to Takamateu no goki indndtng Owaii «nd MikiMW Jtmj».

tliierzu eine Vertonung.)

Tekkalehi liegt in der nordwestlichen Ecke der Owari-Bucht, die tief in
die Südkfiste der Insel Nipon einsdineidet ; diese Bucht wird auch Tsi-See £,'onnnnt.

Das Leuchtfeuer für diese Reede liegt auf 34^ ö8' N-Br. und 136'' 39' 0-Lg. Die
MiSweiaani? für das Jahr 1911 betrfigt 4.4** W; die jahrliche Änderung ist so
gering, dan sie vernachlässi!.'t werden kann.

AUgeuieiaes. Die lieede von Yokkaichi war bisher der bedeutendste £in-
ond Ausfuhrhafen an der Owari-Bucht Durch die neuen Hafenanlagen In der
Atsuta-Bucht dürfte YokkaTchi bald von seiner früheren Bedeutung einbüßen,
aber immerhin bleibt der Platz wegen seiner günstigen Lage unmittelbar an
ehier tiefen Reede und ala Bahnstation in Verbindung mit dem Hinterlande und
den Handelszentren Japans einer der Ilaupthäfen in der Owari-Bucht.

LAudiuarken und Anstenerung. Bei der Ansteuerung zur Einfahrt in die
Owari-Bucht bieten bei Tage Kami shima an Backbord und Irako^alti an
Steuerbord sehr gute Leitmarken. Die Brit-Adm-Krt. Nr. 962 gibt Yon diesen
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eine gute Vertonung von SO in 6 Sni Abstand ge-

sehen. Die Katni-Insel fällt, von südlicher bis öst-

licher Richtung betrachtet, ziemlich steil nach
Osten ab, ihr höchster Gipfel erhebt sich bis zu
179 m (587'), stellenweise zeigen die steilen Fels-

abhänge eine helle bis weiße Farbe. Nach Westen
zu flacht sich die Insel allmählich nach dem Meere
ab. Man sollte die Nähe dieser Insel wie auch die

Durchfahrten westlich von ihr und östlich von der
Suga-lnsol vermeiden, denn der Grund ist unrein
und diese ganze Gegend noch keineswegs zuverlässig

ausgelotet. Auch östlich von Kami shima liegen

sehr gefährliche Riffe mit nur 'i'/o m Wasser, das
Kozukami- und das Shiniosa-Kiff, von denen man
sich aber, nachdem Baken und Feuer auf dem öst-

lichen Strande von Kami shima im Jahre 1910
errichtet worden sind, bei Tage und bei Nacht gut
frei halten kann. Von See und aus südöstlicher

Kiclitung sieht das Vorgebirge der Atsumi-Halb-
insel, Irako zaki, wie eine Insel aus und kann
mit Kami siiima verwechselt werden, wenn man
noch weiter als etwa 4 Sm von der Einfahrt absteht.

Dennoch wird man, bei genauer Betrachtung der
Vertonung, über die Einfahrt nicht in Zweifel sein

können, da der Steilabfall von der Kami-Insel nach
Osten, der der Irako-Iluk nach Westen zu gelegen
ist. Aulierdem liegt etwa 8 Kabellängen östlich

von der 83 m (272') hohen Irako- Huk ein 154 m
(505') hoher spitzer Berg, an den sich weiterhin
(las bergige Land der Atsumi-Halbinsel anschließt,

während die Kami-Insel von SO aus als isoliert

liegender höchster Felsen der Umgebung erscheint.

Nachts und bei klarem Wetter bieten die neuen
Leuchtfeuer von Kami shima bzw. von Suga shima
gute Ansteuerungsmarkcn. Bei unsichtigem Wetter
können regelinällige Lotungen in kurzen Abständen
über den Schiffsort und den einzuhaltenden sicheren
Kurs orientieren, wenn man das tiefe Wasser an
der Gori-Küste westlich von 137- 0-Lg. allein schon
wegen der Taino-Untiefe, über der es bei bewegter
See brandet, meidet und mit nördlichem Kurse recht
auf die Atsumi-Küste zuläuft, der man sich bis auf
1 Sm gefahrlos nähern kann. Auf den nördlichen
Kursen gelangt man allmälilich in flacheres Wasser
und wird bald die Atsumi-Küste sichten. Sind die

Tiefen aber unregelmäßig und nehmen sie plötzlich

zu oder ab, dann befindet man sich westlich von
137 0-Lg. und nmß mit östlichen bzw. nordöstlichen

Kursen auf die Atsumi-Bank zu gelangen suchen.
Hat man die Atsumi-Bank angelotet und die Küste
gesichtet, dann gelangt man mit Westkurs und
bei 1 Sm Abstand von Land unmittelbar in die

Irako-Straße, was durch die plötzlich zunehmenden
Wassertiefen oinwandsfrei festzustellen ist. Auch
der Irako -Muk ist eine gefährliche Untiefe mit
nur 5,5 m Wasser "/^ Sm in südwestlicher Richtung
vorgelagert, was namentlich bei unsichtigem Wetter
und wenn man, wie oben beschrieben, die Atsumi-
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Küste angelötet und gesichtet bat, bei der Ein- und Durchsteuerung der
Irako-StraSe wohl beachtet werden muß. Etwa % Sm von Lmko-Hnk nach Osten
erstreckt sich eine sandi're Küste, Dieser sind mehrere Felsen zwischen 6,1 ni (20')

und 21.3 m (70') Höhe ^2 vorgelagert; die bemerkenswertesten von ihnen
heißen Ashika jima und Anagura jima. Auch diese Felsen bieten eine gute An-
ateuerungsmarke, namentlich wenn man von Osten kommt und sich dicht unter
der Küste befindet. Bei sichtigem Wetter sowohl bei Tap:c wie bei Nacht kann
die Durchsteuerung der Irako-Straße von Dampfern, nach den im »Leuchtfeuer

aller Meere« 1911, Tit. lO, Nr. 2166 angegebenen nnd im Jahre 1910 errichteten

Seezeichen am nordwestlichen Strande von Kami shima gefahrlos unternommen
wordon. Schwimmende Seezeichen sind im Irako-Kanal nicht mehr vorhanden.
Nach Kapt. Schulze sollten Segler durch die Irako-Straße nur am Tage kreuzen,

dagegen können sie mit raumem Winde auch bei Nacht hindnrchsegeln. Die
Navifxiernng in der Owari -Bucht oder Isi-See bietet weder Dampfern noch
Seglern irgendwelche bemerkenswerten Schwierigkeiten. Vom Toba-Busen, der
durch die gebirgigen Inseln Tafushi und Suga einerseits und durch die ebenfalls

gebirgige Küste von Watarai und Toushi anderseits gebildet wird, ist die süd-
liolic und westliolie Küste des Owari-Golfs bis hinauf nach Yokkaichi bewaldet,

niedrig und von vielen größeren oder kleineren Flußmündungen unterbrochen,

die stellenweise ihre Barren bis weit in die Bucht hinaussenden. So s. R der
Harai-Flufl, dessen Barre mit 5.5 m Tiefe sich 2 Sm weit in nordöstlicher Rieh-
tung vom Ufer aus erstreckt. Delta und Barre dieses Flusses bilden mit der
hier nach Norden biegenden Küste die Okuchi-Bucht in der Sijdwestecke der Isi-

See. Unmittelbar an der Küste steht der 12.8 m über Hochwasser errichtete

Lcht-Tm von Niye-saki an der N-Seite drr Iwata-Mündung, dessen Feuer 8 Sm
weit sichtbar ist, vgl. >Leuclitf(>uor aller Meei-e^, Tit. XT, Nr. 21G8. Etwa 4 bzw.

7 Sra von der Küste landeinwärts erheben sich zackige Gebirgszüge stellenweise

zu beträchtlicher Höhe. So z. B. an der Südküste und südwestlich der Toba-
Bucht der 575 m (1887') hohe Asama-Yama; in der Südwestecke des Golfes er-

streckt sich ein Höhenzug, dessen bedeutendere Berge 733 m (2404'), 755 m (2477')

nnd 820 m (2690^ Höhe errelehen. Aach in der Isi -Landschaft liegen 6 bzw.
10 Sm landeinwärts bemerkenswerte Berge, die aber, wie auch die vorbenannten,
nur bei klarem Wetter sichtbar sind und daher fjorins^o Bedeutung für die Navi-

gierung im Golf haben. Die Nordküste des Owai'i-Golfs wird durch das Owari-
Delta mit seinen weit vorgeschobenen Barren gebildet. Die Küste der Ghita-
Halbinsol an der Ostseite des Owari-(Iolfs ist boryig- und bebaut mit Ortschaften

und einzelnen Gehöften, die höchsten Erhebungen erreichen aber nur Hl m (26G').

Die Inseln zwischen liadzu-zaki, der südlich.sten Spitze der Chita-llalbiusel und
der Atsumi-Halbinse], eignen sich gut zu Peilobjekten für Seglw, die den Owari-
Golf aufkreuzen. Die Küste der Atsunii-ITalbinsel erstreckt sich NNO-lich von
Irako-Huk und ist flach, sandig und weiter nach dem Inneren bewaldet, sie bietet

keine besonderen Merkmale, aber eben nördlich von !Lrako-Hak ist ein 12 nnd
16 m guter und während der Sommermonate auoh geschützter Ankerplatz vor-
handen. In der Owari-Bucht sind 1910 vier Gruppen von je drei kugelförmigen
Tonnen ausgelegt worden. Die erste Gruppe liegt auf 34 " 43' 22" N-Br. und
136° 89' 10^ O-Lg. Die drei anderen Gruppen liegen mit 1500 m Abstand von-
einander in der Richtung auf Hadzu-zaki, der Südspitze der Chita-Halbinsel, zu,

die vierte Gruppe 4500 m rw. 97 ' (mw. OzS) von der ersten. Fischerfahrzeuge,

die hier stellenweise ganze Flotten bilden, können unter Umstanden, namentlich
gegen den Wind aufkreuzenden Skiern, die Navigierung in der Isi-See recht
erschweren. Man muß daher, ^^anz besonder.s aber nacht.s, scharf Ausguck halten,

da nach dem Berichte von Kapt. A. Schulze die Fischerei in dieser Binnensee
hauptsächlich des Nachts betrieben wird. Bei dem An- und Auslaufen von
japanischen Häfen in d«i Wintermonaten, namentlich in den Morgenstunden bei

Tagesgrauen, findet man mitunter das ganze Landschaftsbild wesentlich ver-

ändert, durch Schneefall und Frost. Meistens taut der Schnee und Keif zur
Hittagsseit wiedw ab, die hohen Berge behalten aber oft tagelang, bei strengen
Wintern andauernd die weifie Schneedecke, selbst an den ^dlichen Küsten der
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japanisohen Inseln. Segler haben die monsunartigen Windverhältnisse zu beob-
aiÄten. In den Sommermonaten weht dar Wind TOn Ende April bis September
aus südöstlicher und in Wintcmionaten aus nordwestlicher Richtung. Kapt.

A. Schulze brauchte Ende Februar 1907 zwei Tage, um von der Irako-Straße

bis naeh Tokkalchi-Reede aufsukreazen. In d«i ersten Tagen des Jannar 1910
brauchte derselbe Kapitän von der Irako-Durchfahrt bis zur Reede, mit allem
Aufenthalt, der durch Flauten und Ankern bei Nacht entstanden war, drei und
einen halben Tag. Auslaufend wurde Mitte März 1907 und Ende Januar 1910
die Irako-Durchfahrt bei NW-Wind in vier Stunden erreicht. Die Reede von
Yokkaiclü ist zu jeder Zeit leicht zu erkennen und anzusteuern. Die bfi-

gegebene Vertonung nach Photographien, die von Kapt. Schulze eingeschickt

sind, von der Reede ans gesehen, wird die Anstenerung wesentlich erleichtern.

Die bewaldete Küste südlich von der Stadt verläuft zuerst SSW Vt
der Mündung eines kleinen Flüßchens, dann etwa 1 Sm OSO, bildet eine kleine

flache Bucht, und endigt in einer flachen Sandspitze, die von der Reede aus
etwa in mw. SsW peilt. Die niedrige, gleiehfalls bewaldete Küste nördlich der
Stadt verUnft von der Reede aus gesehen in mw. NNO. Nachts sind die Leucht-
feuer von Yokkaichi, von Na^'oya und das T.ot gute Wegweiser bis auf die Reede.

ix5uehtfeuer. Vgl. »Leuchtfeuer aller Meere« 1911, Heft VIII, Titel XI,
Nr. 2166, 2168, 2171, 2174.

Lotsenwcsen. Lotsen sind nicht vorlianden und auch nicht notwpndif_\

Schleppdampfer, die einen großen modernen Segler gegen mäßigen Wind
nnd Strom schleppen könnten, sind nicht Torhanden. Kapt. A. Sohulse schreibt

hierüber: »Der kleine Küstendampfer, der als Schlepper für die Leichter von
Land nach dem Schiffe und zurück gebraucht wird und gewöhnlich Leichter

nach und von Nagoja taut, kann dazu benutzt werden, um beim Wechseln des
Ankerplatzes behilflich zu sein. leb mußte (1907) den Ankerplats weiter ntash

Land zu verlegen, um den Weg für die Ballast- und Ladungsleichtor zu ver-

kürzen. Ich zahlte für diese Hilfeleistung 25 Yen. Für große Schiffe würde es

empfehlenswert erscheinen, sich bei ungünstigen Windverhältnissen durch die

Irako-Durchfahrt schleppen zu lassen, wenn ein größerer Küstendampfer zu er-

halten wäre.« Im Januar 1910, als Kapt. A. Schulze mit »Mabel Rickmors«
durch die Irako-Straße gegen böigen NW-Wind aufkreuzte, kam ein Schlepper
Ott TokkaTchi entgegen und versuchte das Schiff zu schleppen, konnte es aber
durchaus nicht regiereo, nnd da es inzwischen Abend gewurden und oin(> dunkle
regnerische Nacht begann, mußte man zu Anker gehen. Auch am anderen Morgen
vermochte der Schlepper gegen NW 4 das Schiff nicht zu halten, daher kreuzte
»Habel Rickmersc gegen meistens recht frischen NW und mitunter mit fest-

gemachte n I?ramsegeln aber mit gutem Erfolg bis auf die Reede von Yokkaichi.
Sturm warnnnffssignale werden am Signalniast am Landungsplatze gezeigt.

Ober die neuen öturmwarnungssignale in Japan vgl. *Ann. d. Hydr. usw.« 1908
S. 817 und »Nachrichten för Seefahrer« 1908 Nr. 2106.

Quarantäne. Kapt. A. Schulze schreibt: -»Eine Quarantanebehörde war
1907 nicht vorhanden. Meinen Gesundheitspaß aus New York lieferte ich daher
bei dem Zollamt ab» wo man ihn aber nicht lesen konnte. In dem ganzen
22 ODO Menschen bewohnenden Orte gibt es weder einen EuropäM* noeh einen
Chinesen mit denen man sicli vorständigen könnte; nur zwei Japaner »precbon

etwas englisch. Der Uesundheitszustaud an Bord und anscheinend auch an
Land war dauernd gut.«

Über die Zollhehandlnng berichtet Kapt. A. Schulze: >Wenn das Schiff

während des Tap'os löschte, war stets ein Zollbeamter an llord, der aber niemals
lästig wurde. Üuim Zollamt legte ich Schiffszertifikat und Musterrolle vor, die

ich erst beim Ausklarieren wieder erhielt.«

Ankerplatz auf der Reede von VokkaTchi. Kapt. A. Sclinlze war bei

seinem ersten Aufenthalt 1907 auf dieser Reeile nach den Anweisungen >Sailing

Directions for Japan, Korea, and adjacent sca.s 1)04« also Leuchtturm in mw.
WNW, äußerste Spitze d«r Landzunge mw. SSW in (5\^ Faden) 10 m Wasser-

tiefe SU Anker g^angen. Es stellte sich heraus, daß dieser Ankerplatz für große
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Schiffe und für Dampfer, die viel Ladung löschen oder laden bzw. Ballast

löschen oder einnehmen müssen, von der Landungsbrücke für die Leichter zu
weit entfernt ist, wodurch viel Zeitverlust entsteht. Kapt. A, Schulze verholte

daher sein Schiff mit Hilfe eines kleinen Schleppers naher an Land und zwar
in die Ankerpeilung: Leuchtturm rw. 311^ (mw. NW), die von der Reede aus
gesehene s&cUiehe Landzunge in rw. 181® (mw. 8^2W) und lag anf 8.2 m
(4*/2 Faden) Wasser, Sand und Schlick-Grund gut und in angemessener Entfer-
nung von der Anlegebrücke für die Leichter. Das Löschen und Laden erfolgt

in Leichter, die von einem kleinen Schlepper von der Landungsstelle zum Schiff

und zurflok geschleppt werden. Das Risiko für diese Ladungsarbeiten und die

Unkosten trug der Empfänger der Ladung. Kapt. A. Schulze hatte 8n 000 Pe-
troleumkisten, innen Tanks, an Bord, die aus den Seitenpforten des Zwischen-
decks herausgemannt wurden. Der von der Firma Massudaja & Co., gemäß
Kontrakt für die Tonne 90 Sen, an Bord gelieferte Ballast bestand aus Sand
und Kies. Täglich wurden 120 bis 250 Tons Ballast übergenommen, im ganzen
1000 Tons. Bei südöstlichen Stürmen ist die Reede ungeschützt.

Gemitea. Die Hafenzeit ist bei Yokkafehi um 64 80"f", die Hoohwasser-
höhe bei Springtide 2.13 m {7% Anf der Reede ist die Wassertiefe etwas von
den herrschenden Winden abhangig; bei anhaltenden nördlichen Winden, also

hauptsächlich im Winter, ist die Wassertiefe geringer, bei anhaltenden südöst-

lichen Winden, also im Sommer, hdher als unter normalen Yerh&ltnissen. Die
Gezeitenströmungen werden ebenfalls je nach der Windstarke mehr oder
weniger von den jeweilig herrschenden Winden beeinflußt, auf der Reede von
Yokkai'chi, wie überhaupt im nördlichen Teile der Isi-See, ist das weniger be-

merkbar, sehr stark tritt es aber in der Irako-Durchfahrt in die Erscheinung.
Iiier setzt der Ebbstrom für gewöhnlich mit 2 Knoten in südöstliclier, der Flut-

strom mit 1"/^ Knoten in nordwestlicher Richtung hindurch; die Winde beein-

flussen, wie eoen besehrieben, Richtung und Geschwindigkeit dieser Gezeiten-
iBtrömungen sehr betrachtlich.

Wind, Wetter und Klima Vgl. »Sailing Directions for Japan, Korea, and
adjacent Seas« 1904 S. 18 bis 27.

menanlagea. Links neben dem Leuchtturm ist ein Wellenbrecher «rbaut,

unter dessen Schutz die Leichter gelöscht und beladen werden. Am Fuße dieses

W^ellenbrechers liegt das Zollhaus (vgl. die Vertonung) und hier ist auch die

Anlegestelle für Boote. Der Verkehr mit dem Lande wird, abgesehen von den
Leichtern, durch Sampans vermittelt. Es sind große Ilafenanlagen beabsichtigt

und bereits in der Ausführung begriffen. Es sollen Wellenbrecher in die Bucht
hinausgebaut werden, um einen geräumigen Hafen für große Seeschiffe zu
schaffen, dessen Tiefe 9.8 m (32') unter Ni^rigwasser betragen solL Die neuen
Hafenbauten sind durch aufgelegte Tonnen bezeichnet. Über den gegMiwirtigen
Stand dieser Arbeiten liegen noch keine zuverlässigen Nachrichten vor.

Uafenonkosten stellten sich 1907 für den Segler »Henee Rickmers« von
1959 R-T. netto wie folgt:

Tonnongelder 97.95 Yen
Schlepplohn für zweimalifres Verliolen 40.00 «

Löscharboiten, für 1000 Fetroleumkisten 95 Yen . 774.00 «

Hospitalkosten 145.00 «

1000 t Ballasteinnahme 900.00 c

Sampan-Miete, täglich 1.60 Yen . . 25.50 •

Summe . . . 1982.45 Yen.

Für Leichter werden i)er Tonne 6 bis 7 Sen bezahlt.

Die Stadt hat 27 ODO Einwohner, Fremde, nicht einmal Chinesen, waren
bisher nicht ansSssig. Für die die Reede anlaufoiden Schiffe entsteht mitunter
Zeitverlust, weil die Zoll- und Hafenbeamten fremde Sprachen nicht verstehen,

die Verständigung mit ihnen dnher Scliwierigkeiten niacht. Nur zwei Japaner
sollen die englische Sprache notdürftig beherrschen. Die Einfuhr besteht in

Rcriibaumwollc^ DQnger, Reis, Bohnen, Petroleum; die Ausfuhr in Baumwollseug,

Digiiizeü by Google



882 Amutlim der Hydragaphie und Maritiinai Meteorologie Juli 1911.

Tee, Porzellan und Tonwaren. Ein regelmäßiger Schiffsrerkehr mit Tokoham«
wird durch die Dampfer der »Nipon Yusen Kaisha« unterhalten. Mit den Ilüfen
Matsusata, Tsu und Atsuta an der Isi See ist durch Küstenthimpfer tägliche Ver-
bindung möglich. Durch die Kwansei- und Toltaido-Bahniinien ist Yokkaichi
mit dem großen japanischen Bahnnets VOTbunden, ebenso Ist es möglieh, drä
Telegraphenverkehr nach allen Weltgegenden zu benutzen.

Schiffsansrüstun^. Bunkerkohlen dürften nach Angabe von Kapt. A.Schulze
voraussichtlich bei vorhergehender Bestellung in nicht zu großen Mengen erbält-

lich sein, doch scheint es empfehlenswert, sich nicht darauf in verlassen. Wenn
das Schiff nicht gerade länger vor Yokkaichi zu liegen hat, und andere japa-
nische Häfen doch noch angelaufen werden müssen, sollte man da seine Bunker
auffüllen, wo man sicher Kohlen in beliebiger Menge erhalten kann. Proviant
konnte Kapt. A. Schulze im Jahre 1907 nicht erhalten, selbst nicht Oemflse,
nur Fleisch war für 18 Son das Pfund erhältlich. Was notwendig war mußte
von Yokohama bezogen werden; im Jahre 1910 berichtet derselbe Kapitän über
keinerlei Ändemngen bezüglich dieser Angaben. Trinkwasser «rhielt Kapt,
A.Schulze die Tonne zu 35 Sen aus einem Wasserboot. Das Wasser war sehr
gut, das Wasserboot entnahm es oberhalb der Stadt aus einem über steinigen
Grund schnell fließenden größeren Bache und brachte es lüngsseit. Der am Ort
WhUtliche Ballast besteht aus Sand und Kies und wird ebenso wie die Ladung
durch Leichter an Bord gebracht; vgl. Ilafenunkosten. Kleine Reparaturen
können an Land ausgeführt werden, sind auch nicht teuer, Kapt. A. Schulze
mußte aber mehrere dieser Arbeiten zurücksenden, da sie schlecht ausgeführt
waren, auch dauerte die Fertigstellung unverhältnismäßig lange.

Auskunft für den Schiffsverkelir. Kapt. A. Schulze hatte die Firma
Masudaja & Co. aus Nagoja als Agenten, Vertreter der Standart Oil Co. in
New York. Mannschaftsentweiohnngen kamen nicht tot. Bin gutes Hos-
pital befindet sich am Platze, Europäer sind in demselben für sich untergebracht,
dafür sind die Hospitalkosten aber sehr hoch, vgl, »Hafenunkosten«. Buch-
handlungen sind im ganzen Orte nicht vorhanden, man ist gezwungen, Karten
und Sogelanweisnngen nch ans Tokohama kommen sn lassen. Binriditungen
snr Kontrolle von Chronometern und Kompassen sind nicht yorhanden.

Naha.

Xach Fragebogen Nr, 4318 von Kapt. R. Richter, D, jLvdia« vom Juli lOO.'i; ergänzt nach eng-
lischen Quellen. D. Adm-Ktt. Nr. 209 Ostduoesisches Meer; Brit. Adm-Kru Nr. 2412, Anuxr to

NagMaki induding the Yang Tke Kiang and fhe lahnds betmen Fonnoaa aad Jmn; Nr. 241QL
litt Kitt Islands; Nr. 990, Naha Boad«.

Naha oder Nafa Kiang liegt an der Westseite des südlichen Teils der langi-

ausgedelmten In.sel Okinawa, die zu der zwischen Japan und Formosa .<ieh hin-

ziehenden Liu Kiu-Gruppe gehört. Der Hafen liegt deingemäü im japanischen
Staate und ist für den Aufienhandel geöffnet Die geräumige Reede ist für
Schiffe jeder Größe tief genug und gegen Westen und Norden durch vor<j:elaperto

Korallenriffe geschützt. Der innere Hafen kann nur wenige Küstenfahrzeuge
beherbergen. Der Leuchtturm für die Reede auf Sachibaru-zachi (Abbey Point)
liegt auf 26° 13' N-Br. und 127^ 39' 0-Lg. Die Mißweisung für das Jahr 1911
beträft 2.5^ W; die jährliche Änderung kann vernachlässigt werden.

Ltandniarken und Anstenerung. Von Norden kommend bietet der Leucht-
turm von lye Shima und nachts sein Fener eine gnte Ansteaemngsmarke^ nm
das Land auszumachen. Von Süden kommend ist man allein auf die Karte an>
gewiesen und daher sollte entweder Tageslicht zur Ansteuerung abgewartet
werden oder man laufe soweit nördlich, daß die westliche Ansteuerung und Ein-

fahrt benutzt werden kann. Am Tage ist gegw die Anstenening lAdlieh Ton
der Kerama-Qruppe nnd nördlich von dem Rnkan-Riffe^ wo der Lenehttnrm auf
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Sacbibaru-zaohi voraus, dann gut an St-B. gekalten werden muß, bis man in die

Einsteueningspoilung einsoheanm kann, nichts einzuwenden. Von Westen kom-
mend bi<'t(>t sich die b('f[uemste und sicberste Ansteuernn<z, 'lio auch doni Landes-
unkimdigen vorzugsweise empfohlen werden kann, nördlich der Akuni-Insel.

Letztere ist 91 m <dOO') hoch und von keflförm^er Gestalt. Von Akoni, Tori,

Kümo und Tonachi halte man rieh in angemessener Entfernung, denn die Um-
gebung dieser Inselgruppe ist nur flüchtig vermessen. Selbst der Umgebung
der Kerama-üruppo sollte man mit Vorsicht nahen, da 1905 2 Sm südwestlich

on Moru Sho eine neue bisher unbekannte Untiefe entdeckt worden ist. Die
bosto Landmarko um Naha Reede ausmachen zu können, bildet zunächst der

28 m über Hochwasser und 14 m über dem Erdboden hohe weiße Leuchtturm
auf Sachibaru-zachi (Sachibaru-Huk oder Spitze). Der Turm erscheint von NW
und W, als läge er unterhalb einer Hfigelkette. Eben südlich vom Leuchtturm,
etwa 1'/., Kblg von ihm entfernt, bemerkt man zwischen den anderen Hügeln
eine kleine, bewaldete, 37 m (121') hohe Kuppe, auf der brit. Krt. »Table Hill«

genannt Saehibaru-zaohi begrenzt naeh Sfiden die Reede von Naha. Auch die

weißen Häuser der Stadt werden mit abnehmender Entfernung bald auftauchen
und zwischen Stadt und Leuchtturm tritt dann deutlich die Einfahrt zum Innen-

hafen als Unterbrechung der niedrigen Hügelkette hervor, besonders noch ge-

kennzeichnet dureh die die Hafeneinfshrt flankierenden dunkleren Forts. Von
diesen liegt das Miyegushi-ku-Fort mit dem weißen, nur 4 m hohen Turm, der

das Leitfeuer für die Einfahrt trägt, an der Nordscite, das Yaraja-Fort an der

Südseite der Einfalirt. Sobald man diese Merkmaie deutlich erkannt hat und
die sehr niedrigen Riffinseln pasriert sin4^ schere man langsam in die Peilung
fftr die Einsteuerung auf die Reede ein»

filastoaerang auf die iieede. Die nördliche Einfalirt auf die Reede
swisohen den Zijaka- und Inan-Riffen hindurch sollte man, wegen der vielen in

ihr befindlichen Untiefen, vermeiden. Die allgemein übliche und sichere Karafune-
oder Oar-Einfahrt mit 23.8 bis 29.3 m (13 bis 16 Faden) Tiefen, führt zwischen

den Asa- und Kanno-Riffen hindurch; man vergleiche dazu die Vertonung auf
der Brit. Adm-Krt. Nr. 990. Man steuere den Berg Nanganmi in rw. 128.5^

(niw. SO'/20)-Peilung zwischen dem nördlichen und südlichen Fort des Innonhafens
haltend, auf den Leuchtturm Miyegushi-ku zu, bis Sachibaru-zachi-Leuchtturm
etwa im Süden peilt, worauf der Kurs langsam auf NO geändert wird, bis der

Leuchtturm in rw. 211<' (mw. SWx8> peilt und man in 22 bis 27 m (12 bis

1.5 Faden) Wassertiefe im Schutze der Riffe ankern kann. Bei der Einstouenmg
während der Kacht muß der weiße Sektor des Feuers auf dem Nordfort
zwischen den Peilungen rw. 121° (mw. SOzO) und rw. 126° (mw. SO^/gO) gehalten
werden, bis man aus dem gj'ünen in den weißen Sektor des Leuchtfeuers von
Sachibaru-zachi jL'cIangt, worauf man es, nach NO aufdrehend, achteraus zwischen

den Peilungen rw. 207=^ und 226^ (mw. SSW^/gW und SW74W) bringt und in

22 bis 27 m (12 bis 15 Faden) Wassertiefe ankert. Um in die Sfideinfahrt zu
gelangen, muß man den bewaldeten Berg Ufummi in rw. 155^ (mw. SSO)-PeiIung
voraushaltend einlaufen. Für ein Segelschiff kann diese Einfahrt bei südöst-

lichen Winden das Einsegeln noch ermöglichen, während für die Oar-Einfahrt

der Wind zu sehral s«n wQrde. Da aber keine Segelmarken in der sfidlichen

Einfahrt vorhanden sind, sollte man, wenn aiiL'äniri^', immer die Oar-Einsteueriing

benutzen. Segler wie Dampfer sollten beim Einlaufen auf die Reede die, nament-
lich durch nördliche und südliche Winde stark beeinflußten, Gezeitenströmungen
beim Ein- und Auslaufen berücksichtigen, die dwars ZU den Fahrrinnen und
über die Riffe in nördliclier oder südlicher Hichtunir weirsotzen. Kapt. R. Richter
hält das Ein- und Auslaufen auf und von der Heede am Tage wie bei Nacht, nach den
vorhandenen guten Seezeichen, för einen Dampfer, unter gewöhnlichen Witterungs«
erhlltnissen, für gefahrlos. Lydia« wurde bei Tage ein- und ausgeschleppt.

Leuchtfeuer. Siehe »Leuclitfeucr aller Meere 1911, Heft VIII, Tit. XI, Nr. laaß

für die Ansteuerung der Insel Okinawa von Osten, Nr. 1545 von Norden oder
Ton Westen kommend, Nr. 1689 und 1642 für Ansteuerung und Einlaufen der
Beede von Naha.
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Lotseuwesen. Kapt. R. Richter gibt an, daB keine Lotsenfahrzeuge wäh-
xend seines Aufenthalts auf der Reede von Naha zu bemerken waren. Sein D.
»Lydia« wmrde mit RuderhaTarie you dem japai^hen Handelsdampfer »Fotami
liarn« ein- und von dem japanischen Hilfskreuzer »Nippon Maru« ausgeschleppt

Anmerkung. Dem D. »Lydia«, auf der Reise von Hongkong nach Niko-
lajewsk am Amur begriffen, wurde in einem Taifun am 17. JnU 1906, also
während des russisch-japanischen Krieges, Ruder und Rudersteven weggeschlagen
und nach Herstellung eines Notruders auch dieses und die Maschine in einem
schweren Sturm stark beschädigt, so daß der nächste Hafen, der war Naha, not-

gedrungen angelaufen werden mußte. Man befand sieh eben westlieh von der
Süd.si)itze der Insel Okinawa in der Nähe des Tukomasari-Riffs, wo man in

Schlepp genommen wurde. > Lydia« wurde, nebst Ladung, die nach dem Attest

des deutschen Konsuls zu Hongkong keine Kriegskonterbande enthielt trotzdem
Ton dem Kommandanten des japanischen Hilfskreuzers »Nippon Maru« beschlag-
nahmt und nach Reparatur des Notruders, unter japanischer Führung nach
Sasebo geschleppt. Karten und Segelanweisungen über den Hafen von Naha
besaß Kapt. R. Richter nicht, er wurde als (^fangener behandelt und* daher
von japanis4dien Soldaten scharf bewacht. Seine Fraii:on wurden sicherlich mit
A})sicht von dem einzigen englisch sprechenden Japaner auf dieser Insel falsch

beantwortet. Diesen ungünstigen Verhältnissen Rechnung tragend, wünscht
Kapt. R Richter seinen Bericht beurteilt zu sehen.

Schleppdampfer sind nach dem Berichte von Kapt. R. Richter nicht vor-

handen, und da fast nur Dampfer den Platz anzulaufen pflegen, auch keine
notwendig; der innere Hafra wird von größeren Seedampfem nicht benutzt und
auf der Reede ist Platz genug zum Manövericren mit dw eigenen Maschine. Im
Notfälle hilft ein Dampfer dem anderen. Schlepplohn von Tokamasari-Riff bis

auf die Reede mußte für die havarierte »Lydia« 2000 M. bezahlt werden.
Sturmwanraaiinssigaale werden vom Signalmast neben dem Haf«iamt ge-

geben, sie sind die gleichen wie in allen japanischen Häfen, vgl. »Ann. d. Il3'dr. usw.»

1908, S. 317. Das Hafenamt liegt im Innenhafen unmittelbar neben der steinernen
Anlegetreppe für Boote auf dem nördlichen Hafendamm.

(loarantäne. Ehe mit dem Lande verkehrt werden darf, muß der Hafen-
arzt die Mannschaft untersucht haben. Ein Gesundhoitsi)aß dos letzten Hafens
wird verlangt, wenn das Schiff aus anderen als japanischen Häfen kommt. Der
Gesundheitszustand an Bord wie an Land war wSlirend des Juli 1905 gut, das
Klima ist gesund. Epidemische Krankheiten kommen nicht vor.

Zollbehandlanie:. Da »Lydia* im Verdacht stand, Konterbande an Bord zu

haben, so wurden alle Schilfspapiere verlangt, die eingehend durchgesehen
wurden. Unter normalen ümstinden werden, wie in allen japanisdien HSfen,
Zertifikat, Proviantliste, Ladungspapiere verlangt. Die Beamten sind hoflich.

Der Ankerplatz auf der Reede ist auf, der Ankergrund Schlick; während
der Taifunzeit liegen die Schiffe vor beiden Ankern mit viel Kette aus. Bei

westlichen, stürmischen Winden läuft durch die weiten Einfahrten zwisohen den
Korallenriffen starke Dünung auf die Reede, man findet dann besseren Schutz
in der Tomari-Bucht, in der Nordostecke der Reede, auf 11 bis 13 m (6 bis

7 Faden) Wassertiefe.
Witferiui>i:. Nach den eingezogenen Erkundigungen von Kapt. R. Ri ehter

soll von März bis Juli gutes Wetter sein, mit wenig Regen. Von Juli bis Märs
herrscht unstetiges, böiges und regnerisches Wetter vor.

Über Taiitne vgl.: Brit Shb. »Japan, Korea, and adjaeent Saas« 19H
S. 25, 26, 27, und das deutsche »Shb. filr das südohinesisohe Meer« 1908, von
S. 42 bis 93.

Gezeiten. Die Hafenzeit auf Naha Reede ist um l^i i«»!»; die Hoch-
wasssrhöhe bei Springtide betrfigt 2.4 m (T^/A bei Nipptide 1.4 m (4S/4').

Elnsteuorunp. Das Fahrwasser nach dem Inneiihafen von der Reede aus

war 1905 durch rote Tonnen bezeichnet. Zur Bezeichnung der W-Kante des

Riffes N*lich von Miyegushiku ist auf 5.5 m (3 r uden) Wasser eine schwarze, spitze

Tonne mit Zylind^toppzeichen in folgenden Peilungen auegslagt: BCjeguahilni?
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Leuchtturm rw. 126.5^ (mw. 1^/4 Kblg ab, Nammii zachi rw. 55° (mw.
KOzOVsO). Seeschiffe können aber nicht einlaufen, weil nur Wassertiefen von
2.0 bis 3.7 m bis 2 Faden) vorhanden sind.

Hafonanla^ce. Der langgestreckte, nur stellenweise eine Kabellänge breite,

die Mündung eines kleinen Flusses darstellende Innenhafen hat Platz für etwa
20 chinesisohe oder japanische Junken, die vermurt liegen und neuerdings mehr
und mehr durch kleine Küstendampfer verdrängt, mit diesen zusammen einen
nicht sohr recron Handel mit den Häfen der nahorrolegencn Inseln betreiben.

Die eine Kabellänge breite Einfahrt zu diesem Hafen wird durch zwei ältere

Forts gesehAtet. Auf dem nördlichen Fort befindet sich der Leuefatturm, der das
I«eitfeuer für die Oar-Einfahrt auf die Reede trägt. Die.ser Tnnenhafen wird
benutzt, um die Leichtorfahrzeuge für die auf der Heede liegenden Seeschiffe

zu beladen und entladen. An der Nordseite und auf dem Hafendamm befindet

sich ein Signalmast neben dem Hafenamt und die Anlegestelle für Boote
an einer Steintreppe eben innerhalb der Hafeneinfahrt. Dor Verkehr zwischen

Schiff und Land geschieht gewöhnlich mit Schiffsbooten. Der Landesunkundige
bedarf aber Torheriger Anweisimg von EinheimiBchen für die sehr gefährliche

Einfahrt zum Innenhafen. Die größeren Kflstendampfer mußten, nach Kapt.

R. Richters Beobachtung, da sie meistens mit voller Ladung ankommen, erst

einige Leichter voll löschen, ehe sie in den Binnenhafen einlaufen konnten.

AuBer diesem Binnenhafen, der bis an eine Brücke reicht, die die Stadt Naha
mit der am südlichen Ufer der Flußmünduntj rrcloponen Vorstadt Kogusuku ver-

bindeti erstreckt sich der sogenannte Junkenhafen oberhalb dieser Brücke noch
weiter landeinwärts. Er fällt während der Ebbe trocken, nur ein schmaler
Graben bleibt dann in seiner Mitte mit Wasser gefüllt.

Die Stadt Naha oder Nafa Kiang liegt auf einer durch Mündungsarme von
kleinen Flüssen gebildeten Insel und ist durch mehrere Brücken mit dem Fest-

lande verbunden. Die Obere Stadt führt als besonderer Stadttdl den Namen
>Shuri<. Sie liegt etwa 2 Sm weiter landeinwärtSy ist die Hauptstadt der Insel

Okinawa, Sitz des Gouverneurs und der japanischen Beamtenschaft. Kapt.

R. Richter gibt eine gute Beschreibung von Stadt und Menschen, sie lautet:

»Die Beamten sind simtlioh Japaner und scheinen einer andwen Rasse anxu-
goliören als die Eingeborenen. Letztere sind wesentlich kleiner als die Japaner,

immer sehr freundlich und bescheiden und scheinen noch wenig Umgang mit

Weißen gehabt zu haben. Als meine Frau und ich in Begleitung des Dolmetschers
des Gouvernements nach der Tont bzw. dem Telegraphenamt fuhren, begleitete

uns so ziemlich ganz Naha, und die japanischen Polizeibeamten hatten wirklich

viel zu tun, die Menge von uns abzuhalten. Die Häuser der Stadt sind primitiv

und niedrig gebaut, die Strafien zwar gerade angelegt, aber ungepflBSt«rt, nicht

besonders breit, mitunter sogar ziemlich eng. Wie in China und Japan vollzieht

sich die Personenbeförderung in den Straßen in einem leichten Wagen, der von
den Eingeborenen gezogen wird. Vor Lastwagen sieht man Menschen oder
Ochsen gespannt. Pferde habe ich wenige gesehen. IMe Frauen scheinen auf
dieser Insel alle Arbeiten zu verrichten, sie spinnen und weben nicht nur, son-

dern tragen auch Lasten auf dem Kopfe liegend mit großem Geschicke fort. Die
Männer scheinen der Arbeit keinen besonderen Geschmack abzugewinnen.«

Haadelsrerkehr und Schiffahrt. Handel und Schiffahrt beschränken sich

vorzugsweise auf die japanistihe Flagge und auf KQstenfahrt. Der Platz ist

durch Kabel mit dem japanischen und damit auch mit dem internationalen
Kabelnets verbunden. Postverbindung mit Japan vermitteln japanische
Dampfer.

Schiff8au>«rü.stung. Japanische Bunkerkohlen sind in begrenzten Mengen
erhältlich; sie werden von Männern in kleinen Körben übergemannt. Proviant
ist vorhanden, wenn auch nicht gerade billig. Das Fleisch bezeichnet Kapt
R. Richter als »teuer und scldecht«. Zucker, Reis, Hühner, süRo Kartnffoln,

Früchte und allerhand Art Gemüse, auch Fische sind reichlich vorhanden.
Dauerpröviant wenig zu erlangen und kaum zu bezahlen. Frischwasser
erhielt »Lydia« 8 Tonnen für etwa 11 das in großen hölzernen Kftbeln
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mittelst Lanschen langsseite gebracht and in Pützen übergemannt wurde; es

war gut und schön klar nnd konnte auch ungekocht als Tlrinkwasseir Ver-
wendung finden.

Dooka und Ausbesserungswerkstätten sind nicht vorlianden. Für das Not-

rüder der »Lydiac mußten zwei Paar starke eiserne Bänder in einer sehr
primitiv eingerichteten Schmiede an Land angefertigt werden, die trotsdem gut
gemacht und nicht übermäßi}^ teuer waren.

Auf besondere Einrichtungen und Hilfsmittel für die Schiffalirt ist in

diesem entlegenen Hafen nicht zu rechnen. Lflngenbestimmungen können
zur Chrononieterkontrolle von der Reede aus über der westlichen Kimm wohl
vorgenommen werden, allein sie haben in Hinblick auf die Unsicherheit der An-
gaben über die Länge der Leuchtfeuer keinen Sinn.

Auf Seite 276, Zeile 2 usw. von unten, Maiheft 1911 dieeer Zeitschrift über
die Hewett- Bucht, wird nach »Avisos a los navegentes« Nr. 36/1910 berichtet:

„S. M. S. »Bremen« fand nach Passieren der Einfahrt, daß in der Bucht nicht

genügend Raum zum Drehen des Schiffes war." Der Seewarte ist nun vom
Kommando S. M. S. »Bremen« eine Berichtigung zugegangen, in der es heifit:

„Ein(^ NMclimessung ergab, daß die Breite der Hewett-Bucht zwischen der innen
liegenden Insel und dem gegenüberliegenden Ufer nicht 2 Kabellängen, sondern
215 m beträgt; dieselbe Breite hat die Budit fast auf ilirer ganzen LSnge. Es
fehlt also nicht der Platz zum Drehen, sondern snm Sohwoien vor Anker.**

Mm. Nederlandsch Meteorol. Institnut, Nr. 105: Oceanogrnphische en Meteoro-

logische Waarnemingen bij Kaap Guardafui. Amsterdam, H. G. Born. Preis

fL 6. 1909.

Dies Kartenwerk ist dtzu bestimmt, die 188B und 1889 vom Xiederlündischen Meteorol

im tiolf von Adcu uud in ckr Nähe des Kap Iniardafui« iii gemciiisanu-r Anflaf;e zu erncUen. Kx ist

dal>ei eine ganz neue Arbeit cnti«tandfn. Früher reichte das dargestilJie (iebiet von 12° 3G' N-Br. bis

b° N-Br. und yon Ferim bis 58° O-Jüg., jetzt von 13» bis 9<> N-Br. und 49» bis ö6° O-I«.; das Ge-
Uei tot also eritcUkih cingeschrinkt nnd nmfisfit nor spedell die Oturdafai-GewisBer; aber der Mafistd»
tot »on nind 1 : 4..") .Millionen anf 1 : 1.5 Millidntn vergrößert worden.

In (iir ncinii Auflage vcnlicnen zuiiiuhi^t die 12 orsteii Tafeln — die Stnauungeu in den ein-

zelnen Mon.'iten — liearhtun):; es sind nieht bloß die VDiberm'hendcn liiehtun>ren. sondern aueh die

iibrigui beobachteten Kii-hhinpen gegeben, und e« ist zugleich die vcreohiedene, der einzelnen Richtung
suktmimcndc Gcsehwin<Iigkcit kenntlich gemacht; auffälligcrweisc wurde jedoch die verschiedene

(prozentische) Häufigkeit der Einzelriehtiuigcn nicht zum Ausdruck gebracht, so daß alle Btriche der

Htromroec oder des Stromsternes gl«?ich lang abgebildet sind. WeeentÜch ist auf der anderen Seite

fih den praktischen tiebrauch an Hord der rniKtaiul. «biß nur salche Stromversetzungen Ix'nutzt

wurden, die auf astronomischer! Ikobachtungen (i^lor reilungen) in Zwischenräumen von nicht mehr
ab 6 bis 8 (Stunden beruhen.

Die sich anschlidtenden 12 Mooatskartea der WinriTCThiiUnisao geben in je einem Pieile für

ein QuadTstfdd von je 12 Minuten-fidte die Torherrsdiende Ridttmig des Wmdes zugleich unter
Kennzeichnung drr ihm «ukomincndcn mittleren Stärke nadi der B. Sk. Eh folgen 12 kleine Karten
der i-uftdruckvcrteilung anf I Tafel, dann 12 Karten der Isothernieii der Luft und de» Wassers auf

je 4 Tafeln (jeweils '.i vereinigt aiif einem Blatte). 1> (^ind Stronil)ef)bacbtungen aus den Jahren 18S8

bis IIMJS, Windbeobachlungen aus den Jahren 1.S8S bi» l'.K.)l benutzt; für ilie übrigen dargestcUten

Faktoren ist da» Material der Jahre 1S73 bis 1908 verwertet. Schade ist, daß tür die schwierige und
gefährliche Gegend bei Baa Uafon meist grofle Löcken iu dem Material forfaandeo sind. Behott.

Neuere VerMfenliiehungen.

A. BoBprechungen und ansführlioho InlialtBang^baii.

Institut lierausgcgL'lM iii II zwei Hefte
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Kon. Nederlandflcb MeteoroL Instituut, Nr. 104: Oceanographische un Moteoro>
logische Waarnemingen in den Indischen Oceaan. Sept., Oirt., Nov. 1856—1904.

Utrecht 1908. Atlas und Text zusammen fl. 5.50.

Im ÄnflcbluA an die Toretehend« Bwprachaiut des Werk» Nr. 105 nüm auch, aUenÜDgi
naditriiglich, die Sdilaflfiefemng des groften niederiindnehen Werkea Aber den Imusdieii Osean kim
anpc/cijrt werden, welche iiiitcr Nr, iMl ersthictifii i?t. Die früheren 3 Lieferiinirou. für flic Monate
Dezenilx^r Aiiirusf. erschit-ncn iHV.t, iSO.t und 19* Ni. Im !ill<^t nieinen ist zu siigoii, daß ilit-se Sthluß-

Ik'feruiifj viel eher die erste Lieferung eine« neuen grolien Werkes zu nennen i^t; wesentlich

verschieden von den früher auegeeebenen Heften ittt Inhalt und Molhoile der Darstellung. Dies erklärt

ancfa van der Stok, der dem Werke dne Einleitung vorauBsendet, eelbBt; die gcwaltijte Vermehrung
und erhebliche Verbesflerung des maritimen BeolMiehtungKmaterials. die veränderten Schiffahrtecrfordcr-

nisM, endlich die in den letzten 2U .Tohren ni.Hchti<; ontwirkelten ReprodiiktioDäverfahien haben dazn
geführt, Iiit r etwits Neues zu seluiffen. diLs durch eine s^mten^ modeinilkirte Neoauflage dar ihotiBD

drei Lieferungen Bcinerseit^ wialer zu vollenden sein wird.

Wa« den Atlas betrifft, so onthillt er zunacbst drei «ehr interessante Karten der Stn Munii-cn

(für Sept., Okt., Nov.) nach dem Prioap der Ötioinroeen oder Stromaterne, d. h. es ist nicht die

vorfaenachende Riehtiuig nnd mittlere Oesehirindigkdt dargestellt (diese finden mdi eat anf Tafel 9\
soiideni ed sind mit Rflcksieht auf die Erfnnleniisse fler ?' hiffiihrt die verschicflenon llünfii^keiten der
Kin/.rlrichtuniien der Stromversetzungen nebst den ihnen zukonuiienden Sironistarken dargotcUt, etwa
si). wie iÜl allhekannten Wiiidra^en auf di?n Monati^karten«, und wie es die Secwartc tchon 1905 in

ihrem . Atlaa der HtrumverHctzungen auf den wichtigsten Dampferwegcu des IndiBchen Ozeans* .lus

gleichen Erwägungen getan hat. Die ansddießenden drei Karten der Wuide des Sept., Okt., Nov.
sind im Prinzip wie die drei Stromkart^n entworfen

; je eine weitere Karte brioet eine DaratdluDg der
Oenerairichtung des Stromes nnd Windes unter Benutzung; also nur je eines PTeilee.

Si)tzialkiirtt'hen der in der Sehiffohrt hegonderi* wichtigen Strömungen für die weitere Um-
gebung von Ceylon, den SW-Ausgang der Sundastraüe und den Agulhui^strom schließon sich an, bo-

(iann die laobarenkarten und Isothermenkarten der Luft tind des Wassers. Den Schluß machen die

3 Karten der in jedem Monat empfehleoBwexteaten ächiffowege; es sind Wege für Segeiacfaiffie, Dampter
nnd 8chne0dimpfer nnterscfaieden.

Der Textlintid bringt nußer einer von van der Stok vorfafUen Einleitung pehr ausführliche

Taiielicn der Ikubuchtungsdaten, und zwar siiwohl nach Eingradfcldcrn als nach Feldern \on .j I'>rcite

und n° Länge geordnet. Es Lst damit je<lem Mitarbeiter und jedem maritim-meteorologischen Institut

in Befolgung der Konferenzbescblüsse zu I^indon die Mögliclikett gegeben, eigene I^bachtungen bis

an einem gewissen Qrade ananschließen niul zu verrcx-hnen.

Beachtenswert in den Tal)ellen der Winde und Strömungen dürfte die eigenartige Angabe der
»Summe der Komponenten« und der »Resultanten für Richtung und Geschwin<ligkeit» s«n; es ist in der
Hauptsache darunter die .\ufmhnung der Kinzelwertc tiach .\rt der K«)j)|>* lkiirsreehnung zu einem
mochanischcn, nicht arithmetischen Mitti>l zu verstehen. Die angeschlossene \n eitere Kolumne »Bestän-

digkeit- (Btabilit^) des Windes oder Stromes gibt, in l^ozonten ausgedriiekt. die Beziehung dieser

icaolüereudea Geschwindigkeit vi dem gewöhouchen, arithroetischeo, also oline Berficksiclitigang der
Biehtong berechneten OeMtwindidteftamitteJ. Man veigldobe hienm die AuafGhTungen Erfimmels
in der soeben ausgegebenen 2. Aiubge des II. Bandes seines Handbaches der Oseaaographic. Stutt-

gart lUU. a. 441—442. Schott.

B. VMMSto BCMiMlnmigen im Bereich der Seefahrt- waA dtr ÜMMkonde
sowie auf verwandten Oebieten.

a, Werke.
Meeres- und Gewässerknade.
Haury, M. F.: Die physische Groqrnphie des Meeres. Mit einer Einicitg. usw. hrsg. T.

ft. H. Franca. S". :}2r) S. m. Ii .U)bildgn. (Nrs. M— 18 aus: »Natur-Bibliothek. Leipzig lÖU.
T. Thomas Verl. Je«ic Nr. (t.2r)

Mecking, L.: Der Golfstrom in seiner historiachen, nautischen und klimatischen Be-
deutung. 8°. 28 8. m. 14 Abbildgn. (Ilft. 3 dfi» & Jahig. »Meereskunde* Baaunl. volkstüml.

Vortr.) Barlin mi. E. & Mittler & Sohm 0.50^
Dawson, W. B.t Method» i>f investiffation ofHde» and eurrenta: A review of the aeneral

methnds adopted in n rinr field of investigation, bij the Tidal Surveij of Canada.
8". 17 p. (From the Trarit-actiuns of the RovaJ Societv uf Canada.) ;irJ scries 1910 Vol. IV
Stxt. III.

Hfdrografiska Bvrän: ilrsfroA dr«n ij>OS oeA i^. 4o. 360u. m. Tai. Stockbohn lUll.

P. A.. Norstedt A Sdner.

Belsen und Expeditione.
Dno d'Ork-ans: Campoon» oni^fli» de 1907. £tude lüholagigu» de fond» r«eueüli$ dorn

lesparages de ta Nomt^U'Zmble par J, Thwlet. Fol. 28 pt, BrajNlIea 1911. C. Balena.
: Campayne areUque de JowfuU de bord el phifBiqu» du globe. Fol. 99 p. avee
planches. Ebenda.

Ftedierel und Faima.
Hoek, P. P. C: Laichgeschdft und Fa7irjvcrhälini.'!sc der Gadiden-Arten in dir Nordsee

W. 73 8. (No. 5S d. Publicat. d. L^const. du (Jons, penuon. Internat, pour I cxplurat. de la

nur.) Kopoihagen 1911. A. F. Host v. Ben. 1.15M
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Astronomie, terrestrische nnd astronomisclie NaTigation.

Plaaimanii, J.: Äiironomüche InterpolaHowtafeL 8>. 7 S. (Boodenbdr. «. d. »MitteO. der

Veididg. Freunden d. Attnnomie anr.«) Beriin. F. Dfimmler.

Kflsten- nnd Hafenbeschreibongen.

CtUaü Harbour 1911. JPontion of th« port, eotut line» near Caküt, Ude tabUt, dqtii»
of waier. harbottr due», tarUli He. 8*. 15t p. (Mah. A. BeL

8er?iee Hydrotrraphir]iie, raris: Instnietions nnutiques. lies de VOrean Paeifique
(Partie Onestj, Cotes Siul-Est et Nord de la Xoui'clle-Guinee^ Archipel de la Louisiade,
Ile^ Solomon, Archipel de Bismark, IU\t de / A/ni rat/t»', lies Carolme^ lUt Palaos,
lies Mariannes. !S". XX, iJO!) p. Paiiä 191U. Imprim Xaliutinlo. "i Fr.

B. Istituto Idroyrafioo, Genova: Elenco dei fari, fa/nn'i, srgnali maritii/iti, semafori e

»kuioni radiotelegrafiehe esistenii sulle eoste del Mar« Medüerraneo, Mar Hero. Mar
d^Asof, Mar Bxmo, Oolfo d'Äden « Benadir, eon »uppUmmito p«r le Boe da Ormeggio
e Tonneggio. Oorretto al 1. Oennaio 1911. 4« 607 p. Oenofa 1911. R. IitiCoto Idro-
grafico. 3 lire.

British Adln iraltv: Supplement 1911 relating to the Black Sea PUot 0^ 9dU.. 2908,

(Conected to May 3rd 1911.) 8«. 29 p. London 1911. J. D. Potter. 4d.
: Revised Supplement 1911 relattng to the AreHe PiM VoL III 1908. (Oonected to

March 1911.) S". 2:. p. Elicinln. r, ,i.

—- — : Supplement 101 1 relating to the Alaska and Bering Sea Pilot. 2d edit. 1908. (Corrocuxi

to Apni, 1911.) S^. 381». Ebenda. 4d.

Schiffsbetrieb und Schiffbau.

Doornberger. K.: Die Besonderheiten der Seevereidtermg* &. JV, 62 & Nümbeig 191L
U. E. Sebald. ISUM

Haadelsgeographie und Statistik.

Haiuh iHlcammcr, Bremen: Statistische Mitteilungen betreffend Bremen» Homdel und
Schiffahrt im Jahre 1910. ifi. U3 ö. Bremen 1911. iL M. Hanachild.

Verschiedenes.

Reventlow, Graf, K.: Gruß-Britannien, Deutschland und die Londoner Deklaration,
Marinepolitische KtimmungBl» Ii l< r 8". Gl S. Hcrliii lüll. K. S. M i tt 1 1 r <!t t^oh n. ].2^i.#^

Hollati, E.: Nauticae Res. (Henuisgeg. v. d. »Itivista Nautica«, lloui.) Clx-rsetzt v. E. Winkler.
8». 73 !>. l'üla 1911. J. KrmpotiC-,

Stenzel, A.: Seekriegageeekichte tn ihren wiehtigeten AbeeknitUm m, BeruekeiehÜgumg der
ßeetakük. 4. 37. wm 1720—1880. Unter Mitincfcg. d. Admiialalabea der Manne beaib. dmeh
Vize-Admiial s. D. H. KirehholL 8f>. XVa, 475 a m. 1 Bildn. a. 27 IkL Hannover lOll.

Hahn. . 18.0Ü.4^

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Yer.5ffent*
liohungen und Sammelwerken.

Wittemngsknnde.

Zur Kenntnis der Zyklonen und AntizukUmen. W. Pcpjpler. »Da« Wctter< 1911, Hft. 5.

Die Zugrichtung dar Depreuionen. w. Trabcrt. Ek^nda.
Der SchwankuMgeamtUaU der jährliehen Niederechiagemenge. G. Uellmann. »Meteoral.

Zt«*r.« 1911, Hit 5.

JHetribution of rain in a barometrie dmre^on. B. Oorleaa. >E^m. MeteonL Magai.«
1911. .Tun«'.

Ci/cles snlnirr.^ et nu^teorologiques. ^. lioipcl. >La Nntnrc* liUl, Mai 27.

Les melhode» d'enrMietrement des phenomdnes tneteorologigues par la Photographie. >Ciel

et Terre« 1911, Mr. 6.

Weather Bureau recorde and iheir ute. W. W. MeLaughlin. >M6ntU|7 Weather Beview«
1910, December.

Tfie uj>j)er air. E. (Jold. Aiimiul Itcpcirt. Smithson. liKtii, W:i.-,liiii^ft.iii

r

Die Fortschritte in der Erforsch ung der freien Atmosphäre während des letzten Dezennium»-
\. Tenpler. »Geogr. Ztethr. 1911, Hft. Ö.

Über den Ursprung der Tromben, A. Wegen er. »Meteoiol. Ztechr.« 1911, Hft. 5.

Watertpoute. »ßdeat. Amerlc.« 1911, June 10.

Climate of Fnrmosn. K. Kondo. iln jap. Sprache.) »Journ. MctooroL Soe. Japan« 1911, Nr. 4,

The almoHpherc of cities. -^^cic nt. Americ. tiuppl.« 1911, June lU.

Meeres- und Gewässerliaade.

The oeeanography of the Sea of Oreenland. D. Damae. »Annnal Report, Smitheon. Instit

Wa-Hhinfifon« IDOf).

Sur la douzii^me canipagne de la PHncesse Alice Ih S. A. S. Albert Prince de Monaco.
I'.iillct. instit. (Kvaiio^T. .M. mun l'.Ml. Nr. 2os.

Sur les temperatures des grandcs profondeurs particulierement dans la Mediterranee.
J. N. Nielaen. Ebenda, Nr. 209.
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Der Zmtand des Adriatisehen Meeres am Ausgange de» Winters WlOjU. E. Brückner.
»Mittcil. (1. (;tNi<rraph. Ccsdlsrh. Wien, 1911, Hd.öl, Nr. 5.

An astronotnical inethod for delerminalion of icedrifl in the neiyhbourhood of the pole.
O. A. Akesson. »Arkiv f. Matemat., Astronom, etc.«, Bd. ü, Nr. 40.

Ovenrichi der UsumarHemingen längs de Noordte«^ Zmdersee-ku^m «n d§ numdingen
der grooUt rivieren. P. H. Oell^. »De Zeec 1911, Nr. 6.

Die Eisverhnltnisse an den Küsifm Spitzbergens sowie im Ott- und Westeise 1910.
Ci. laachsoii. »rLteiiu. Mittcil. lüll, Mai.

Osservazioni di »larea. A. AlpfHio. »Genue, Aniudi Idrogiafid«, VoL 7, 1909/IOl
Arctic tides. »Nature« 1911. June 1.

Results of the karmonie astalysis of tidal observations made at various porte of JoptM*
8. Hirayama. »Journ. of the Collie of Science, Tokyo« 1911, Vol. 28, Art. 7.

Seiches in some lakes of Japan. 8. Nakamura and. K. Hooda. Ebenda, Art. 6.

Beisen und Expeditionen.
Iforwegische Spitzberpen-ETpeditionen. II. Keusch. =G«)<ir. Ztschr.« 1911, Hfl. fi.

Campagna idrof/raftca della ^Staffetta'^ Anni 1907—W. <J. M. Giavotfo. .Genua, Aunali
Idrofrnifk'i- \'nl. 7, UMtil/lÜ.

Le crociere tahmoyrafiche della R. Nave Ciclope*. A. Candoo. »RiviBla Marittima« 1911,

Some reeuUs of the british antaretie eigitedition 1907—09. £. H. öliaokleton. »Annual Bcftort,

BmiOiflon. Instit. Washington« 1909.

Captain Scotts antarrfir crpi-flifiov C. E, Miirkham. ^Geograph. Journal« 1911, June.

Die fraiizüsixche Südjio/dr - Espcdi/ion (l'jos l'JIO). »Mittoil. d. Geograph- Gesellsch. Wien«
1911, Hd. .^4, Nr. t;.

ExpMition antarctigue du Dr. Charcot ä bord du »Fourquoi-Fas* 1908—10. Principaux
risultais d^oeianographie phusique. J. Boueh. »Ballet. Insdt. Ooteiogr. Monaeo« 1911,
Nr. 206.

The Australasian antaretie erpedition. D. Maweon. »Geograph. Journal- 1911, Jone.

Scheitern der japanischen Siidjxdarej^jedifioti. ci«>f;r. Ztsohr.« lüll, llft. 0.

NavigaHone della R. Nave ^ruijda-: . Shnnyhai, Iltnikoiv, Woosung, Side Saddle, Shanghai^
Hongkong, Singapore, Colombo, Make, Dar-e^-Salaam, MogeuUeeio e Aden. LiCaeani
VieeoatL »Geiin« AmuUi Idcognficic VoL 7, 1909/10.

Jfavtffaetone dtila K. Naee *Mba*! Fofiiteff, (hlombo, Mahi, Mogadiscio, Obbia, Aden,
Maskat, Cenno Storieo, A. Cacace. Ebemla

Atterrnggio a Muhe (SeyeHSll^). A. Carace. Ebenda,
Dil Aden ad Abd-el-Kuri. A. t'acace. Ebenda.
Jien-ghazi, Allessandretta. 1). Manzi. Ebenda.
Isole Seychelles. E. Rubin de Cervin. Ebenda.
Da Mahe a Zamibar, Montevideo a Trinidad. M. Leonardi. Ebenda.
Da Aden a Bender Cassem e Bender Ziada. Bender Bad—Boreh. E. Millo. Ebenda.
Da Aden ri Mogadiscio, Mereg- Farseeih—Mogodieeio^ Stretto di JiagMano—Conatt deUa

Patayonia. A. Fasella. Ebenda.

Fischerei und Fanna.
North Sea fistiery i)irestigaHon. J. Johnstonc. »Natnre« 1911, May 2.').

JHe Motorfischkutterflotte der deutschen Xordseeküste. U. äteinert. »Motorboot« 1911. Nr. 13.

Erträge der Fischerei im Frischen- und im Kurieehen Haff vom l.Aprü 1909 bis 80. Mär»
1910. »Allgem. I'ischerei-Ztg.e 1911, Nr. 12.

De hoUandsehe haringvloot in 1911. F. G. Evers. >MededeeL or. Viaadiertic 1911, MeL
De „Winterzalmen"-veru'nrring. P. P. C. Hoek. ElHMida.

De siechte elftvangsten van dit jaar. Y. P.C. Hock. Ebenda.
£tude preliminaire des bryozoaires rapportes des cotes septentrionales de lEurope pur

l'e^Sdition du „Jagues-Cariier" en 1908. U. Guerin-Oanivet. »Bullet. Instiu Oo^uogr.
Momco« 1911, Nr. 307.

Physik.
On water wavee ae asyimneirie oseillations and on the etabüiiy of Ave wave'irtwu,

A. Btephenaon. «loiilosoph. Vagfa.* 1911, Jone.
Projectinn de Ui litmirre. G. Goiirdoti. »Revue Maritime» Iflll, Avtii.

Note si/r nn probleine de rinciiiutiyiie nfivale. J. Hadamar«!. Ebenda.
lief noorderl ieht. .1. Katt i. Hiiiul en Dampkrinjr- l'.Ml. Mai.

Das Zodiakallichl. F. S. .\rehenhold. »Dii-s Welfalh Hill, Hft. 16.

ZOdiakaatlieht, waargenomcn te Zutphen, door C. W. Iliseink in de maanden November
en December loio. ^ Hemel en Dampkriog« 1911, Mai.

tfber tUmosphdrische Elektrizität über dem Ozean. G. C. SimpBon u. C. S. Wriglit. »Meteoroi.

Ztsdtr.« 1911, Hft ')

Beiträge tur Kenntnis der (itniosi)häriseken Elektrizität XLV. Messungen des lonengehaltes
der Atmosphäre in den Donauauen, V. F. Hefi tt. G. r. SenaeL »Sitz-Ber. AIomL d.

Wiaeenach. Wien« 1911, Abt. JJa, Uft. 1.

ühtersuehungen ^er ttimosphärisehe BleMritÜSt auf der ersten Kreuefahrt der „Carnegie**
auf dem Atlmdlsehen Ozean. j-Mctcorol. Ztj^ehr. 11*11, Hft. 5.

Luftelektrische Messungen auf der Adria und dan Mittelmeere. A. Gockel. »MeteoroL
. ZtMdir.« 1911, Hft. 5.
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Die BrgebniMe der treten Kreutunp der fmmoffneHeehm Jaeht »Cameffie* in den Jahren
1900 11. l'Jld. V H.Tiiiuh \\\\u-\\ ^. A Cbit-t d. Scewes.« lOll. Xr. ('>.

Zur säkularen Varidtion des Knhnatjnctistints. F. Hitl linvrinaier. »I'hvs. Ztsrhr. < UHl. Nr. 11.

Zur T/u'urie drr Snlculari'ariution des Erdmagnetistuus L. A. Baiifr. KlH-rulu

Reiltita of magitetic observations made by the Coast and Geodetic Survey belween July 1.

1909 and June SO. 1910. B. L. Farii. »Report of the Soperintend., U. S. Ooaat and Gkndctie
Survegr« 1900/10.

Remaneni magniüeme. C. D.Julius. >De Zoe« 1911, Nr. 6.

Flinderstangen* H. Lemke. Hansa^ 1911, Nr. 24.

Instrunienten- und Apparatenkniulo.
lum't/es über unsere nnutischen lustnauenfc. V. Albrci ht, »Mariue-Kundschau« lOll.Hft. f).

// uiftredij r'ifo I'nee. h. Mari:ii. i;i\ista .Murittitna« l'Jll. Mairj:'"'-

y Orion ein neuer AvswertungHa]>]>(irat für astronomische OrUbeetimmung in der Luft
und auf der See. E. WIppit ti Der -Motonvacen« 1011, Nr. 10.

La btmola. II. Brown. «Kivista Maiittima« lOll^luggio.
Die Vorgänger des Kompassa. A. Schfielr. (Fortselz.) »Centnl-Ztg. f. Optik n«w.« 1911,

\r. "s, ',». IM. 11,

G^rad- oder Slricheinleilung der Steuerkouipasse. »Hansa« lUll. Nr. 25.

Der Kreiselkompaß. Maurer. »Die Flotte* li'l 1. .Nr. t».

The gyroeeope for marine purposee, £. A. tiperry. »Enginoeriiig« 1911, VoL 91, Nr. 2361.
Funeeionamenlo do giroeeopio. »Be?iata Mant. Bnunleira« 1911, Mar^o.
Fn njtpttreil pour jieser le ehargeinent d'tin navire. S. Jourdan. »La Nature« 1911, JoinS.
// dit/ografo dl L. Dunoyer. K. .Modena. »Kivista Marittima« 11)11, Maggie.
Über einen neuen elektrischen ZeigerteiMrophen (Kommandoopporat)» F. SüehiiDg.

»Elcktr. ZtMJir.« lUll, Uft. 21 u. 22.

Eine neue RetUmgebcje. A. Blankenburg. »UoMchaa« 1911, Nr. 7.

ABtrononiic, terrostrische und astronoini.>«t'li<> Navigation.
Navigation an Bord von Yachten. C Hciuu r. »Die Yacht« 1911, Nr. 11—14. (Fort8et/.u«s

u. Schluß.)

8ull' estensione deiprindpi fondamentaii della niiora aatronomia natUiea etW aeinmomia
geodetiea. A. Alessio. »CJcnna, Annali Idrografici«, Vol. 7, löOi^'lO.

Method for determining the position of a vcssel inaight of a fisea poinL N. HateantettL
.WüshinL'tnii, rili>t C hart. Ind. Oix-an« 1911, July.

Die meehaniseh-graphische Lösung des Höhenproblems mit dem Votgitehm /«MlrMMmt
H. Uoykow. »Ztachr. f. Flugtectm. u. Mo(oriuftacli.c 1911, Nr. 9.

C^reumr^äidlaanwaarnemingen. D. Mars. »De Zeec 1011, Nr. 0.

Stellar ohsenuitions and thcir practieal applieations. F. Ball. Naut. Mapiz.« 1911, June.

Navigation mittels Derivators. H. Boykovv. >Zt£chr. f. Flugtochn. u. MotorluftiKb.« 1911, Uft 11.

Methods of determining aeroptane attHudee. U. U. Supleeu »Bcint. Amerie; Sapid.« 1911,

.Innf 10.

La detenninazione del punto nella novigcuione aerea. V. Malteae. »Biviata Uarittiina«

1911, Maggk).

Die Wi^ning an der deutschen KOele im Mai IM.')
Mitte], SnameB «ad Extreme

auB den meteorologiscilen Aufieiolmungen der Normal-BeobaohtmigBBtatioiieii der
Seewarte an der deutschen Küste.

Stations-Nanie

und Seehöhe

d«i Banmetcn redJiuf
MNo.
lS<>Br.

Luftdruck, 700inm +
Mitlel

Abw.
vom
Mittel

Monata-Extremt-

re<l. auf MN n. l.'.°Br.

Max.
I
Dat. Mhi.

j
DaL

lAifttcmperatur, °C.

Sh V 2b N 8»>N Mittel Tom
Mittel

Zahl der

(Vi II. i .Max.

Borkum ....
Wilhelmahaven
Cdton ....
Hamlxiig . • .

Kiel
Wnetrow . . .

Swioemünde. .

7.1 ni

8.5
8.4

26.0

47.2

7.0

10.0

-i-l.L 70.0

4-0.8 70.7

1.8, 70.9

70.4

Rüpenwaldennundc6.9
Neufahrwaaser . 4..'»

Mernel 17.5

t;-j.:i

62.2

62.8

62.4

G2.7

62.6

62.7

(^.5 + 1.3

Ü2.7 ,4- 1.5

62.8 H- LS

-1-1.7

4-1.6
-1-1.5

70.6

69.2

69.0

69.4

69.9

70.9

7.

7.

7.

7.

29.

29.

29.

29.

9.

53.2

53.4

53.4

W.l

,')4.2

53.1

03.1

.02.2

62.1

Ii.

14.

15.

14.

15.

1.').

15.

15.

15.

13.3

13.5

13.0

13.3

12.2

ILl
12.6

11.2

11.9[

14.2|

I

16.3}

IT.C.

15.71

15.4!

14.4

14.0

13.11

]9.0|

12..0 12.9'

13.4| 13.4

12.6 13.0

14.9 14.4'

122
12.4

11.8

11.

1

11.1

14.1

2.2

2.4

2.r>

2.

-f 2.3

--1.5
--1.6

12.5

12.1

12.4

11.4 + 1

11.B'4- l.ü

143+8.8

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

^) Edanteraogen su den meteoiologiadieD Honatatabellen ndie »Ann. d. Hydr. usw.« 1906, 6. 143.
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8tat.

TanperRtur-Kxtrenje
Temperatur«

Äiidening

vonTftj^ zuTap

Feuchtigkeit Bewölkung

Mittl. tii|;l. Absolut«» monatl.
Abso-
lute.

Mittl.

mm

Relative, o
^ 2hX SbX Mitt

Abw.

Max. Min. Max. Tag Sb V 2«> N 8h X 8'V 2''N

vom

Bork. I . i.S iJ. r o
.1.1 l.b I.<> 9.3 80 74 S.'> 0.4 4.3 5.0 4.9 —0.8

Wilh. 17.7 9.2 26.2 14. 2.6 2, 1.3 2.4 1.5 9.3 77 67 81 5.2 5.1 5.6 5.3 —0.4
Keit. 17.0 9.3 24.7 31. 1.8 2.' 1.3 22 1.6 9.2 80 m 82 3.9 3.6 4.4 4.0 —1.5
Uam. 19.5 9.8 2(k0 HO. :3.4 2. 1.8 2.1 2.1 8.2 72 r.3 67 5.6 6.6 5.0 5.7 -0.3

1&5 9.:^ 22.4 14. 4J> <

.

1.5 2.1 1.5 8.9 67 Sl 4.9 3.8 4.1 43 —1.5
Wim. 16.1 8.7 2.1.1 14. 3.9 2. 1.5 2.0 1.5 8.5 83 66 78 5..T 4.6 5.3 5j0

ir..8 !K2 2:1.7 i:?. 4.2 2') 1.7 3.1 1.1) 7.9 71 61 76 3.7 4.7 ;.s 4.4 —1.4

Büg. 15.7 7.7 2f..4 11. 1.4 3. 2.4 32 2.5 8.0 81 69 79 4.3 4.3 4.3 4.3 —OJJ

Neu! 15.0 8.4 25.7 15. 2.4 23. 2.3 2.7 2.3 ao 77 72 80 4.4 4.5 5.1 4.6 -1.3
90.7 &1 2&6 27. ]J 22. 2.6 3.2 2.4 a4 70152 71 3.6 4.3 4.3 4.1 —VA

Nioderechlag, mm^^

I 'welch.

§ vom
33 Norm.

Zahl der Tage

-mmmitKieder-=£
Scilla« - _

02 1.0 5.0 lO.Ö.lill'^

Iieitcr, triUii.

mittl. mittl.

<2 1 > «

Windgcflchwindigkcit

.Meter pro fc«k.

Mittel Abw. Stnnii'
norm

Daten der Tage

mit Sturm

14 171 31 — 13 8' 12.

16 4 20,-29 5| 5.

8 12 20'— 20l 9l 14.

10 !.30 12 11

9' 15i 24 —23!
4; 8, 12,-26

25' 4; 29 — 18

30, 27
21t 17

9j 37

571+ 16
38'— 15

471+ 7

6
4
16

21

11

15

14.

14.

13.

9.

13.

15.

6.

!*

10

9
8

9 8
6[ 5
9 5

10
10
9

0' 5 0
Ol Ii 2
0

'

3I 0
o r. r.

6
13

2

0
I
3 0

i

9
0 2 Ol 6

3 I ) 6

9

10

1 4|lli 9

16.5

12.5

3.6! — 12

4.1 —1.0 12

3.3

1.5

4.0

—1.8
—3.1

12
12

-0.6' 10.5

4.3 —
4.6 i

—
3.7 —

15

12

12

keine
keine

keine

keine

keine

'20.

'20., 21., 22.

keiiie

Windriditiiiig, ZUil der Bebbaditangcn (je 3 nn Tage)

Stat.

5z:

XXO 0
0
5?;

0 c
0 l

i
w' \

:r.

SSW

Xi

5:
X
St

5t

s
0^

\

5: '

Stille 8fcV 2kN

l'H.rk. 12 3 31 1 5 0 6 2 5 0 7 1 6 2 8 2 2 2.3 2.8 0 0

Wilh. 19 1(»
f.

1 12 10 2 2 4 1 5 2 1 2 3 3 9 2.0 2.5 1.9

Keit. 3 2 6 20 9 3 4 3 2 5 5 1 5 10 1 2.8 3.4 2.7

Harn. 1 10 13 9 • 5 2 1 5 1 4 4 9 0 2.5 3.1 2.1

Kiel 5
n
t 13 15 14 4 0 6 2 2 1 7 5 8 1 0 2.6 2.4 2.2

\VU8. 1 3 31 5 3 6 5 0 0 1 7 2 5 6 2 11 2.9 2.3 1.4

Swin. 12 11 24 6 \ 10 2 2 1 0 1 4 0 5 9 0 2.6 31' 2.5

Rüg. 4 11 21 17 2 5

\
1 0 5 1 2 2 5 3.0 3.8 3.1

Neuf. 26 12 9 5 1 0 3 1 0 2 0 20 \ 2.8 3.3 2J»
8 2 15 11 1 5 l 5 2 0 1 3 1 1 6 9 5 2.2 2.8 1.5

Mittl. Wind-
stärke (Beaufort)

Bei durchschnittlich um 1 bis 2 mm zu hohem mittloron Luftdruck war
die Witterung an der deutscheu Küste im Monat Mai verhältnismäßig zu warm
ond meist zu trocken. Die mittleren Monatstemperataren wichen von den nor-
malen um 1.0 bis 3.8 an den verschiedenen Stationen ab, und die NiederschlSge
ütiortrafen den normalen Botra^' des Mai nur an den Stationen Rüirenwalder-
iiiüude und Memel. Alle übrigen Statioucu hatten bei weitem zu wenig Nieder-

schlag. Die r^istrlerten Windgeschwindigkeiten blieben hinter den Normal-
werten zurück; die Ridiliing der Winde war voi-wicj/end die nördliche bis

östliche. Nebel trat in größerer Verbreitung nur am 8. an der Ostsoeküste

sowie am 15. und 16. fast an der ganzen Küste und am 17. und 25. an der

*) Die Niederschlagswerte sind auf ganze Millimeter abgerundet,
i) Eridiniiig ndie »Add. d. Hydr. omr.« 190^ 8. 143.
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893 Aniwleii d«r HTdrogniiliie und MuiiiiiMn Mflieaiialqgle, JaU 1911.

Nordseeküste auf. Dagegen wurden verbältnismäüig sehr viel heitere Tage ge-

sfihlt, die sieh meist vom 6. bis 10., Yoni 20. bis 22. und yom 26. bis Sl. ein'

stellten. Yom 9. bis 15. wurden täglich, und zwar fast an der ganzen Küste^

Gewitter beobachtet. Stürmische Winde zeigten sich äußerst selten, nämlich nur
am 20. und 21. sowie vereinzelt noch am 31., durchweg aus nördlicher Richtung,
und swar nur im Sußersten Osten des Kflstengebiets.

Am 1. und 2. stand das deutsche Küstengebiet unter dem Einfluß ozeanischer

Winde, die einem Südwesteuropa bedeckenden Hochdruckgebiet entstammten.
Die Witterung war ziemlich niederschlagsreich und vorwiegend kühl. An den
beiden folgenden Tagen stellte sich insofern eine wesentliche Änderung der
Wetterlage ein, als das genannte Hochdruckgebiet nach dem östlichen Kontinent

fortschritt und damit zu inlandigen Winden Veranlassung gab, die in einen von
der IMscayasee nachfolgenden Depressionsaudäufer hineinwriiten, wobd starke

ErwArmung eintrat und wieder fast an der ganzen KBste NiederschUge fielsB,

Am 6. war das Hochdruckgebiet nach Nordosten abgezogen und ein neues von

Südwesteuropa weiter vorgeschritten. Sie wurden beide durch eine vom Balkan
bis nach Südschweden reichende Hoohdepreesion getrennt^ die über der östlichen

Ostseeküste die Gestalt einer Furche hatte, so daB auf der Ostseite warme
Südost-, auf der Westseite dagegen viel kühlere Nordwestwinde herrschten. Die

Folge dieser Druckverteilung war das Eintreten von Gewittern, während im
Westen mit ozeanischen Winden wieder Abkühlung erfolgte.

Bis zum 14, stand nun die deutsche Küste unter dem Einfluß östlicher

Winde; das Hochdruckgebiet zog ostwärts, vereinigte sich mit dem anderen
über RuBland gelegenen Hochdruckgebiet und hielt sich über Ost- bzw. Nord-
saropa bis warn 14. Am 9. Hai breitete sich von der Biscayaseo her eine ])e>

pression langsam ostwärts aus; sie gab zu zahlreichen Gewittern Veranlassung,

die vom 9. bis 14. das ganze Küstengebiet heimsuchten und vom 11. ab täghcb

Niederschlige im Gefolge hatten. Die Tempwatnren hielten sieh in dieew Zeit

andauernd hoch. An den Stationen der Ostseeküste stellte sich mit 22 bis 2<^

das Monatsniaximum der Temperatur ein.

Vom 15. bis 18. herrschte eine sehr gleichmäßige Luftdruckverteilung.

Dabei traten am 16. noch vielfach Gewittw auf, namentlich im fluBersten Osten.

Vom 16. bis 18. herrschte meist trockenes Wetter,

Am 19. trat wieder eine ausgesprochenere LuftdruckVerteilung in die Er-

scheinung, indem sich über Nordwesteuropa ein Hochdruckgebiet von 770 mm
Höhe, Über Südosteuropa aber ein Minimum von 750 mm Tiefe einstellte. Die

Witterung änderte sich jedoch nicht wesentlich,^ da die in den letzten Tagen
herrschende Windrichtung keine wesentliche Änderung erfuhr. Im Westen
nahm die Bewölkung etwas zu und stellenweise fielen leichte NiederschlSge. Des
genannte Minimum zog zunächst nordwärts, dann nach Ostouropa weiter, wobei

auf seiner Rückseite am 20. und 21. im jiuIU'rsten Osten verbreitete steife und

stürmische Winde aus nördlichen Richtungen auftraten, die auch am folgenden

Tage nur wenig nachliefien. An diesem Tage erstreckte sich ein Hochdruck-
gebiet von Südwest- nach Nordosteuropa, das langsam ostwärts fortschritt. Am
23. und 24. fielen mit Ausnahme der östlichen Ostseeküste verbreitete Nieder-

schläge, da von Nordwesteuropa ein Tiefdruckgebiet nachrückte.
Letzteres entfernte sich aber nordwärts, und nunmehr bedeckte hoher

Luftdruck das deutscihe Küstengebiet bis zum Monatsschluß, so daß bis auf (Iph

27., wo leichte Niederschläge fielen, bei schwachen, vorwiegend nordöstlichen

Winden heiteres^ trockenes Wetter herrschte.

Droek vaA YNtag tod B. 8. MittUr * Soha« KflnlgUeiM HnflmulihtBdlutg md HoflraeUmekMnl
Berlii BW. KodMrtnSe 68-71.
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Daiii|iferwege von Durban nach den Darehfahrten in das Malaiische tasel-

meer oder nach dem 6oif von Bengalen.

Seitdem in den »Ann. d. llydr. usw.o; 1908, S. 529, über Dampferwe^^e
von Durban nach der Sunda-Straüe eine Arbeit veröffentlicht ist, deren Angaben
nur anf Gissung beruhen, weil damals keine Aufzeichnungen über Reisen aus jener

rrPjLrpnd vorhandoi waren, sind bei der Deutschen Seewarte meteorologisclie Tage-
bücher mit 16 Dampferreiä«n vom südwestlichen Indischen Ozean nach dem
Malaiischen Inselmeere oder dem Golf von Bengalen eingegangen. Die meiitui
diesrr Reisen sind erst im Jahre 1910 angetreten worden; diese Fahrt ist also erst

in jüngster Zeit in Aufnahme gekommen. Lassen sich nun auch aus so wenigen
Reisen noch keine endgültigen Schlüsse ziehen, namentlich deshalb nicht, weil sie

zu ganz Tersohiedenen Jahreszeiten und mit ganz versohiedenen Bestimmungsorten
gemacht worden sind, so mag die folgende Zusammenstellnng doch zur Kllmng der
Frage nach den besten Wegen beitragen.

I. Iteisen anf «fidUehen Wegen.

1.

>ElfMi1»ett RMmnc, Kaiit. A. Vabni. T«a INirlNai mat dem «ttdUolieii Weite nadi der BaH'Straie
niid Piilo Lant.

1 >;a iirii

ZnrtK'k-

.i;CiiIin

Vor-

[ . 1 II

Miniere
Fahrt auf

Wiiulvfrlinltiii--'-

17. n. 07 von Durlmii

22. 34° 43' 49° 2y ^3 974 - 1 31.3 Hl.l (XO S bis 2)

28. 35° 1' 71° 4' 10<)5 1065 0 3B 29.(i (ONO 3 hi» 4)

8. m. 07 100° 12' 1560 1538 + 31 48 32.1 (umlftl. u. 0 3)

14. 10° ',H' 113° W 1231 1213 -f 18 36 33.7 (äO-Paa8.,3Ils.8/10B.)
BoU-Struäe (140) (140) (4.1)

4978 4990 + 48 156.4 31.7

Hat in der JaT»-8ee bei inhigein Wetter durchichoitd. 36.0 Bm auf dner Wache sarückgclcgt.

KflnwBte BntfermmK Darbaa—BaU-Stamfie aa 4809 Bin.

Ziiriickfieltf^ter T'mwo^ = 169 «

Auf diesem mehr gedampft = 121 «

2.

»Dclke Blekaers«, Kap^ W. HUsebiHch. T«a Itaurliait auf dem eOdliehca Wege naeh der BaU-Straae
nd aaeh Sarabaya.

30. VII. 09 von Durfjan _
:>. viii. 09 31° 38' 49° 51' 973 II 65 —192 40.5 28.7 (iiiiiif<i. ^^)

10. .'..")• (m^ :5,'>' S(16 869 - 63 30 29.0 (>inilf(i. NW bil8 9)

1& 29 3' 90= b:V 1317 1410 — 93 48 29.4 (0 0 bis 3)

89. so 29' 114 = .V 1798 1947 — H9 er. 30.2 (SO-Fkw. 5 b» 6)

Boli-Stnfle (38) (38» (1.3)

J932 5429 — J97 Is.'i.S 29 2

Mittel aus den drei l««ten P-ttniilcn = 30.8 Sni auf einer Wache.

KQraeite Entfernung Durban—Hali-ätnUie 4809 Sm.
ZurOdigelcgter Umwq; = 123 <

Auf diesem mdur gedampft ss 02ü «

Versetzungen im die lieiHC fürderndea Sinne sind mit -f-, umgekehrt die im die Heise vcr-

zOKomden Büme mtt — beaidvduiet

ABB. 4. Vj6r. isw. IMI, Heft VIIL 1
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• Dorotb«« Rldnirrtt', Kh^I. W. Thodi*. Von Durbiui auf dem sUdlii-bcu \Vei;«> nach der LMnbok-
WnBr mi urk Pal« Laut.

Datum «releut

8ai

(

dainpfl

Sa

VtT-

!»elzuiig

1 Hm

Zeit

Waehn

'•Mtlcn-
l'^liit auf

sm

— -
-

-*

NN'itidvvrbäluiiM«

2». XII. 09 von Durban _ _ 1 _
2. I. 10 31° 9' 4r) ' 2:v 7:2 ' - 29 24 32.2 (\n ß bis S2»
A. :{2 41' :<:< IL" :.:{:{ GC.t KM 21

.)- -
(( » ) l.i-

1& inr Ii.' 2l(>!t -11: -•)
1 Uliiifti. 2 hin !!

1

21. m 2»' Iii". :>:i'_' — i;i is .i<

26. ii:> s so:» 24 33.0 IXNW bisSöW .Mallg.)

Loinbok-8uniBe (42) (42) 1
- (1.2):

IH7S .V2;i: 251» ir,:!.2 :52 1

Bei ({oiiz ruhip Ml WtittT in der Java-t?«« 34.U Ötii auf liiur Wacbe.

KarzeBtc i jxfcrnuflg Durban—Locobok-Stzade = isiu Sm.
Zuiückgel^gter Umwq; a 114 c

Auf diaaoi mdur f>edampft 373 <

»Stokenfeb«, Kapt. F. ftowiii«««, Yo« Darbau auf dm »idticitf» W<|f» aarh TlUatta».

31. III.

4. IV.
9.

14.

22.

voo Durban
320 4f 43»
31<» 45* 650
29° 3' 84°
:-' 46'

!

log'S

Tjilatjap

14'

4'

17'
3-

1110
1006
1894

663
ll.'i3

1037
1952

— 24
- 43
— 31
- 58

23.6 28.1

30 38^
aO ' 34.6
47.8' 40.9
-

I

(O 5 bis 7)

(W 6 bis O 3)

(ON0 6Us3)
(NWbfe80,lbb3)

4805 —156 131.41

anf eimr WaAe
i'jilaljaf»

4649

Best

KüDiwIcr W'r^: iMirliaii

/uröckgelt^ter l inwoj;

Auf difswni nielir (^iilampft

Wi->; imnliiiTi Mailiijnt-ikar Ix-i l)icj;o (tan-ia (iitlaiig . .

l'in Tjilatjap auf diesem Wccc iu 131.4 Wachen zu er-

reichen, müßten miaekgie&gt «cadoi dareludulitllieh

auf einer Wache

36j6

40.9 8ni

, . = 4.'>4."> t?ni.

, . - 104 «

. = 260 .

. - 5160 <

= 39.3

'

»CrwIiMi«. K^ft. B. T.niin. Tm Ihirban auf dfm sUdIMca Wes*
ad Meh Uibaaa.

23. IX. 09
26.

30l

& X. 09
13.

voo Durban
29° 39' 44" 40'

31© 27' 02O &
290 25' 86» 52*

8* 37' 104«> 5'

Java Head

TOB
907
12(U
\T>m

(130»

702
980
1395
1731

(130)

-f 6
— 73
—III
—151

1

19.5 35.7

24 40M
36 S8.7
42 1 41.2

l3.1) 1

-

(Hallg. u. KU 5)
(8 2fia0)
(SO 3bil 6)

(80 3bis6)

läatl bei mUgem W'^urr im Ihm-i

4609 ! 49.38 —329
nKtTi- im piiiistiiisti'ii Mitte

1244! 30^
1 eines F.tmala 4! A Soi auf einer Wacbe.

Kiii/.otor Wi"^ Diirliau -.lava litwl — l."!72 Sm.
Zuriickmli'j^'ii r IUmm l' .... — 237 »

Auf diesem nidu gLilaiupfi . , , 3- 5ü6 <

TmbwIM»«, Kapt. Im VunAtu)^ Yaa Parbaa —f »tow

6. V. 10 von Durban
10. :iO- :!r.' .ISO ir SS 7 HS 7 1 22..". 3!1.4

15. 2'.i .'il' f>S-' IHJC, 31 > 34.9
20. l'J 2:.' f>7-' 1 IS] ll^t — s 31

1

39.6
27,. 4^ 3' 97^ 1 1 12 ll'.Ci - Sl 3(1 39.S
26. Fodang 231 231 ('».71

1 ls7 l.j4ii - 7.9 iibw2 36.4

(S <1 hi.^ 2*

(O 1 u. Orkan)
(>^0 3 bis 6)

(SO 6bi»3)

Hat awiseben Fadanj; nnd Itniavia dnreliKchnittlieh 40.Ntint auf dner Wache aurürkfrelegt.

Kttcaoijiter Weg Durbau—PadaiiK = 4297 Sm,
ZurOckgdivter rn»re|! . . . . < 190 4

Auf dieacni mehr frcdanipft . . 240 c
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Auf den südlichen Wegen haben die sechs Schiffe im Durrljsohnitt je

146.4 Wachen zugebracht, durehsehnittlich 365 Sm mehr dampfen müssen^-ale ^e,
Meilpnzalil auf den kürzesten Wegen und durchsohnittlioh auf einer Wache
3.1 Sm weniger gelaufen, als sie spSter bei ruhigem Wetter im Inselmeer ge-

laufen haben.

IL Beiaen auf den kilraeatoa Weges.

7.

Maria Kirkiiier^
,

kii|>t. A. Kupp. Von Durhnii uiiiiUln rnil auf tl. iii kiir/.cslcn Wcpe iliin-h die

Siiii«lii-StnUk> iitK-h Ftilo l.aii).

Datum Ö-Br. O-Lß.

1

Ziiriii'k-

gelcgt

an

{,<- V<r-

dunipft Hftzung

8m i ftm

Zeit
Mittlere
Mnt auf
1 Waelw
8b

Windverbäluiistte

I. IV. 10
.V

14.

20.

2:>.

von Durban
32' 9' II" 12'

2(1- 1
1' :.')- ir

Itj 2'.!' '.Hl - 30'

(i
' tr 104 ' 3.S'

Java Head

rri

i>iii>

101;.

(321

1015
(32\

-p IS

+ Jl

— 1

— 30

22.3

:)4

30
30
(o.ni

2*.tn

2!».'.'

2s.!)

3-1.8

(NN< ) 7 bis 2)

iiiiiilM. II 0 3)

(O ö hin 7)

(SO-FMMt 4 bM 8j

Linft M nüügen Wetter

4I3U 1 4360
1 + ül

In der J«T»-9m dnrdudni

143.2 , 30..j

tdieh 3e.6Sin •nf «iner Wache.

Kür/i-sUT Wi >; Piirbaii—Java Hcad — 4372 Sm.
Zurückgelegter l inweg ..,-..= 58 c

Auf dmem weniger gedampft . . . s 3 «

8.
V.-iiidaliii . K.ipf. KarUcrir. Viui Kiirliaii rmf dem kilr/csf ni M cl:!' nacli i\it Siindn-Strnli«'

iiii'l 11:11 Ii >l:iiill:i.

19. V. 10 Ton Durban
22. 290 11' 44» 57' 725 725 0 37.8
26. 26» 4' 61« 9iy m 942 — 43 24

ObilS)

31. 200 34' 800 (y 10:0 1076 — 6 30 35.9 (80 5 bis 3)

8. VI. 10 Java Uead 1<>S<J 1799 —119 48 37.5 (80 2 u. 7)

4374 4542 —itw 121.2 37.5

Ifaeht bd raUigein Wetter in derSnnda-BtnSe und der Hn^S» dmeihicluiittL 41 .7 Sm auf onar Wadie.

Kürzoster Weg Durban—.lava IIiwl — 4372 Sm.
Zurüc-kgclegti'r Umweg = 2 «

Auf dimem mehr gedampft . . . v 170 <

Auf diesen kürzesten Wegen haben die zwei Scliiffe durchschnittlich

132.2 Wachen zugebracht, durchschnittlich 83 Sm mehr als die Meilenzahl der
grSBten Kreiae dampfen müssen und durchachnittlich 6.8 Sm auf einer Wache
weniger fjelaufen, als sie später im Inselmeer <jelaufen haben.

Setzt man nun diese beiden letzten Werte für die sechs Schiffe auf den
sQdlieben Wegen «rfn, so ei^bt sich, dafi aie anf den kttneaten W^en durch-
schnittlich 461fi 83 4(;!)!» ?rn mit durchaobnittlich 37.6 -5.2 = 32.4 Sm Fahrt
auf einer Wache hätten dampfen müssen und daß sie dazu 145.0 Wachen statt

146.4 anf den afidliohen Wegen gebrancht haben würden. Nun sind aber die
kfitv.i ston Wege, auf denen die ersten .-Jorhs Schiffe die Rei.so hätten inaelien

können, im Mittel 244 Sm länger als die kürzesten Wege der beiden Schiffe 7

und 6, wir würden also niebt 83, sondern etwa 90 Sm xur kfinseeten Entfernung
haben zuzählen nu>s.sen, und ferner verlieren bekanntlieli laiiL'sninere Si liiffc l)ei

ungünstigem Wetter verhältnismäüig mehr Fahrt als schnellere — es hui z. B.

Nr. 7 dorebaehnittliob 6.1 Sm, Nr. 8 nur durchsohnittlioh 4.S Sm Fahrt auf einer
Wache verloren — , deshalb dürfen wir annehmen, daß die sechs ersten Srliiffo

auf den kürzesten Wegen noch beträchtlich längere Zeit gebraucht haben würden.
Überdies haben Nr. 2 und Xr. 5 gans auBergewfihnlichen Oegenschlag gehabt.
Denn Hefte man diese beiden Reisen aus, so <'r;ini)' ii sich für die vier Schiffe

Nr. 1, 3, 4 und 6 auf den südliolien Wegen eine mittlere Reisedauer von
143.0 Waehen und (wie Torher berechnet) auf den Icfirzesten Wegen eine solche
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896 Annalcn der Hydrognphie und Maritimn MeteoiokiKie. Angost 1911.

von 14G.4, also ein Verlust von 4.4 Wachen. Umgekehrt würden die Schiffe 7

und 8, nach dem Mittel der ersten sechs Sehiffe berechnet, auf den sQdlieheB

Wegen nur 129.5, nach dem Mittel der Schiffe Nr. 1, 3, 4 und 6 berechnet, pnr

nur 126.7 Wachen gebraucht, also 2.7 oder gar 5.5 Wachen gewonnen haben.

Man wird niclit fehl gehen, wenn man annimmt, daß das Mittel aus den

Reisen 1, 8, 4 und 6 den tatsächlichen Yerhaitnissrä besser entspricht als das

Mittel aus allen sechs Reisen, namentlich wenn man wie hier gegen nur zwei

verhältnismäßig günstige Reisen auf den kürzesten Wegen aufrechnet. Immerhin
zeigt sich aber auch dann noch, daß die gegißten Werte ron 1908 (S. 532 der

»Ann. d. liydr. usw.« IDOs) etwas zu günstig veranschlagt worden sind für die

südliehen Wege, wie wohl sich diese auch nach dem Obigen als die Torteil-

hafteren erweisen.

UL Reise auf dem Wege Nord um Madagaskar nach der SnndarStraBe.

8.
»Babiae RiekncrH«, Kapt. H. KlWkora. Tsn IMaa N«i wm MaüagaAar ani iatA iSe flaaii*

Stnfle aMh Pakt Lut.

Datum S-Br.

n. N-Hr.
O-Lg.

Ziirii<lv-

Sm

1 Ver-
dumpft 'setziinp

Sm Sm

1 Mittlere

Zeit Fahrt »uf
I Wache

\V!irhi«n Sm
Windverhältnisse

9. III. 10

15.

la

1. IV. 10
2.

von Durbaii
17» 20»

1

410 33*

SO Öl' 1 1010 32'

Java Rewl

947

ITC«»

205>ü

(198)

1

1091
1
—144

1Ü79 + .10

1875

(198)
i

-

37.2' 29.2

IS Aö.o

54 1 34.7

(5.3)! —

(0 u. K 3bii4)

(Mallg. n. U 2 hi» 4i

(Malig. Q. 0 lbi82|

Hat bei ruhigem Weiter im Insdm
4880

eere in •]<

4843
1 + 37

II Ki-idfn iM'stcn

144.5 1 H3.6

Btmalen dorchsdbnittKeli 37.1 Sm m d«r

U'ucbe gemacht.

KOnerter We^ Diu*bui-^aTa Head = 4372 Sm.
Zoriickgelcgter Umweg = 508 «

Auf diesem mehr gedampft . . . = 471 <

Das Schiff hat 471 Sm mehr als die Moilenzahl des kürzesten Weges

dampfen müssen und hat im Durchschnitt der Reise auf einer Wache 8J Sm
weniger gelaufen als seine beste Fahrt bei ruliif^em Wetter im Inselmeere.

Mit diesen Werten, jg'egen die entsprechenden aus den Reisen 7 und 8 auf

dem kürzesten Wege aufgerechnet, ergibt sich, daß das Sdiiff — vorausgesetzt,

es hätte dieselben mittleren Verhältnisse wie diese beiden Schiffe angetroffen

und nicht mehr als 5.7 Sm Fahrt auf einer Wache eingebüßt — dort nur

142.3 Wachen gebraucltt, also 2.1 Wachen gewonnen haben würde. Demzufolge

würde es auf dem südlichen Wage 4JB Wachen (nach sechs Reisen dort) oder gar

7.6 Wachen (nach Nr. 1, 3, 4 und 6) gewonnen haben.

IV. Reisen bei Manrltins entlang nach Pnlo Bras.

10.
»2(iagara<, iEapt^ A. Sehao. Von Dnrbmi aBaJUwmd »nt dem kttneiit«n Wege aaeh 8>baaf,

gerechnet bis Palo Brai 6« ST K-Br. and o-Lg.

14. VI. 10 von h nrban

1

16. 2(i- Hty 12 1'3' 632 f. 16 17.6 35.U (8 5 bis SSO 3)

20. 20° 9' 7' 840 812
.

+ 21.0 35.1 (SO 3 bis 4)

24. 10° 40* (13° üö' 720 ; 739 - 19 24.0 30.8 (SO 4 bis 7J
27. 1«> 46» 70° 27' «65

1

626 1-1-39 18.0 34.8 (880 4)
3. VII. 10 12' <»•_> 1 ',:5' 14(1^ 1:593 .16.0 3B.7 (unlfd. 1 n. 8W 4)

4. JiltUS (138)
,

( IHS) 13.6)

4409
1

4354
1 +»5 123.2 35.4.

Bester Darcfaschnitt auf ciiier Wache =s 43.7 8m.

Ki'irzLstrr \V. g Durban —Pah» Brns = 42Q0 8m.
Zurüokgelo){ler Umweg = 149 «

Auf dieaem mehr gedampft . . . s 94 «
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11
»Prometlieiu«, Kapt. Ii. Tholeii. Von Durbau bi>i 3lauHthis rntlan^r naeh Sabang.

Datum
u. N-Br.

0-Lg
/iirück-

gelqgt

Sm

Ge-
dampft
am

Ver-
setzung

Sm

Zdt
MittliTf
Fahr! auf

, l Wachi-
1 Sm

WindTerhiltniue

30. X 10
31.
e. XI. 10

14.
10.

von E

210 34/

21'

4^^ 33'

Fnlo

»Urban

3S° 34'

530 2C.'

78° 35'

930 25'

Btaa

407
899
1722
11U3
(129)

401
1106
]<>45

lUÖ-l

(129)

+ 6
—209
+ "
-f 19

11.5

36
48

(3)

35.0

30.9

34.8

36.1

(ONO 2)
(OSO bisONO 3 Ml 4)
(OSO bis 1)

(\V 2 bi« 1)

42()n 43ß7 107 12s.:, 33.8

Beste (icmhwindigkeil dim-hschnittlich .!*i.7 Sm auf oiiior Wache.

Kürzestor Weg Durbau Fuio iJras = l2ritKSm.

ZurückgcJogter Umweg » 0 «

Auf dieiein mehr gedampft . . . s 107 «

12.

»EUiMibetli RIekaMn«, Kapt. J.Sanden. Von Durban dureb den Passat Uber Pulo Bras nach Singnpore.

e. XU. 09 von Durban
10. 26° 24' 440 0' 716 757 — 41 24.2 31.3 (SO bis 0 2 bin 1)

15. 20° 49' 60° 22' 959 1007 - 48 30 33.6 (NO 1 bis H)

10. 130 24' 68« 5-1' 705 773 — 68 24 32.2 (O 2 hin 3)

28. 50 50» 95« Ü' 1894 1929 — 3.^ 55 35.1 (Mallung und 0)

4274 44(k) -192 133.2 33.5

Beate OeadiwindigfceH duicbaehnittUeb 36 8m auf einer Wadie.

Kürzester Weg Durhan—Polo Bl«B = 42r)( 1 8m.
Zurückgelegter Umweg 14 <

Auf dieMm mdir gedampft . . . = 206 «

Die drei Sohiffe haben auf diesem Wege durchacbnittHoh 128.3 Waehen
gebraucht, durcbschnittlicli 13(5 Sm melir al.s dio Meilenzahl auf dem kürzesten

Wege zurückl^en müssen und durchschnittlich 4.6 Sm auf einer Wache weniger
gelaufen als ihre beste Fahrt bei ruhigem Wetter im Inselmeer.

V. Beiaen Nerd vm Madagaskar ladi Pole Btas.

13.
>C'ranlef « (brtt.). Von Durbun >ord um Madagaskar Uber Pulo Bra» nach Labuaii.

22. IX. 09 von Durban
29. 13° 0* 470 54/ 1378 1432 -!> 39.7

,
.36.1 (NO 4 bis 2)

3. X. 3« 0' 62« 0* 1028 io;w —10 :»
!

34 0 (SO 4 bi« 6)

6. 0° 4S' 72- r,4

1

(;:!7 4- 7 IH 3."..4 ( umlfd. u. W7)
12. 5° 50' 95- »>' 1417 14(:m;» +!!• 34..8 40.1* (W 4 bis 2)

44 Ü7 4513 -4Ü 122.5
1

3Ü.9

Beate Wache, durchscbnittUch: 41.5 Bm (hat aber 4 8m auf einer Wache) Strom faineingerechnet,

bleibt abo 37.5.

* Diese 3 Zahlen — und die damit gebildeten — aind wahrscheinlich nicht richtig, weil ein durch-
edinittlich 19 8m im ^mal mitlaufieoder Strom darb zu stecken schänt.

Kiir/.fsier ^\^f^ . . . . . = 42tt'tSni.

Zurückgelegter Umweg . . = 207
Aaf dioem mehr gedampft 25H «

Der britisehe Dampfer »Granley« hat anf diesem Wege Wachen ge-

braucht, hat 253 Sm mehr dampfen nui.^sen als die Meileiizahl auf dem kürzesten

Wege und hat durchschnittlich 4.G Sm auf einer Wache von seiner besten Fahrt
eingebüßt, genau so viel wie die Schiffe 10 bis 12 auf dem Wege bei Mauritius
entlang im Durchschnitt. Nähme man diese Zahlen als richti-^^ an, so hStte man
im Vergleich der Ix'iden Wege — bei glcirlier Einbuße an Fatirt — ZU nn-
gunsten des nördlichen 253 — 136 = 117 Sm oder 3.2 Wachen.
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398 Anoale» der H7diog;n4pliie und Maiitiinen Meteorologie, Aogiut 101).

Es scheint indessen, als seien auf der Wpfjfekarte des Dnnipfct s Cranley«

für die letzten sechs Etuiale nicht die gedampften, sondern die taiäüchlich —
den Strom einbereehnet — zurückgelegten Seemeilen gegeben. Und reebnet man
den Strom ab, so erhält man als beste Fahrt 37.5 Sm auf einer Wacho und als

Durchschnittsfahrt auf der Reise 35.8 Sm oder eine durchschnittliche Einbuße

von 1.7 Sm auf einer Wache. Auf dem kürzesten Wege der drei Schiffe 10, 11

und 12 würde »Cranley« dann durchschnittlich nur 32.9 Sm auf einer Wache
gedampft und 130 Sm mehr zurückzulegen gehabt haben; demnach würde er

auf dem kürzesten Wege aber 133.6 oder 11.1 Wachen mehr gebraucht haben,

als er auf dem Wege Nord um tatsäehlieh gebraucht hat.

An diesem Beispiel sehen wir, wie wesentlich es für die Bearb(ntun>: von
Dampferreisen ist, daß in den meteorolofrischen Tagebüchern der Wej.'

des Schiffes durchs Wasser, ohne Strom hinein zu rechnen, eingetragen
vird. Die Tatsache — um bei dem obigen Beispiel zu bleiben —, dafi »Cranley«

die Reise Nord um Madagaskar in 122.5 Wachen zurückgelegt hat, bleibt natürlich;

aber ob das Schiff in den letzten sechs Etmalcn die Meilenzahl angibt, die es

gedampft hat, oder die Meilenzahl, die es zurückgelegt hat, macht für die Be-

urteilung so viel aus, daß man in dem einen Falle zu dem Ergebnis kommen
muß, die Reis(? würde auf dem kürzesten Wege 3' ^ Waelicii wein^-^cr, im anderen

Falle, sie würde auf demselben kürzesten Wege 11.1 Wachen länger gedauert haben.

Ans Dampferr^en Werte, wie die vorstehenden, abzuleiten, ist an sich

eehon miBlich genug, weil der Bearbeiter aus den meteorologischMi Tagebüchern
nur selten sehen kann, ob immer oder wie lange mit der gleichen Kraft ge-

dampft worden ist; kommen zu diesen im Betriebe liegenden Ursachen aber

auch noch Zweif^ über die Art der Bestedcrechnung, so wird für Zwecke wie

die obigen auch ein sonst einwandfrei geführtes Tagebuch wertlos.

Reise Nord niii Madapiskur nacli i'iilo Mva^,

(Mit Nr. 13 nicht zut^aiumciigütaßt, weil bei dit-scra Dampter Zwcifd über die .\rt seiner Bestwk-

reehoung bestdun.

14.
»Elles Biekmen«, Kapt. IL Sdmli. Voa Durban N«rd um Madasaskar wtA tiumatn naeh

Slagapore oad NagaMkl.

Zurflrk- (Je-
! Vcr-

Z.-it

MitlUn
i Hlii t auf
1 War!,,-Datam 8-Br. 1 O-Lg. (liiinpft A^ndverbftlUiiaM

l tini Sm 1 Sm \V;u'iii 11 Sm

10. X. 10 (m liarban
1 _ _

13. 24* 5T
1
390 12» .-»29 .-.Ii)

' - 20 3:1.2 (8 4 bis 8j

ir. 12- 4,V
1

47- 211' 87«.» • - H» 21 :!i;,ti i!<0 4 bis 2)

20. .')- 2U' 1
02=' 44' .>i8 im - 4U IS :t2.7 (!rjü ü bis 4)

23. Qo 64'
1
62« 15' 629 627 14- 2 18 34^ (80 bU 8 3 bis 2)

X-Br. '

t

\

27. 2 ! 770 9' 912 • 2s 24 :i(>.B (WSW 2hU 4)

l. XI. 10 5= 50'
1
950 iV 1097 1104 :i:,A (W 4 bw2)

4575 46:11
;
- 5(1 35.2 131.7

DoA das Schiff in d«-n leizton :> Tu^ni dcii ]>iiri'ti>( hnitt iKr vorlu rgi gaiiunien 4 Tage nicht erreidit

hui, i.-it ans «icn \\ <'ttt'rv( ihälnii!*!^.fU nichl zu i-rklüreu.

Kürzi>st»'r W.'jr —= 4260801.
Zurückgelegter Umweg . . = 315 «

Anf diesem mehr gedampft = 371

• Ellen Rickmers« hat die Reise Nord um Madagaskar bis Pulo Bras i»

131.7 Wachen zurückgelehnt, hat 371 Sm mehr als die Meilenzahl auf dem
kürzesten Wege dampfen müssen und liat 2.8 Sm weniger als ihre beste Durcb-

sfliniftsfnhrt auf »'incr Wache gohuifen. Nimmt man an, sie hätte auf dem Wege
der drei Dampfer Nr. 10, 11 und 12 durchschnittlich nicht mehr Fahrt als diese

Dampf«* verloren und auch nicht mehr Meilen als diese zu dampfen gdiabt,
|
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SO hätte sie auf dem kürzesten Wege 4260 + 186 » 4896 Sm mit 88 — 4.6 ^
33.4 Sm Fahrt auf einer Wache zurückzulegen gehabt und wür(h! 131.6 Wachen,
d. h. 0.1 Wache weniger gebraucht haben als auf dem nördlichen Wege. Um-

' gekehrt würden die drei Schiffe 10, 11 und 12 auf dem Wege der »Ellen

Rickmers« und nach Maßgabe ihrer Reise durchschnittlich 128.7 Wachen statt

128^ Wachen auf den Wegen Süd um Madagaskar gebraucht haben.

VI. Vom südwestlichen Teile den Indinehen Ozeun.« niich dem Golf von Bengalen.

15.
»NiainuMs Kipt A. Schall. Ntrd «ni Xadatwikar nach Madras.

Dmtnm
Ziinick-

Sm

(ie-

darapft

Sm

Ver-
setzung

Sm

Zeil

Warli«n

UTtUere
Fahrt auf
1 Wache
Um

Windverhältnime

25. XU. 09 vuii Durhan
28. 19« 2.7 4P l.T 836 78» 4- 47 22.9 34.5 (umlfd. 2 bi« 1)
31. 110 44' 624 620 4- 4 IS :y.4 (NO 1 bin 3)

4. I. 10 6« i 61« 14' aß 849 — 17 24 (O •^ bis 0)

7. O" ;V
i
7F riC,'

-•)0
(;»;2 4- TiO LS :!i;.s iN 1)

10.
' J 1

M is Miivlfi! N( < 1 Iiis -t)

4190 4150 + 40 117.2 »5^

Ikvte Wache («im. Ii^rlminlich) :iS.:5 .<m.

Da du» Schiff durchweg ruhiges Wetter gehabt hat, dürfte die Verschiedenheit der Geschwindijjketfc

auf den venchiedenen Abschnitten der Reise gröRtcnteils im 5*rhiffe selbst, z. B. mit darin begründet
sein, dafl es am Anfang der Hoi^o tiefer ^'ele|.'<'ii liat uU am Kiide: iiin li damit allein erUMren flieh

die riUen<chie<ic' noch iiieht. N'gl. /.. IS, 1. i)is 7. I. mul 7. bi.s lU. l.

Nä<-hHtor Weir Süd um Madagaifkar — lOiU Sm.
Ziirii<'k^'el('t;ti'i' I iiiwi'i; = IM» «

Auf dies^em mehr gttlampft , . . s .'>0 «

16
-•Ii4l^uiu-, Kapt. Prcbn. Von Kap .igulhat» nach Caleuita (Eu!>teru Channel-Feuer>rhiff> auf dem

kttnestea Wege.

19. Vill. 03 340 52' i 20° 17'

1 1

1 - I

1

24. 30° 3'
1

40O 45' 1074 10»» ' 30 ' (umlfd.2u.NW4bis.->)
27. 250 2;$' ,'>(»-• IS' .".70 1!» IS ^]:.\ (NO •^ N ($1

r>. IX. 0:1 c- .-.7' 7:1- ]iV 171'.l ivr. (SSO :•. bis OSO f.i

12. 21 ° <_>' N>- iL" uinltd.2. W 1. Mall>j.)

5267
1

520Ö
1

+ 62 148.5
1

35.0

Beeter Duidischnitt auf einer Wache ts 48.0 8m.

Ztnrfldtgele{jter. iiii. lwter Weg = 5267 Sm.
Weniger >re<iamplt = 62 ^

Der rihwei: würde lietrsgen haben Nord um Madogsstar = 113 «

Über Mauritius 7«
Ober 70« lg. in 30O S-Br. = 478 *

Ein Yergldch dieser Reisen untereinander oder mit den vorh^igen kann
naturlich nicht gemacht werden, gleichwohl haben sie hier Fiats gefunden, da sie

Auischluß über die Verhaltnisse in <I<'n verschiedenen Gegenden geben.

Um bei der geringen Zahl der Reisen überhaupt Vergleiche machen zu
können, haben sie angestellt werden müssen ohne Rücksicht auf die Jahresseiten.
Diese sind gerade im Indischen Ozean von so einschneidender Bedeutung, daß
einige Bemerkungen darüber den obigen Ergebnissen beizufügen sind.

VII. Für die südUchea Wege

ist der südliche Winter die beste Jahreszeit, weil dann südlich von SO'' S-Br.

östliche Winde am selten.sten sind und weil der SO-Passat dann am kräftigsten

ist, auf dem kürzesten Wege also die meisten Schwierigkeiten machen würde. ^
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Im südlichen Winter sollte man daher südlich von 30^ S-Br. so weit nach Osten

Tordringen, dafi man anoh bei kriftigem Passat einen zweckmftfiigen Anstea«»

rnngspunkt vor einer der Straßen ohne wesentliche Einbuße an Fahrt erreichen

kann. Im S()- Passat viel Ost anzuhalten wird oft schwierig sein. Da^iPüPn

wehen im südlichen Sommer, namentlich im Hochsommer auch auf den süd-

lichen Wegen oft östliohe Winde^ und zu derselben Zeit pflegt der SO- Passat

schwach zu sein. Es dürfte daher im Iloehsommer bei unjjrünstijjer Gelegenheit

auf dem südlichen We^'e oft ratsam sein, anstatt eines größeren Umweges nach

Süden so nördlich zu steuern, daß man befriedigenden Fortschritt macht. Gelangt

man dabei in zu kräftigen SO-Passat, SO wird es am besten sein, dessen Herd-

grenze, die dann slemlich südlich liegt, aufzusuchen und hier nach Osten sa

steuern.

THI. FIr die Unesten Wege durch den Passat

ergibt sich aus dem Vorstehenden von sdbst, dafi der südliche Sommer die

günstigste .Talireszeit ist und daß man verhältnismäßig l(M>ht die NordgrcaiS
des SO-Passates erreichen kann, um hier nach Osten zu steuern, wenn auf dem
kürzesten Wege ungünstige Verhältnisse angetroffen werden. Im südlichen
Winter sind die kürzesten Wege durch den Passat am wenigsten zu empfehlea
Hat man sie dennoch eingeschlagen, so wii'd bei zu kräftigein Passat zwar auoh

nichts übrig bleiben, als nordwärts zu steuern, indessen reicht der SO-Passat

dann so W«{t nach Norden, daß man grofie Umwege machen muß» ehe man
günstige Verhältnisse treffen wird.

DL Für die Wege Neri vm Madagaskar,

die aber nur eingeschlagen werden sollten, wenn man nach dem Golf Ton Ben-

galen oder nacli Pulo Pras will, ist jcdo Jahreszeit günsti«.'; nur wird man,

wenn Kap Amber passiert ist, erst dann mit Vorteil entschieden nach Osten

steuern, wenn man keinen westlichen Strom mehr hat. Ist man durch diesen

hindurch und in den östlichen Strom gekommen, so wird es sich empfehlen, so

lange riarin zu l)leil>en, bis man den westlichen Nordostmonsunstrom auf einem

kurzen Wege durchqueren kann. Die Deutsche Seewartc.

Bericht Uber die vieninddreitigste, auf der Deutsciien Seewarte

abgehalteiie Wettbewerb -PrOfiing von Marine-Chronemetem

(Winter 1910—1911).

Die ;U. Clirononieter-Wettbewerb-Prüfung hat, wie in den Vorjahren, in der

Abteilung IV der Deutschen Seewarte unter der Leitung des Vorstandes derselbeOt

Professor Dr. Steehert, stattgefunden. Dals Ergebnis der Prüfung wird in dem
nachstehenden P« i-i(lit vcröffontlielit.

Die Beteiligung an der 34. Wettbewerb -Prüfung war reger als je zuvor.

Im ganzen waren 87 Chronometer von neun deutschen Firmen eingeliefert worden.

Drei dieser Instrumente scliicden im Verlauf der Prüfung teils wegen Stelion-

bleibens, teils wi'gen sprunghaftt r (langäuderung wieder aus. Die übrigen ver-

teilen sich auf folgende Einlieferer:

J. Afimann-Glashütte i. Sa 1 Chronometer
Chronmneter-Werke- Hamburg 20 «

L. Jensen -Olashütto i. Sa 16

A. Kittel- Altona 5 *

A. Lange & Söhne-Olashütte i. Sa. 20 «

F. Lideeko-Oeestt'iiiüiidf 10 «

F. S c h k' s i c k y - Fr a n k fu r t a. M 2 *

Union-Glashütte i. Sa 6 «

C. Wiegand-Peine 5
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Außer diesen Chronometern wurden von den Chrononieterwerken in Ham*
hwrg dte Instramente Nr. 414, 415, 417, 418, 423, 425, 426, 427, 452 und 454,
so\v'i«> von der Firtiia A. Lange & Söhne in QUiBhfltte die Instramente Nr. 45,

82 und HS »neben Wettbewerb« eingeliefert.

Bei säintlielien Chronometern waren die in der »Aufforderung zur Bg-
tdligung an der 34. Clironomüter-Wetlbewerb-PrOfung l)ekannt gegeb«nen Bedin-
gungen erfüllt. Über den Bau der Instrumente ist das Wesentliehe aus der bei-

folgenden Tabelle ersichtlich.

ChnNKHiMtcr Nr.
Unruhe

bzw.Kom-
poMKtioa

Hpinle Henmimg GhroDometer Nr.
Unruhe

bsir. Kom-
penwtkm

Spinde n«inii>in

l;;ivs N. SUihl Hebd Lmbsk ;t:i X. Stalil Ftilrr

Chron.-\Verk« N. .Stahl r im; X. Stall! l'nliT

< 397 \.
1

Stahl F.-.!.!- !•: X Stahl I-Vi 1er

:m V.
'

Stahl F<urr X. Stahl Im-I.t

« N. Slaiil K.,irr N. Stahl l r.l. r

»Ol X. .•^tiihl F,-,!.-r N. Stahl FflllT

« «02 N. Stahl I-.ii.r < 101 X. Stahl Fe«!er

« 403 i\. Smlil ("•«hr t 1>C' X. Stahl Fi'<lcr

404 N. Stahl F.si.r « lOfi X. Suhl Feder
•If« N. Stahl Fc^Jer l'iT \. Stahl Foder

« 4o!t N. Suüil F<HitT % lus N. Stahl Feder
« 411 V. 8tahl Fcxler III X. Stahl Feder

41-.' X. 8talU Feder 1 Lidecke 270 X. Stahl Fwler
« 4i;i N. Btahl Feder * 279 N. Stahl Feder
« 41(5 N. Stahl Veder 1 f. 284 N. Stdd Feder
« 411» N. Stahl Feder 303 X. Stahl Feiler

42*) N. Stjthl Fehler HO^t X. Stahl Feder
• 421 N. Stahl Fl^llT 3tK') X ."^tahl Feder

42S Stahl lAtlor 31 Hl X. Stahl Feder
4.'>1 N Stahl Fl'<l<T 307 X. Stahl Feder

a 4.V» X. Stalil l''(ihr 3t>!» X. Stahl Fttler

Tiiweu 3U X. Stahl H.M 3IU X. Stahl Fetler

a: X. Stahl IK-Ul liiion 11 N. Stahl Filier

:tH X. Htay FnltT 13 N. Stahl Im'.I.t

< .-{9 X. Stahl F<><i('r 54172 N. Stahl I'ud<T
« 4lt X. Slalil l"<ih'r 54173 X, Stahl P'wler
« 41 St.M. i'alladiulii Feder KttjOr> X. Stahl Feiler

c iL' X. Stahl Feder WU^auid 22 X, Stahl Feder
« 4:t X. Htahl Feder « 24 X. Stahl Feder
« 44 N. tü^iahl Frtler '_'» X. Stahl Feder
« 4". N. btahl Feder

')-
N. Stahl Foder

4(i N. Btahl Feder X. Stahl Feder
c 47 N. Stahl Feder Schleaicky 3i>33 SuM, Palladloa

r»i N. Stahl Feder ' « ;t03-l Öt.M. Palladfom Feder
X. Sl.ihl l'r.l. r

1

c *:>2 X. Siiihl

t;i X. Stahl l
'. .|. 1

Xhtd 27!< N. >tahl < hron.- Wrrkf U 1 N Stahl Feder
< 2s:

;

N. Mahl llrl., 1 « N. Stallt Feder
\ Mahl ll.K.rl 417 \. Stahl F<<ler

€ \. Stahl liH.r| 41 s N Stahl Feiler

• N, Stahl Ii. 1.. 1 42o X Stahl F'eder

X.
1 Htahl l-.-l.T 42.'. X. Mahl Feder

c 7s X. Stahl l'i-ihl c 42f. X Stuhl Freier

71» X. Suüil Fl'^l'T K 427 X Stalil l"..l.r

« X. Stahl FtHht e. 4Ü2 X. Stahl Fulcr
90 N. Stahl Fcdii •. 454 N. . Stalil Feder

« »3 X. Stahl FihIit Lange 45 N.
1
Stahl Feder

• 83 X. Stahl FctltT «. 82 N. Stahl Feder
« M N.

i

Stahl j Feder
1

\ 88 N. 1 Stahl Feder

In dicMT Tabelle »ind folgende AbkürziiiiL^ien benutzt woidea:

X. — XickeUtahl-rnruhe,
St. M. — einfaehc Kuni]jenaatioiwunruhe aUf* Stalil tiiid Ml•^^.*illg,

K. 11 neuere Uilbkompenaatian für Kalte von Kullberg (a. Lehrbuch der
NaT%itioo, 2. Auflage ti, 815, F^. 165).
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Simtliche für die Wettbewerb -Prüfung eingelieferten Inslruuiunle warei
deutschen Ursprungs mit Ausnahme der beiden Chronometer Schlesicky SCSI
und 3034. Die ülirigen »neben Wettbewerb« eingelieferten Chronometer waref
ebenfalls »Instrumente deutscher Arbeit«.

Für die vor Beginn der Wettbewerb-Prflfttng übliehe Befllehtigimg warei
folgende Sachverst&ndige von der Deutschen Seewarte berufen wwden:

Chronometermacher F. Dencker-Hamburg,
« E. Sack mann -Altona,

« O. Sclih^siok y-Frankfurt a. M.

und der Direktor der Uhrniacherschule in Glashütte i. Sa. Professor L. Straßer.
Außerdem nahm der Chronometermacher E. Bröcking als technischer Beirat der
Deutschen Seewarte sowie als Ersatzmitglied an der Sitzung teil. Endlich waren
7.iiL'0i:<'n »lor Direktor der Deutsdicn Sct'warto (als Vorsitzender) und die Bcamtei^
der Abteilung IV. Den Sachverständigen lag eine doppelte Aufgabe ob. Zunächsi
war zu entsoh^den, ob bei sämtlichen Instrumenten (bei den deutschen und au84
ländisehen) die v<)r<,'esohriebenen Bedingungen über die technische Ausführung*
erfüllt waren. Sodann war festzustellen, ob die als »Chronometer deutscher
Arbeit« bezeichneten Instrumente den Anforderungen genügen, welche in der
»Auffor<lt Tuiig aur Beteiligung an der 34. Wettbewerb- Prüfung« enthalten sind,

d. h. abgesehen von Palladium -Spirale und Xiekelstahlunruhe »rein deutschen
Ursprungs« sind. Bezüglich der technischen Ausführung fanden die Sach-
verständigen nur in einem Fall Veranlassung zu einem Ausschluß. Bei den als

deutsch bezeichneten Instrumenten lag kein Grund vor, den deutschen Ursprung
irgendwie in Zweif« ! zu ziehen. Ks konnten demnach sämtliche deutsche Chrono-
meter in die Prüfung eingestellt werden.

Zu Beginn der Wettbewerb-Prüfung wurden sämtliche Chronometer zu-

nächst einer /(»hnlagigeii Voruntersticliiini: bei ZiinmertemiK'ratur unterzogen, um'
den Gangunterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Gangtage festzustellen. 1

Der neuerdings nur noch zulässige Höchstunterschied von l.OO** wurde von!
keinem Instrument erreirlit. •

Nach Beendigung der Voruntersuchung wurden die Chronometer allmählich 1

auf 3Ü C. erwärmt. Sodann wurden die Temperatuien '

30^ 2it 20^ 15'^ 10 i) 5^ 11) 15^ 20^ 26^ 30^

je 10 Tage lang ninf.-^liclisl innegehalten; l)eim t'bergange von einer Dekade zu

der folgenden wurden jedoch stets alhnähliche Temperaturänderujigen vorge- i

nommen. Während der beiden letzten Dekaden (April 6—26) wurde die Temperatur •

allmählich von 30°C. bis mf Zimmertmnperatur vermindert.
(Jleiehzeitig mit den Chronometern wurden die ThermochronoinetiT (nieht

kompensierte Chronometer) Eppner Nr. 20 und Tiede Nr. 108 mit den Normal- i

uhren der Abteilung IT verglichen. Die mittleren täglichen Gänge dieser Chrono-
meter sind am Fuße der vorstehenden Tabelle angegeben. Unter den Spalten, i

welclie dies(» in Sekunden ausgedrückten Werte enthalten, folgen alsdann die aus

den täglichen Ablesungen der meteorologischen Instrumente gebildeten Mittel-

tempwaturen sowie die Extreme der während der betreffenden Dekade beob-
nchtetcMi mittleren Tagestemperaturen. In dci- Irt/ti ii Reihe sind schlicHlicli die .

Mittelwerte der an den Koppeschen Hygrometern abgelesenen Feuchtigkeiten im
Innern des FrUfungsapparates angaben.

Die Clironometer wurden während der Prüfung wie in früheren Jahren
an jedem zweit(>n Tnge um 10 Plir vormiltaL'^s mit den Normaluhren der Ab-
teilung IV der Deutschen Seewai'te auf chronugraphischem Wege verglichen. Zur .

Herstellung einer unabhängigen Kontrolle wurde außerdem von einem anderen
Beobachter an jedem Dekadentage eine zweite Vergleichung der riimnometer in

unmittelbarem .Anschluß an die erste v(»rgeni>nunen. Die regelmäßigen zwei-

tägigen Vergleichungen der Chronometer, die Kontrollvergleichungen sowie die

erforderlichen Zeitbestimmungen wurden durch die Beamtm der Abteilung IV
ausgeführt.

1
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Nach Beendigung? der Prüfung wurde die Ableitung der für die Güte der
• ! Chronometer maßgebenden Zahlen sowie die Einteilun«; in Klassen auf Grund der er-

"I • lüääenen Bestimmungen vorgenommen (*Aufforderung zur 3-l.Wettbewerb-rrüfuug«).
Das Ergebnis dieser Rechnungen ist in der beifolgenden Tabelle enthalten. Die Be-

'.Vv Stimmungen selbst, nach denen diese Bereclinun^'cn ausgeführt wurden, lauten:

»Nach beendigter Prüfung werden sämtliche Clironomeler, soweit sie sieh

als brauchbar für die Schiffahrt erweisen, in vier Klassen eingeordnet, für die

die Höohstbetrige der weiter unten erklärten Gütezahlen folgendermafien fest-

gesetst worden sind:

Klasse I

A+ 2B-I-C 2.50"«"«

f B 0.75»«''

I C O.OIO"*
I

Diese Größen A, B und C werden berechnet aus den mittleren täglichen

Gängen, die während der einzelnen Dekaden beobachtet worden sind. — Zur
Bestimmung der Gh'öße A werden die bei gleichen Teiuperaturen erlialtenen Gänge
paarweise zu einem Mittelwerte vereinigt; es wird dann der griWUe Unterschied

dieser Mittelwerte gleich A gesetzt. — Bezeichnet ferner B' den größten Unter-
schied der täglichen Gänge von zwei aufeinander folgenden Dekaden, i; den
Unterschied der Temperatur während dieser beiden Zeitabschnitte und T den
Unterschied der hcichsten und niedrigsten wahrend der Prüfung überhaupt vor-

gekommenen mittleren Dekaden-Temperatur, so ist

B«B'~|. A.

In dieser Formel sind die algebraischen V<nrzeichen von B' und A zu be-

rücksichtigen. — Endlich erhält man den Wert der täglichen Beschleunigung
(Akzeleration) C des täglichen (^ant^cs, indem num den Unterscliied dci- Tiäuge

bildet, die während zweier zur Mitte der Untersuchuugszeit symmetrisch gelegener
Dekaden beobachtet worden sind, und diesen Unterschied durch die Anzahl der
zw is< In n der Mitte beider Dekaden liegenden Tage dividiert. Nachdem man in
dieser Weise die tägliche Beschleunigung aus den beiden äußersten Dekadenpaaren
der Prüfung berechnet hat, ist der Mittelwert beider Bestimnmngen gleich G
zu setzen.

Innerhalb der einzelnen Klassen werden die Clironoinet<n' nach dem 'Wei-t

der Summe A -|- 2 B -}- C geordnet, wobei die Vorzeichen der Sunuuanden nicht zu
berücksichtigen sind.«

Nach Beendigung der Wettbewerb-Prüfung wurden die Chronometer am
27. April in der üblichen Weise durcli dii> riiri>n<nneterinacher E. Brocking-
liamburg, W.Meier (Leiter der Chrononieterwurke)-l^iamburg und E. Sackmann-
Altona im Beiseln des Direktors der Deutschen Seewarte und der Beamten der
Abteilung IV einer Untersuchung auf iliren gegenwärtigen Zustand unterzogen.
Auch in diesem .Talire wurde bei der Besichtigung besonders eingehend der augen-
blickliche Zustand des Öles untersucht. Hierbei wurden nur bei einigen Instrumenten
geringe Farbenveränderungen des Öles festgestellt. Nach Ansicht der Sachver-
ständigen waren diese Farbenveränderun^'en von dersen>en Art, wie SOlcbe auch
sonst unter normalen Verhältnissen vor/ukoninien itflegen.

Die zum Wettbewerb eingelieferten 84 Instrumente, darunter 2 fremd-
ländische, verteilen sich in folgender Weise auf die einzelnen Klassen:

Klasse I n III IV

61% 91% 70/, 1%.

Von den 82 rein deutschen Chronometern entfielen auf:

Klasse I U III IV

620/o 30«/o l7o.

Digiiizea by Google

n m IV
5.00'^'' Grin-"^!« 10.00^
1.20»«'' 1.60'"^^'' 2.60«*

0.015** 0.025"«'« 0.060"*



402 LI. ritünen Meteorologie, August lUll.

die Ofite der
deutf Grund der er-

nnd. orb-Prüfttng«).

eboT^alten. Die

•den, lauten:

fol^^oweit flio sieh

•rdiuB^ Ittr (li>'

larmaBen fest-

und
AußdA
Deutkck
xugei)«*k

der J
war »ren täglichen

ländi; sind. — Zur

erfülhaltoncn nruiL'»'

ArV>o:te Unterschied

»Auftrrößten Ünter-

d. h. •kadiMi, T den

Ursptte und T den

verstlberhaupt vor-

deuta
irgen-

metet

nicbe und A zu be-

den (BeBchleunignug

Der ii»'<l der CHInge

keineriscb gelegener

lie Ansahl der

md nvlidom man in

:)okadeupaaren

ng«^n gleich C

flach dem Wvrt

nun.n.anden nicht «u

«Umäl
ironometer am

Icomp^. Bröcking.
„1„...„?:. Sackmann-

meter" Beamten der

welch#»d unterzogen,

den tie"'l d. r nn^^^n-

tempe« lusiiumenten

achtctt der Sachver-

MitteH« solche auch

Innerl
nter 2 fremd-

en j<'Qaen:

teiluni

Herste
Beoliii'

unniitt

lägige:

t'rfi)rd

ausgef

84. Chroaoaeter-WeltbevflA*

IV

^
1

*
1

A ^ 1

- 1
0

191011 ! 1911
Jan. 1> JlUI. ll> Jan. 26 rcbr* 5 rew. 10—Jan. 6 l—Jan. 16 —Jed. 2o —Febr. 0 —Fcnr.l5|—lor.sD

QAO
JSU*'

1

IKO
II) 10«» S« 5«

1
10»

ek
1

ek Mk

-\- o.r.H L Ii T't . (\ Vi

-j- 0.(t."i — 0.5») r 0.tJ4 o.tw — 0.ti2 ^ 0..t!»

•+- Ü.5H • 0.<!1 0.."il — U.4S -t- o.;57 + 0.12

O..'t0 - 1 — O.'JI» — 0.22 — 0.21» - 0.44

- I Klit — Ü.72 - 0.S7 — l.iXt — 1.15 — 1.»}

-1 0.07 0.00 1 A Ort 1 fl oo + U.Hrf _ni7
— o.Hi -— U.;)H o.:.i — 0.(58 — 0.03 -IjM

— 1 .OS — l.i:» — 1 l.l - 1.15

* 'iM*a — ojir» — 0.44) - (i>
—. 1 Hl — l.UÜ — 1.43 - IJÜ-j- — l.TT

— oao —oao www 1 ftSl

— U.w7 —we — 0.77 — 0.58 — 048
1 41» — 1.81 — 1.28 — IM

1 n/U — O.Ofi + 0.12 + 0.04 — asj
-— 0.48 — OJO — 0.62 — 0.41 — 030 — O.S0

J
— O.OH -r O.l« — O.DS

1
—^0.07 — 0.77 —0.00 . —1.11 — 1.04 — 1-SI

' O.00 QÜO -fOilO + 0..'iH + 0.04t -r-0.17

1
— U.OV fvia — 0.40 —OM — 0.26t — 0.7«

• +0 51 -I-0.4A 4-0.42 -i~ 0..<W + 0.86 — Oü08

-r (».rrtif — O.HI - • ' '.44 - « - 0 1 l-'t

- - ((.."lO — IKHi
1

• 4- 0.2«i — 0.41+ — 0.11

1 74 — l.HO 1.7.'» — 2.04 — 2.IJ2

1 —— IJt7 1 «iK — 1.21 — 1.06 — a75t — 1.38
-X. Olß + OJIO +0.46 + 0.60 + 021

— 2.«} — 2.fil O Uw — •>.!*!

4 II 4—- l.ül — 2.2:< - i-X-» — 2J<7^ Iii ...III i.:>'.i + l.tK? - 1.17 4- IJ«
— Ü.^f2 — Ü.74 — U.01 — a»3— 1.Ä7 1 «7 _ 1.59 — 1.56 — 1J8

— 0.01 Vl.lv

— 1.37 — 1 J»5 — l..*>7 — 1.52 — 1.42 — IJ«
—- 0.*25) + o.+r» + O.ßS 'i

- O.NSf 1- 0 2t>

. IUI
4 ."»IT — 1.05 — 0.82 — 0.79+ — IM

4- (1 iUiT-U.UO + 1.02 + lJt6 +IM + ija6

— 1.«8 — 0.87 — U.OU — Utltf — U."iy 1 M— 14W
— 0.04 — 0.38 — 0.82 — 0.78 — 0.74 — 0.75

-1.40 — 1.00 — 1.88 — 1.03 — i.o;i - 2.17

--0.00 — 0.0.S — 0.58 — 0.78 — 0.61 — 1.00

— 1.01 + 1.13 + 0.90 l«'Mt + 0.4K

-1.16 — lJi7

-0.89 — 0.44 — 042 — 081 -0JJ*t — 061
-0.87 -a74 — 0.40 -Oj06 + 0.2Bt -0.«
-0.Ä* -f 0.01t + 0.64 -1-0.H4 + 0.8« + 0.41

- 1 07 — O.lts — 0.74 — n.TI — 0.4.?T - 1

- — — 1.7lt - l.s-l — l.!H) — l.'JT

- i.«:i — l.HH — 2.12 — 2.2« - 2.28 - 2.52

-0.1S — 0.<W — — 1.20 — 1.36 — 1.1»

f 0.16 + 0.50 + 0.00 + 1.87 + 1.49t + 0.74

-0.11 + 0.04 + Ü.«4t - 1.2M l 1.01 -1 1.12

-aoe — OJiö -0.85

1

— 0.07 + O.ÖOt — 0.tM
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1
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1(1
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III
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Klasse» II.

F. I.ii!<i ki'. ( ;i i-sioinfln<

.\. Kittel, .Altona

F. Lid» kp, Ca-steinün^
A. Lojige & Höhne, Gl
A. Lange A81^, Gl

F. Schlmckv. FrankfiJ
.Ttwfn, (;ljmhiitlt' i.

I.. .Ii riscii. ( ilasliiilii- i.

A. Lange& Sohne, Qlau
Fnkm, Glashütte LfteJ
F. Lidccke, OeoBtemiin^
F. Lido^e, Geeateini iii'

F. Lideckc, Gcegtcnmiu
L. .Ifnst't», Oliixhiitte i.

I.. .k'iiscn, Glaahütte i.|

.\. LiuiKc & S0bn»i Ol

.\. laoMi& Söhnen GL-
F. Schkeicky, IVankfu.
L .ToiiHcn, Glashütte i.5

F. I.i«l<>cke, riorütemiirK^
rnirm, (Ilaühiittc i. i^. 7
F. Lidccke. (iccstemün^
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'
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[
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»
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Alllll l A\< ttln «< Ii

KlilSM' I. KJ
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\ l.anp> A ^'üiiic. GImI

< iiroiii.iiM-tiT-UVrko. Ha
Kpl'H! ( < hntiutiiivfriM-he '|

I i' l" II.' Irr ohne K«in|K
I )<'k:iili'tit*'iii|H-nilii

Fxin im- «Ifi- iiiiitl. Tapvttüi)
Mililvrü rriativf Foii<-btitfki>
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I
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Um schlieniich das Gesanitorj^obnis beurteilen und mit den Leistungen in

den früheren Jahren verj^leichen zu können, ist in der folj::endon Zusammen-
Btellung die prozentische Verteilung der Clirünometer auf die einzelnen Klassen
angegeben. Hierb^ wurden die Werte der 11. bis 80. Prüfang za je 6jährig«ii

Mitteln vereinigt.
KlaflM I II m IV V) 2

11.—15. Wettbewcrb-PlrOiung 220/0 !«•/• 3% 360
16.-20. » 20 51 19 7 3 377
21.-25. » » 32 39 16 12 1 390

4« •\2 i:i 1 2 415
31. » j» &'y 21 II 2 0 451
32. • «:» 24 «; 5 0 449
3.1. 1 » 19 12 0 1 453
34. » 61 31 7 1 0 452

Zu der vorstehende Zusammestellnng ist zn bemerken, daß bei der Ver-
teilung der Chronometer auf die einzelnen Klassen überall diejenigen Grundsätze
der Beurteilung maßgebend waren, welche seit (hn- 22. Wettbewerb-Prüfung ein-

geführt worden sind. - - Die Zahlen der am Schlüsse angegebenen Spalte ^ sind

aus der Gleichung

^= 6 Pi + 4 Pä + 8 P* + 2 P*+ Ps

hervorgegangen, wo bis p^ die vorstehenden Prozentzahlen bezeiehnen. Die
Zahl ^ stellt demnach in gewisser Hin.sicht eine Verhältniszahl für die Gesamt-
leistung während einer Prüfung dar. Eine gewisse Willkür liegt natürlich wie
bei jeder Kla.sseneinteilung in einer solchen Beurteilung. — Der für die diesjährige
Prüfung cfhaltene Detrag 4.'i2 ist bisher erst einmal überschritten worden;
die Gesamtleistung kann daher auch dieses Mal als eine sehr gute bezeichnet werden.

Wie in fHiheren Jahren mußten mehrere Instrumente wegen zu großer
Besehleunigung (Akzeleration) in tiefere Klassen vensetzt werden. Es mußten aus
diesem Grunde 2 Chronometer statt der ersten Klasse der zweiten bzw. dritten

Klasse überwiesen werden.
Die fflr Chronometer deutsehen Urs|»rungs ausgesetzten Preise wurden für

die folgenden Instrumente I. Klasse erteilt:

für da» ChiODometer ChronoiiietOT-Werke Nr. 4ü2 der PrÜB {jÜ 1200)
«41 « « « « 400 « zweite « ( « 1100)
« « « « 401 « drirto n

( « lOX))mm m C. \Vi<'niin<l « 2H « viert«" « ( « 9<:k))

A. Lallte ife S«»hne < m « fiinftt' ( « m))
('hronoiiu'tfT-Werke - 40:! . scchsti

Für samtliche Chronometer sind nach Beendigung der Wettbewerb-i'rüfung
unter Benutzung der Gangformel

g = go + a (t - 18° C.) + b (t - 15°O*
die Temperatur-Koeffizienten und die Summe der fibrigbldbenden Fehlerquadrate
[vv] abgeleitet worden. Diese Ableitung erfolgte unter Strenger Anwendung der
Molliode der kleinsten Quadrate und unter Benutzung der in den Ann. d. Ilydr.

usw.€ Jahrgang 1895, S. 388 angegebenen rechnerischen Abkürzungen. — Das
Ergebnis ist aus der naohstehenden Zusammenstellung ersiehtlich.

Gbrouometer Nr. a h
1

[TV]
j

Chronometer Nr. a b [TV]

Kla"«^»* I.

1

thron.-Werke •1<>2 O.IM«» - O.i MXW 0.1 )() Chn)ii.-Werkf 4o:5 IM»11 0.1 mi<) ').00

Chron.-Werkp 4t N> ^ 0.(HH»7 0.01
1

Chron.-Werke .m — (MXIlt - O.Ot llS 0.02

Chron.-Werkc 401 - 0.ÜÜ2 -rO.uuoö ü.oi
1

1

Wic^d 24 -4- 0.015 -0.(X)10 0.01

Wiegand 28 — 0.017 -0.0007 0.01

1

Wie);and 22 -1-0.020 -0.0001 0.05

Luge 90 +0.016 -0.00U 0.01

'

Chroio.-Werke 411 —0.031 -0.0023 0.00

I) Der Kurze wegen sind, wie in den früheren Jahren, diejenigen Cbranometer ab zur Kbeae V
iir) h;.ri^' 1)ez(-i( hnet worden, welche die fttr die Klasse IV femgesetsten HScihstbetrlge der OfitenUen
überbcliritteu haben.
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Nr. a b
1

fvvl i

sek sek

'ensen 45 - O.Ol,') h 0.0030 0.02
!:!hron.-Werkc 412 - 0.022 -O.tXllS O.Ol

Thron.-Werke 416 -0.001 : - O.O '27 001
Lidecke .S(V4 -0.010 + 0.0033 0.03

Aasmann 131 -0.006 4-0.0028 O.Ol

Cbron.-Werke 4(.IS - 0.027 + 0.0021 O.Ol

+ 0.030 - h 0.0014 0.00

Chron.-Werke 4.'):> - 0.037 - 0.0030 0.(X)

C!hnm.-Werke 401 -0.022 -0.0025 0.01

lange 1 1 + 0.003 -0.0022 O.Ol

Kittel 2S3 -0.001 - -0.0018 0.02

Chroo.-Werke 410 - 0.047 - 0.0027 0.01

,

Lange 03 -O.M29 -0.0(.)18 0.01

Chnm.-Wfrkc 41 '0 - n.i i;!'.) - ( l.l H H f.\ 0.04

Cbron.-Werke 3ÜÜ -O.III G - LI.H 1 1 0 0.01

Kittel 286 -0.1113 - 0.« KXKJ 0.04

Lfuige m -O.o.M - o.( ^m 0.1 10

Kittel 2S9 -0.029 - 0.*.HHr2 O.Ol

100 -0.018 - 0.0020 O.Ol

Lange 78 - 0.024 -0.0028 0.02

Jensen 42 - 0.042 + 0.0(j20 0.01
,

Chron.-Werke 397 4-0.014 -0.0033 0.031

ChiQii^Werkc 404 -0.048 -0.0035 0.01

,

Lidedn 270 - 0.060 - 0.0036 0.021

CJiToo.-Wef^e 413 - 0.029 - 0.<xyi7 O.Ol

Lange 93 - 0.03.T - 0.0027 0.02
.Tpnscn 41 -\- 0.038 - 0.0014 O.tXj

!t9 + 0.041 - 0.<X)25 0.02
O.j + 0.010 -0.0036 0.02

Lange 108 - 0.03.-) -O.00I8 0.01

.lenstm 53 -O.Olt? O.OO

Lange 04 + O.l'K'iG -o.ooill 0.02
Chron.-Werke 42N - 0.( i«Vl -)-0.(Hy29 O.Ol

WiegMid 20 -0.077 + o.ofee 0.04

ChroDvWttkc 420 -o.o:n 4- 0.0036 O.Ol

OT + 0.014 r 0.0021
Jenaen (U + 0.044 + 0.0027 0.00
Lange OS + 0.080 - O.OOlO 0.01

'

tlpnsen - 0,0S3 1 l.l 21 0.00
Jensen - 0.1 'Si 1 - ^ 1 1.( H /2S O.Ol

Chron.-Werke 421 - 0.1 '.'>Ü - u.(x>15 0.00

KloMje II.

Lidecke 3fm - Cm i23 4-o.<xiir. 0.00
Kittel 2i0 0.011 - 0.(.K K 8 0.01
Lidecke 284 - » ).0( >3 -0.0« »13 0.03

III -0.033 - O.oo.Jl 0.10
Lange 07 - 0.012 -0.0<i37 0.02

t^hlesicky 3033 + 0.078 -0.0005 0.00,
Jenoea 62 -0.013 1-0.0046 0.19

1

1

CSuQDODwtar Nr. ft

Mk
Jensen 37 - 0.003
Lange 101 -O.Obö
Lange 79 +ao89
rnioii .'>4173 -0.008
Liiltfke 310 -0.026
Lidwke 303 - 0.067

lidecke 279 -0.079
Jensen 47 -0.06S

Jensen H) - 0.080

Lange 102 + 0.060
Lange 107 -0.025
Schlesicky 3034

i
[-0.003

Jensen 36 -0.018

-Ii i'i 0.046
Union .-»380.-) - 0.098
Lidcoke :«)7 -0.073
Lauere -O.fXll

T 'nioii .-)l 1 72 - 0.097

Jtnsen 43 - 0.073

KlasMlil.

40 - 0.029
Kittol 288 - 0.1 '( 13

Union 1

1

+ 0.0 IS

Jensen HO -0.071
Jensen 44 -0.072

l'nion 13 + 0.009

KhiHse IV.

LidtH'kc 3C>Ü - 0.035

Außer

<• cuwewerw«

KUMWl*
L.nngc 4:. + 0.028

Cbron.-Werke 418 -0.016
Chron -Werke 423 — 0.020
Chron.-Worko 414 -0.O3S
Chron.-Werke 42.^) -O.Uli

Chron.-Werite 417 -0.018
» hmn.-Werke 4ir. 0 037
Liui^c 82 + 0.076

Klass»' II.

Chron.-Wiiku 4r)2 - 0.069
Chron.-W 1 rkc> 420 - 0.005
Chron.-Werke 451 -0.098
Lange 88 — 0.072
CliiiMi.-Wecke 427 — aiio

0.0037

0.0029

0.0028

+ 0.0054

-f 0.(.Xt38

+ 0.0023
— 0.0009
-1-0.0088

__0.0O.'>4

- 0.0023
- -0.0051
--0.0O34
--0.0OÜ9

+0.0034
-i-O.00O4

+ 0.0047
— 0.W26
-1- o.aMO
+ o.rx»79

+ 0.0060

+ 0.0079

+0.0031
+ 0.0032
-0.0005

O.Ol

O.Ol

0.04

0.16
0.03

O.Ol

0.20
0.02

0.48
0.C2
0.01

0.04

0.03

0.02
0.05

+ 0.0033 O.Ol

— 0.<Hi.')2 0.0-1

4- 0.0014 0.03

+ 0.0040 i 0.06

0.04

0.06
0..-)7

0.1 r>

0.08

0.07

0.08

- 0.mi3 0.02
- - 0.0030

I
0.01

- -O.0034 0.01
-0.0020 ' 0.03

-- 0.0029 0.03

0.00

aoo

0.0028 0.02
O.0O36 0.<X)

--0.0029 0.01
-.0.0033 0.05

0X046 0.07

Die Deutsche Seewarte.

4

Aan. d. Hjrdr. b»w. 1911, Heft VUL 2

Digiii/eü by Google



410 Annalm dar Hydrographie und MuitiiiMn MetaandosiB, Augnrt 191 1.

Die Verdunstung auf dem Meere/)

Vdii Dr. Itudoir liUtgCUüy ll!ui)l)iiri:.

I. Bisherige Versuche, die Verdnnstmig auf dem Mmm wa beatimmttB.

Das ProbUun dor Verdunstunf]^ auf doin Meere ist uns nicht ftus dem
Altertum überkummen, wie so manche der jetzt zur Lösung heranreifenden Fragen.
Immerhin ist aber die Qeachiehte der Verdnnstnngsuntersucbnngen schon dnige
Jahrhunderte alt, und diese Tatsache ist nicht verwunderlich bei dem ursidl-

liehen Zusammenhang der Verdunstnnfr mit vielen Fraijen der Ozeanojrraphie

und der Meteorologie, und in Verknüpfung mit Niederschlag und Abfluß auch mit

der Wirtschaft und dem Dasein des Menschen.
Die Versuche, exakte Kenntnisse über die Verdunstung,' auf dem Meere zu

erlangen, lassen sich in drei Gruppen teilen. Dabei sei gleich bemerkt, dali alle

Beobachtungen genau genommen indirekt sind, da nur fiber, nicht auf der

Meeresoberfläche gearbeitet werden kann. Dieser Umstand und ferner die

Schwierigkeit der Arbeiten an Bord überhaupt erklären es aucii, daß bis vor

kurzem über den wichtigen Vorgang der Verdunstung auf den Ozeanen, durch

den die Hauptmenge des Wasserdampfes der Atmosphäre einTorleibt wird, so gut

wie nichts Sicheres bekannt war.
Die Verdunstung auf einem Sohiff hat zuerst T. W.Laidley wahrend

einer Fahrt von England nach Kalkutta im Jahre 18-iö studiert. Da er aber

destilliertes Wasser nahm und dieses im Schatten ans einer Glasröhre, deren
Ejidon mit porösen Substanzen verschlossen waren, verdunsten ließ, so können

seine Angaben nur historisches Interesse beanspruchen. Dagegen hat Schott
1892 drei Tage lang im Nordostpassat des Atlantischen Ozeans die Konzentrieruug
einer der Verdunstung frei ausgesetzten Seewassermenge beobachtet, die eine

tägliche Verdunstung von fast 8 mm ergibt.

Bequemer, aber ungleich weniger wertvoll ist für die Bestinunung des

absoluten Maßes der Verdunstnng auf dem Meere die Messung der Verdunstung
des Seewassers auf dem Lande. Das hat wohl zuerst der berühmte Phj'siker

und Astronom Ha Hey, der Berechner des nach ihm benannten Kometen getan,

als er vor 1687 die Verdunstung einer Salzlösung von u^ugefähr Meerwasser-
konzentration in England auf ein Zehntelsoll in zwölf Stunden bestimmte. Er
sclil()I5 daraus schon auf den Vi'rdunstungsverlust des Miftolirindisehen Meeres an

einem Sommertag, auch beobachtete er schon die Bedeutung des Windes für die

Verdunstung. Ähnliche Versuche zum Studium des Einflusses des Windes, des

Temperatur, der Bewölkung usw. auf den Vorgang der Verdunstung machte

100 Jalire später mit Salzwasser der Schweizer Diehter und Alpenforscher Albrecht
von Haller. Auch weiterhin sind Untersurhungen dieser Art später häufig an-

gestellt, ohne aber bisher eine yollstfindigc Klärung herbeigefShrt zu haben.
Ein ähnlicher Weg bietet sieh durcli Bestimmung des Verhältn isses der

Seewassorvordunstung (auf dem r,ande) zur besser bekannten Süßwasser-
verdunstung. W^ährend hier zunächst Cliapman, Ragona, Marcet, Dennis
— letztere durch Beobachtungen bei Key West — im wesentlichen nur feststelitoi,

daß Seewasser langsamer verdunstet als Süßwasser, ist es das V<^rdienst von

J. A. Brown in Trivandrum, Sfldindien, von Mazelle in Triest und Okada in

Japan, genaue Werte erzielt zu haben. Durch Brown wird zuerst die Abhängigkeit
der Verdunstung vom Sonnens<'hein gezeigt. Mazelle hat See- und Regenwasser
nebeneinander mit der Wildschen Verdunstungswago in dor meteorologischen

Hütte verdunsten lassen. Er erhält als Verhültniszahl 4 : 5, die aber mit der

absoluten Verdnnstungshöhe selbst proportional sich ändert Er beachiftigt neb
auch eingehend mit der Bedeutung von Temperatur, relativer Feuchtigkeit and

1) Der Aufsatz fribt im iresentlichen die Atisfahnin^^eii und Eigebnine fibcr die Verdonstang
auf «lera Moere wieder, die in ausfiilirlifher Bohaii<lluiiL' iti «l' iu Archiv der l>cnt>t-hcn Seewarl*'

KAXIV*^. Jahrgaug lUll Nr. 1 unter dem Titel: >ErgcbnisHi einer Forüchuugsreiäe in dciu AtlHiitiädieii

und dem eQdSstlidien Btillea Oaeanc ersdimot. Daaelbit finden eich auch alle litemtuiaogabeii.
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Wind, wobei allerdings nicht zu übersehen ist, daß die Beobachtungen in der
Hütte gemacht sind. Dapregen hat Oka da die Verdunstung in der moteoro-
logischeu Hütte mit der iui Freien verglichen. Das Verhältnis See- zur Süß-
wasserVerdunstung, ist im Freien im Mittel 0.95 : 1.

Die Frage der Bestimmung der Verdunstung des SüRwasser.s auf
dem Lande ist zwar viel häufiger behandelt, aber auch noch lange nicht zum
Abschluß gelangt. Sie kann hier nur gestreift werden, insofern es sich um Ver-
suche der Bestimmung der Verdunstungsgröße auf Wasserflächen direkt
handelt. Es liegen z. B., wenn wir auf die zahlreichen Beobachtungen an Wasser-
tanks zunächst nicht eingehen, Werte vor vom Nikaraguasee, die jedoch nach
Davis wohl Minimalwerte vorstellen, da sie dicht am Ufer, wo die sonst be-
trächtliche Wellenbewegung fehlt, gemessen sind. Neuerdings sind von Mitte

Juli bis Ende Oktober 1908 und l'JOO von der rrcuBischen Landesanstalt für

Gewässerkunde auf dem Grimnitzsee Untersuchungen durchgeführt. Es wurden
drei ähnliehe Meoaer benatxt, von denen zwei am Ufer standen, während einer
inmitten eines Floßes niif dem See sehwanim. Die Übereinstimmung der drei

Instrumente war gut und die Untersclüede wohl nur durch verschieden große
Erwärmung des Wassers vernrsacbt. Im Mittel verdunsteten täglich 3.5 mm,
Mitte Juli bis Mitte August 5.8, im Oiaolu r 1.5. Zu diesen Grininitzversuchen

«tehen allerdings ältere Beobachtungen in Widerspruch. Camillo Ilajech hatte

drei Gefäße von einem Quadratdezimeter Oberfläche — also sehr klein — auf
der Oberfläche eines Sees schwimmend, am Lande, am See und weiter vom Ufer
entfernt. Die Verdunstung in den einzelnen Gefäßen verhielt sich wie 1 : 1.5 : 1.8.

Ebenso verglicli D. llenr v 1800 im Sommer zwei Verdunstungsmosser im Wasser
und auf dem Lande und fand das Verhältnis 0.6 : 1. Dagegen fand Tomlinson
mit 1 : 1.S : 1.36 beim Vergleichen der Verdunstung von Ideinen Seen bis 1.2 qkm,
von Wasserbecken von 0.1 ha nml 0.1 (jm wieder bedeutend geringere Unterschiede.

Schließlich seien noch Untersuchungen von Dioulafait und lioudaille erwähnt,

die nach Versuchen in der Rhone-Mündung auf 6 mm tägliche Verdunstung in

jener Gegend des Mittelmeeres schließen.

Als letztes Mittel käme endlich die rechnerische Bestimmung der
Verdunstung in Betracht. Eine große Anzahl von Formeln sind von ver-

schiedenen Seiten zur Berechnung der Verdunstung abgeleitet. Sie gelten aber
nur für Süßwasser und zeigen durch ihre Mannigfaltigkeit, daß befriedigende
Ergebnisse noch nicht erzielt sind. Auch aus Niederschlag und Abfluß ist die

Verdunstung berechnet worden. Darauf wird später eingegangen werden.
Der knrse Überblick hat gezeigt, daß unsere Kmntnis über die wirkliche

Verduiisfung auf dem offenen Ozean völlig unbefriedigend ist. Der Hauptzwerk
meiner im September 1908 angetretenen Reise war deshalb die besonders durch
Herrn Professor Schott angeregte experimentelle Gewinnung von Material fiber

die Verdunstung auf dem Meere unter tonllchster Anpassung an die natürlichen

Verhältnisse. Es galt erstmalig, in den verschiedenen Klimagobieten Werte für

die Verdunstung zu erhalten, um neben angenäherten absoluten Werten vor
aUem anch die relativen Unterschiede in der regionalen Verteilung der Ver>-

dunstungsgröße zu bestimmen und die Bedeutung der die Verdunstung be-
einflussenden Faktoren zu untersuchen. Daß dabei eine Reise kein völlig

abschließendes Resultat liefert, ist selbstverständlich, da es sich eben um die

Herausarbeitnng der Methode und die Erzidiing erster Anhaltspunkte handelt.

n. Bl« •rdoaatimgrtMolMuditiiiigaii.

Die Reise begann im September 1908 in Hamburg und führte auf dem
Viermaster »Pangani

,
Kapt. F. Junge, der Hamburger Reederei F. Laeisz um Kap

Horn nach Valparaiso, von wo es weiter nach Tocopilla ging. Dort verließ ich

das Schiff, jedoch hat der Erste Offizier Herr Siemer in etwas vereinfachter Form
die Verdunstangsbeobachtungen auf der Heimreise fortgesetzt und Wasserproben
mitgebracht, die von mir später ausgewertet wurden, so daß das Material einer

ganzen Rundreise vorliegt. Über den äußeren Verlauf der Ausreise ist in dem
2*
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»Vorläufigen Bericht über eine ozeanographische Forschungsreise«, über den der

Heimreise in »Weitere Untersuchungen fiber die Verdunstung auf dem Meere«,
beides »Ann. d. Hjdr. usw.« 1909 biw. 1910, eine Mitteilung ersehienen. Unter
Hinweis auf diese Stellen soll nur erwähnt werden, daß auf der Ausreise statt

des Nordostjmssats flaue, umlaufende Winde und Stillen herrschten und von
Valparaiso nach Tocopilla in den ersten Tagen gleichfalls nur sehr schwacher
Wind bei bedeeictem Himmel mit Smutt vorgefanden wnrde. Auf der Heimreise
sprang der Südostpassat im Atlantischen Ozean unmittelbar in den Nordost um.
Vom 40. Breitengrad bis Lizard herrschten stürmische Westwinde mit vielen

Niederschlägen.
Weiter brauchen auch die Methode der Untersnehnngen und die in

Betracht kommenden Fehlerquellen hier nur kurz gestreift werden.
Alle an Land zur Messung der Verdunstung angewandten Methoden, z. B.

mit d«r Wildschen Wage oder durch die direkte Messung der YerdunstongdiSbe,
sind an Bord nicht durchführbar. Es dürfte wohl nur der von Schott zuerst

angegebene Weg zum Ziele führen. Bei der Verdunstung verdunstet nur reines

Wasser, das Salz bleibt zurück und die Lösung wird also konzentrierter. Diese
Konzentrationssnnahme lifit sich dnrch Ariometw oder besser Chlortitriemag»
wa.s in unserem Falle geschah, sehr genau feststellen. Wenn man dann Inhalt des
Gefäßes, die Größe der Oberfläche und die Mitteltemperatur des Wassers kennt,

so läßt sich aus Anfangs- und Endsalzgehalt die Höhe der verdunsteten Wasser-
säule berechnen. Es ist also erforderlich, in einem passend gewälüten und auf»

gestellten Gefäß eine abgemessene Menge Wasser nach Bestimmung des Salz-

gehaltes der Verdunstung auszusetzen, von Zeit zu Zeit die Temperatur dea
Wassers abzulesen und nach abgelaufener Beobachtungszeit abermals den Salz-
gehalt zu bestimmen. Gleichzeitig müssen natürlich in bestitimiten Abständen
die meteorologischen Elemente abgelesen werden. Dabei sei bezüglich des Winde»
bemerkt, daß der am Gefäß, nicht der auf dem Meere herrschende Wind zu be-

rüclcsiehtigwi ist. Es rind also Korrektionsreehnungen auf den wahrffii Wlnd^
die sehr umständlich sind, nicht nötig. Daraus folgt aber, daß der die Ver-
dunstung auf der Meeresoberfläche beeinflussende Wind sehr verschieden von
dem für die Gefäßverdunstung in Betracht kommenden sein kann. Das gilt be-

sonders für Dampfer, die gegen oder vor starkem Wind steuern, und deshalb-
wie auch noch aus anderen Gründen sind Dampfer für Verdunstungsuntersuchungen.
weniger geeignet. Beim Segler kommt der erstere Fall überhaupt nicht, der
letztere auf der Westküstenroute relativ selten vor. Meist wird beim Wind»
gesegelt, und dann sind die Unterschiede gering, wie aus den gesamten Beob-
achtungen der Hauptarbeit hervorgeht. Das Verdunstungsgefäß aus Glas, das
gegen Strahlungscinfiüsse seitlich geschützt war, hatte eine große Verdunstungs-
oberfllehe von 288 Quadratzenttmetem bei nieht zu groBem Inhalt Yon 8.4 LItera,.

der alle 24 Stunden erneuert wurde. Das Gefäß hing kardanisch in einem Gestell

auf dem Achterdeck, wo es Wind und Wetter frei ausgesetzt war. (Siehe Figur
und Abbildung im vorläufigen Bericht.) Gelegentlich wurde zu Vergleichszwecken
auch mit anderen Gefäßen von 1, 3 und 10 Litern Inhalt gearbeitet» die dann
neben dem »Normal«-Gefäß hingen.

Die im Prinzip einfache Art der Untersuchung wird kompliziert durch die
mannigfaehen Schwierigkeiten, die sich der Durehfflhrung entgegenstellen. Diese
sind teils äußere, die mit dem Beobachtungsort, dem lediglich Handels/wecken
dienenden schwankenden Schiff zusammenhängen, teils liegen sie in der Art des
Voi'gauges selbst. Kollisionen mit dem Besahugut, Hineinspritzen von Wasser
bei Reinigungsarbeiten u. a. m. maehten häufig eine Beobachtung unbrauehbar.
Von den ständig zu berücksichtigenden Fi h 1 erquellen waren oft unangenehm
die Niederschläge. Die Einrechnung nicht zu großer Regenmengen bei nicht zu
starkem Winde ist einfach. Heftige Regengüsse brachten aber das Gefäß schnell

zum Überlaufen, da ja die Wasseroberfläche nicht zu tief unter dem Gefäßrand
sein durfte. Aufki deni spritzt bei starkem Rou^on Wasser im Gefäß hoch, das
dann vom Winde entführt wird. Solche Gelegenheiten verderben ebenso wie
Spritzer, die bei schwerem Sturm das GefäB erreichen, die Beobaehtnng. Smutt
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und Taufall verursaolicn im alli/nnKMnpn mir froring^e Fehler und können schätzungs-

weise ausgewertet werden. Gleichfalls ist die Beeinflussung des Salzgehaltes im
Clefiß durch die Salzetaubffihrung der Luft unerwartet gering. Eine Anzahl
MeBmngen der Salzaufnahmc von destültertem Wasser bei sehr starker Salz-

fuhrung dor Luft ergaben Fehler für die VerdunstUDgshdhe von 0.1 bis 0.25 mm.
Meist ist der Fehler jedoch viel geringer.

Wichtig sind die Salzgehalts- und Temperaturunterschiede des Wassers im
Oefäß und an der Meeresoberfläche. Wasser yon hdharem Salzgehalt vonUinstet
schwächer, deshalb ist der Gefäßwert etwas verringert (joiren den Obeiflächen-

wert, aber andererseits fehlt im Gefäß die die Verdunstungsoberfläche vergröBorudo
Wellenbewegung. Die Temperatur des Wassers im Gefiß ist gröfieren Schwan-
kungen ausgesetzt als an der Meeresoberfläche, aber da sie tags höher, abends
und nachts niedriger ist, so ist das Mittel ein wenig niedriger, wodurch die Ver-

dunstung verringert wird. Hingegen wird sie wieder erhöht, weil beim Schwanken
des Schiffes Flflssigkeitimengen an der Wandung des Gefäßes haften bleiben und
rascher verdunsten, wogegen aber wieder der Wind in seiner Wirkung auf die

Verdunstungsfläche etwas durcli den erhöhten Rand behindert wird.

Alles in allem haben wir zahlreiche Fehlerquellen, die aber bis auf Be-

sehftdigungen des Apparates, heftige Regengüsse und Spritzer gering bleiben

<>der sich gegenseitig aufheben oder Korrektionsrechnungen zugänglich sind.

Der beobachtete Verdunstun*^^^^vort im Gefäß dürfte deshalb dem auf
dem Meere annähernd gleich sein.

HL Sto iliffnliiilBWi d«v TtidiUMiiBBfwmti«iiii>ltwnfMi.
Alle Ausführungen — mit alleiniger Ausnahme der über die absolute

Oröße der Verdunstung beziehen sich auf die beobachteten Werte im Ver-
dunstungsgefäß. Unal)iiängig von der Frage, ob die wirkliche Verdunstung auf

dem Meere genau gleich der beobachteten ist, gibt letztere ein getreues Bild der
regionalen Unterschiede^ des Einflusses der meteorologischen Faktoren und des
Verdunstungsvorganges selbst. Darin lag, wie schon erwähnt, die Hauptaufgabe
der Reise. Aber auch über die absolute Größe der Verdunstung werden sieh

schließlich bei Berücksichtigung aller Umstände und bei Zusammenfassung zu
wenigen Durdbschnittswerten befriedigende Angaben machen lassen.

Die folgenden Ausführungen fußen im wesentlichen auf Beobachtungen der
Ausreise, die ich selbst au.sführte. Die der Heimreise werden hauptsächlich zum
Vergleich und zur Verallgemeinerung benutzt, da sie nicht im Zusammenhang
mit genauen Lufttemperatur- und Feuohtigkeitsmessungen gemacht werden
konnten. An und für sich verdienen sie, wie ausdrücklich bemerkt sei, volles

Vertrauen. Die Ergebnisse der de Quervain scheu Beobachtungen, die Ende
August 1BÜ9 auf der Fahrt Grönland—Skagen 11 Tage lang gemacht sind,

werden beim Kap Horn-Gebiet verwertet

1. Regionale Unterschiede der Verdunstung. Da bei gleicher relativer

Feuchtigkeit Luft von liöher(>r Temperatur mehr Wasserdampf enthalten kann
und Wasser von höherer Temperatur stärker verdunstet, so muü in den wärmeren
Zonen auf dem Meere eine bedeutendere Verdunstung als in den kälteren statt-

finden. Scharf ausgeprägte, normale Unterschiede müssen als Folge dieaer

beiden wiclitiirsten beeinflussenden Faktoren vorhanden sein. Eine Zusammen-
fassung sämtlicher Beobachtungen^) in zwei Gruppen, zwischen 40^^ Mord und
Süd und nördlich und sfidlieh von dieswi foeitengraden, ergibt f&r das wärmere
Gebiet eine mittlere tägliche Verdunstung von 6.3 mm, für das kältere aber nur
von 2.7 mm. Wenn wir dann das durchfahreno Gebiet in Klimazonen oder besser

-streifen einteilen und für jeden dieser Streifen den Mittelwert der täglichen Ver-
dunstung berechnen, so erhalten wir das folgende Bild, das Tabelle I wiedergibt:

') Ra sind, falls nicht Mudraddidi and«n bemeclrt, nur die einwondfrdca Beobechtungs-

tage benutzt.
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Tabelle I.

Oebiet

Apsh'Im' Heimreise
Gesamt«

mfttd
Anzahl d.

Beobacht.

iiiiltl. tägl.

Ver-

dunstung

.\nzMhl d.

Beotwcht.

luittl. tÄgl.

Ver-
duni^tung

40° Xord his N'ordprcnze des NonlostpastMits

Nordost |)a>snt

SiulKTVii/f di>s l^issats bb 40® 80d ....
Stuten Island Ins .50^ Süd im Stillen Ozean

Valpaniio bb locoiMlIft und Sfidostpanat .

5
r)

10

4

8
I

6

3

3
4 (?)•)

mm
4Ji

5.5

4.K

3.8

72
6.0
3.8

2.0

H.l

4.U

33 (4.7)

1

l3
-•-)

--)
7«)

mm
0.2
5. .5

s.:5

h.;5

CO
3.7

1.8

72

mm
2.6

.5.5

6.Ü

3.8

7.8

6.0

33
1.9

3.4

4.0

5.7^

Man sieht zunächst, daß kein gleichniäßig:es Ansteigen der Verdunstungs-
gröfie bis zum Äquator und darauf folt^'cntks Sinken stattfindet, wie man es

eifrentlieh erwarten sollte. Nördlieh untl südlich vom Äquator haben wir je ein

Maximum der Verdunstung, dazwischen aber ein Gebiet starker Abnahme mit

einer Verdunstung, wie sie erst n5rdlich und südlich yom 40. Breitengrade in

ahnlicher Abschwächung auftritt. Es ist die Zone der Passate, die sich be-

sonders auszeichnet, und die auf der Ausreise im Riidostpassat eine mittlere Ver-

dunstungshölie von über 7 mm ergab. Im Nordostpassat herrsclueii, wie vorher
erwähnt, ganz anormale Verhaltnisee^ so daß die Verdunstung im Nordostpassat
mit 4,8 mm nocli hinter der im subtropischen Über<zangs^ebiet mit 5.5 mm steht.

In dem in Tocopllla geschriebenen vorläufigen Bericht wurde deshalb die Ver*
mutung ausgesprochen, daß weitere Untersuchungen diesen Wert auf mindestens
7 mm korrigieren würden. Wie die Tal)ello zeigt, wurde die.se Annahme auch
durch die Heimreise bestätigt. Elf Beobachtungstage in dem dieses Mal sehr

frischen bis steifen Nordost ergeben den Mittelwert von 8.3 mm. Ein solclier

Wert wird natürlich nicht immer erhalten; aber auch auf der Ausreise orgab
z. 6. der 10. Oktober, an dem normaler Passat bei günstigem Wetter wehte,

7.6 mm. Nimmt nnin dementsprechend wie im Südost etwa 7 mm, so erhält man
nördlich und südlich des meteorologischen Äquators eine ganz gleichförmig ver-

laufende Kurve. Dabei sei bemerkt, daB die Verdunstung von 3.8 mm auf der
Strecke V;il[):ir;iiso— Tocopilla nicht in den ausircjirägten Südoetpassat föllC

Charakteristischer Südost stellte sicli erst auf der Heimreise ein.

Die Verdunstungshöhe wächst also bis zum Passatmaximum, um dann in

der Kalmenrogion stark zu sinken. Dies» Minimum von 3.8 mm im Stillen»

gel)iet erklärt sich zwanglos aus den klinintisdu n Verhältnissen. Große relative

Feuchtigkeit, geringe oder ganz fehlende Bewegung der Luft, starke Bewölkung
vermindern die Veidunstung so stark, dafi auch die erhöhte Luft- und Wasser-
teniperatur keinen Ausgleich herbeiführen kann. Es war von Anfang an in den

Kalmen eine geringere Verdunstung zu erwarten; daß sie allerdings so gering

sein würde, hatte ich nicht gedacht. Auf der Heimreise ging der büdüst fast

unmittelbar in den Nordost über, so daß Beobachtungen im Stillengebiet nicht
gemacht werden konnten, aber spätere Untersuchungen dürften zweifelloB das-

selbe Resultat ergeben.
Verhältnismäßig hoch ist die Verdunstung in den subtropischen Über-

gangsgelueten, den Gegenden zwischen dem 40. %eitengi*ad und den Passat-

grenzen. Meist frische Winde, die nur gelegentlich von Stillen unterbrochen
sind, und relativ hohe Temperaturen herrsclien hier vor und begünstigen ebenso

h stillengeliiL't auf der Heimreise nicht vorbandeo.
-i Keine Bwbm ht untren.

'') Die eingoklninnierton Znhlon «ilbaltcti die Dun)]>iL>rbo()bAchtunj{en Iqniqae—ValparsisOk

*) Südoslpafisat und Gebiet südlidiar Winde bis 34° Süd.

^ Ohne Dampferbeobaditungen.
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wie die bei der absteigenden Lufttendenz vorhandene ^Toßere Aufnahmefähigkeit

der Luft für Waaserdampf die Verdunstung. Die völlige Übereinstimmung der

auf der Aii»> und Heimreise auf der nördlichen wie auf der afidlichen Halblcugel

in diesen Oegondon gefundenen Yerdunstun<:swerf e ist nicht nur an und für sich

interessant, sondern auch wichtig für die Verallgemeinerung der auf nur einer

Rundreise gefundenen Zahlen. Sie zeigt, daß die Daten sieh schon bei relativ

wenig Werten doch einer bestimmten Größenordnung fest anpassen und deshalb

gute Mittelwerte liefern.

Tabelle II.

409 bis Bunt Ausreise Heimreise

Nördliche Breite .J.Ö mm 5.5 mm
BüdHclie Breite «.0 . 6.0 .

Das Sinken der Verdunstungshöhe nördlich und südlich vom 40. Breiten-
grad nördlicher und südlicher Breite erfolgt dann ziemlich schnell. Länger an-

dauernde Stürme können Ausnaltmen hervorrufen, wie Beobachtungen Ende
November 1908 ergaben, nhor doch die bedeutende Verminderung nicht ver-

hindern. Der auf der Ausrehse bis 40'^ Nord gefundene Wert von 4.5 mm ist

reichlich hoch. Die ErklSrung liegt darin, daß anfangs alle Beobachtungen ver-

dorben wurden und der Mittelwert nur für das Gebiet von 45° bis 40° gilt, wo
in der Zeit die Verhältnisse die Verdunstung noch begünstigten. Auf der Rück-
fahrt wurde das Gebiet gegen Ende Winter bei denkbar ungünstigem Wetter
durchsegelt. Smutt, Nebel, Regen, Sturm ließen den fiußerst niedrigen Wert von
0.2 mm finden. Bei der Mittelbilduiii: in außei-tropisehen Gebieten ist also die

jährliche und gelegentliehe Änderung sehr zu l)t';i<'iiten.

Das Kap Horn-Gebiet zeigt mit 2.0 und l.ömm das Minimum der Ver-

dunstung, dessen Ursache natfirlich die niedrige Luft- und Wassertemperatur,
häufige Nebel und die starke Bewölkung Ist. Das Gebiet wurde auf der
Aus- und Heimreise nm Anfang und Ende der wärmeren Jahreszeit durch-
fahren, so daß die Verdunstung im Winter bedeutend geringer sein muß. Die
de Quervainschen Beobachtungen auf der Fahrt Grönland—Skagen gegen
Ende August 1909 ergeben ohne die beiden erstt ii, walirseltcinlich nicht einwand-
freien Daten, einen Mittelwert von 2.65 mm aus 9 Tagen. Der Wert ist nur
unwesentlich höher als der Kap Horn-Wert. Die höhere Luft- und Wasser-
temperatur werden wohl den ünter.schied hervorrufen. Wahrscheinlich ISßt auch
die Maschinenerschütterung auf einem Dampfer die Verdunstung etwas großer
ausfallen, da mehr Wasser an den Gefäßwanden haften bleibt und verdunstet.

Jedenfalls ist aber zu erkennen, daß die Ywdunstung in ähnlichen Klimagebieten
ähnliche Beträge erreicht.

Fassen wir unsere Betrachtungen über die regionalen Unterschitdr der

Verdunstung noch einmal zusammen, so sehen wir, daß sich Kliuiagebiete mit

verschieden großer VerdunstuiiK unterscheiden lassen, daß die Maxima in
den Passatregionen, getrennt durch ein Gebiet geringerer Verdunstung
in der äquatorialen Kalmenzone, liegen und daß nach Norden und
Süden die Verdunstungsgrüße stetig abnimmt.

2. Die beeinflu.s»enden Faktoren. Die Betrat htuiig der regionalen Unter-

schiede der Verdunstung gestattet schon Schlüsse uuf die die Verdunstung
beeinflussenden Faktoren. Aus der Tabelle I folgt, daß für die Größe der
Verdunstung in erster Linie die Höhe der Luft- und Wassertempe-
ratur maßgebend ist und alle anderen Faktoren dann erst die Werte innerhalb
der ihnen durch die Temperatur zugewiesenen Größenordnung modifizieren. Die
Mittelwerte für die einzelnen Klimagebiete bringen den Einfluß <h r Temperatur
so klar zum Ausdruck, daß weitere Angaben uberflüssig sind. ]);i<^eg«^n wird
eine Untersuchung der einzelnen Beobachtuugswerte die Bedeutung der auf See
variableren Elemente erkennen lassen.
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• Ein Vergleich der Verdunstungshohen mit dem gleichzeitigen Verlauf der
meteorologischen Elemente von Tag zu Tag, soweit Beobachtungen gelangen,
zeigt — immer ergänzt, in ähnlichen Klimagebieten — , daß der Wind der alles
überragende Faktor ist (Figur 1). lassen allerdings die Versuche in

Trivandrum die Abhängigkeit vom Sonnenschein in den Vordergrund treten
und Krümmel vertritt auch die Meinung, daß der Wind bisher stark flber-

sohätzt ist, obwohl auch die von ihm im Handbuch der Ozeanographie wieder-
gegebene Mazellesoho Tabelle den Zusammenhang zwischen Verdunstunp:shöhe
und Wind klar zum Ausdruck bringt. Anderseits behaupten in neuester Zeit

Bigelow und besonders G. F. Marvin, dafi alle Verdunstan^ in der Natur ganz
vom Wind abliän<;ig ist, nachdem schon de Ileen gezeigt hat, daß auch ein

gesättigter Gnsstroni über eine Flüssigkeit streichend Dampfteilchen mitreißen
kann. Alle gegenteiligen Beobachtungen beziehen sich auch auf die Verdunstung
au£ dem Lande, wenn auch teilweise vom Seewasser. Für die vorliegende Unter-
suchung auf dem Meere selbst wird sirli die alle anderen Einflüsse übertreffende

Bedeutung des Windes nicht bestrc>it(>n lassen, denn die Kurven für Wind und

Fig. 1.

l&X. (!&} 1< U. tOw 17. 18. »L 21. 2S: M. SS. S7. (88.) d*. Sa 81. l.XL 8. 4 »l

Gug der Verdansttttig, der mittleren Winditirkc, riliitivt-n Feuchiigkdt and Sonnemoheuidjiner
om 12. Oktober bis ü. Novciiil>er 11)08.

Verdunstung laufen fast völlig' parallel. Dasselbe Ergebnis zeitigt eine Zusammen-
fassung der VerdunstungsgrüÜen nach Windstärken geordnet, wie die Tabelle III

zeigt. Die eingeklammerten Zahlen geben dabei die Anzahl der Beobaehtnngen,
die selbst in 2 Oruppen für die lieiRen und die «^emaniirten Gebiete iretrennt

sind. Es sind sämtliche Beobachtungen verwandt, jedoch zeigen auch die Werte
der Ausreise oder der Rückreise allein dasselbe Bild,

Tabelle III.

Windstärke Bcaufortiikala 0-1.5 2-3.5 4—6.5 Q und mähr

50—30^ Nord and 30—1»» Söd
30» Nord bis 30« Süd ....

(KS mm (2)

:!.!» c (15)

3J>mm (10)

CG « (12)

4.1 mm (24)

7.:i . (20)

{).9 mm (11)

10.4 . (5)

Zahlreiche andere Belege lassen sich weiter für die Wirkung des Windes
anführen. Öo ist das Maximum der Verdunstung von 12.6 mm in 24 Stunden
am 14. bis 16. November 1908 auf SS^Süd und 60° West, also nicht im Passat, nnd
bei Luft- und Waaserteniperaturen von nur 14 bis 17^ beobachtet worden. Seine
Erklärung findet es nur in dem am 14. herrschenden Sturm von durchschnittlich

fast Windstärke 10, der erst nachts stark abflaute. Dabei war der Himmel klar

und die relative Feuchtigkeit nur 61%, also sehr niedrig, aber das kann, wie
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ein Verfrleich mit dem Ifi. bis 17. November zeigt, nicht die Haaptursaclip spin.

Denn am 16./17. war die allgemeine Lage bis auf den Wind, der durchschnittlich

unter Stärke 1 blieb, völlig dieselbe, die Verdunstung betrug aber nur 5.5 mm
gegen 12.6 mm 2 Tage vorher. Und ganz genau zwischen diese beiden Tage
paßt der 15. 16. mit «xloichfalls denselben Verhältnissen bis auf dits mittlere

Windstärke ü. £r ergab 9 mm Verdunstung. Ähnliches zeigt auch der 4./Ö. und
576. Oktober im Sfidostpassat (Tabelle IV).

Tabelle IV.

Tag lielativc Feuchtigkeit
|
SonneDSchdn Wind Vcrdunstong

4.ß. Oktober 1908 . . .
7:1.-) 0

,j 1
4.5 Stunden fast 5 7.3 min

Ö./6. 1<)0S . . . 71 % :

.->..-, . unter '\ J.9 .

Alle anderen Faktoren treten dem Winde gefrenüber zurück, müssen aber
gleichfalls beachtet werden. Die Sonnenscheindauer kommt auch in der
Tabelle I zum Ausdruck und tragt z. B. im Passat wesentlich zur Verstärkung
der Verdunstung bei, während anderseits die starke Bewölkung in df^r Stillen-

region und in höheren Breiten verringernd wirkt. Größere Unterschiede in der
Sonnenseheindauer maohen sich bBufig von einem Tag sum anderen unter sonst
gleichen Verhältnissoll lu im rkbar. Die Erhöhung der Temperatur ist dabei
nicht .so wic!ltiL^ da auf See der täJ^liche Temperaturgang unabhängiger von der
jeweiligen täglichen Sonnenwirkung ist, zum Unterschied vom Lande, wo an
sonnigen Tagen die Temperatur meist wesentlioh höher als an bedeekten steigt

So erklart sich zwanglos der Gegensatz der Bordbeobachtungen zu den schon
erwähnten in Trivandrum. Eine tabellarische Zusammenstellung aller Ver-

dunstungswerte auf der »Tangani«, nach Sonnenscheindauer geordnet, zeigt eine

gewisse Abhängigk^t, die aber nicht so scharf wie beim Wind ist

Tabelle V.

Sonnenadieindauer 0—8^ Std 9—5.5 8td.
1

6-8.5 Btd. 9 Btd. nnd darüber

50—30° Nord und Süd l.U mm (S) 4.:5mm (15) UM mm (ir>) 5.9 mm (17)

:!.S . (.i) 7.3 « (5) U.2 « (17) 8.1 . (19)

Die relative Feuchtigkeit macht sich gleichfalls im Gkinge der Ver-
dunstung nicht sehr stark bemerkbar. Auch wenn man für jeden Wert der

Reise die Frage unterstellt, lassen sich kaum Beispiele für den Einfluß der rela-

tiven Feuchtigkeit finden, da der Wind fast immer den Einfluß unterdrückt.

Anf der Heimreise konnte die Lnftfeuchtigkeit nicht gemessen werden, nnd des-

halb ist eine tabellarische Zusammenfassung nur fflr die Ausreise möglich.

Tabelle VI.

Bdative Feuchtigkeit Unter 70% 70—74 o/o 75-790/0 80—84% 85—89% 1 90% and mehr

50—30" N. 3(1 r/F8.

30° Nord blH 'A^P Süd

7,9 mm f."))

6.0 . (2)

5.5 mm (7)

0.0 . (t)

3.3 mni (5)

. (10)

3.8 mm (9)

3.H . (9)

2.8 mm (5) 2.4 mm (5)

1.0 . (1)1
-

Die außertropischen Werte, die selir gleichmäßig auf die einzelnen Gruppen
verteilt sind, ordnen sich gut ein. Von den zwisäien 30° Nord und Süd ge-

fundenen Werten kann aber dasselbe nicht behauptet werden, da z. B. die Gruppen
70—74 7q und 75—79% keinen Unterschied aufweisen. Im Südostpassat war die

relatiTC Feuchtigk^t ziemlich groß, und so sind die hohen Vwdunstungswerte
dieses Gebietes fast alle in die letztere Gruppe gefallen. Bei Zusammenfessnng
der tropischen und ntißertropischen Werte wird der Zusammonhan? zwischen

relativer Feuchtigkeit und Verdunstung bis auf die letzten beiden Gruppen regel-

mSBiger, aber so ausgeprägt wie bei Verdunstungsmessungen auf dem Lande ist

er nicht.

Nun hat Ule in seinem Aufsatz >Zur Beurteilung der Evaporationskraft

«ines Jüimas« zuerst Intensität und Geschwindigkeit der Verdunstung unter-
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schieden. Letztere läßt sich z. B. mit dem Wildschen Apparat messen, der die

Höhe der in der Zeiteinheit verdunsteten Wasserschicht gibt, die direkt pro-

portional der Oesohwindigkeit ist. Hiermit steht die absolnte Feuchtigkeit und
das Sättiijiin^'sdofizit in keinem Zusnninionhantr und auoJi der mit der relativen

Feuchtigkeit ist nicht ersichtlieh, wohl aber sind Fsy chroraeterdif ferenz und
Wind proportional der iSchueiiigkeit der Verdunstung, und üle findet auch in

den Verdunstungsmessungen in Chemnitz 1885 bis 1889 die Bestätigung. Ich habe
jedoch bei meinen Messun«^en einen derartigen Zusammenhang zwiselu-n Psychro-

meterdifferenz und Verdunstung, der auch nur annähernd dem Verhältnis de&
Windes zur Verdunstung gleichkäme, nicht feststellen können.

Durch die Differenz zwis^clien n tn kcnem und feuchtem Thermometer, die

an der Luvseite frei gegen den Wind gelialten werden, will W. Krebs ein .^!<^(^

für die Verdunstung gewinnen. Nach seinen Untersuchungen an Landseen gibt

die Psychrometerdifferenz in Centigraden ausgedrückt und mit 2 multipliziert

die tägliche Verdunstungsliölie in Millimetern. Für Aspirationsspyehrometer-
differenzen stimmt diese Ikreehnung auch nicht annähernd, und mit anderen
Thermometern, so wie Krebs es will, konnte nicht beobachtet werden. Es liegt

auch die Sohwierigkeit vor, daß die Beobachtungen nur während das Schiff still

liegt ohne weiteres verwendbar sind, beim Schiff in Fahrt iiber eine umständ-
liche Korrektiunsrechnung nötig wird« da man auf den wahren Wind reduzieren
muß. Übrigens folgt aus den wichtigen Versncben Okadas in Japan im Gegen-
satz zu Krebs, daH die Verdunstung in der Sonne nicht einfoeh proportional
der psychrometrisclien Differenz ist.

Ein Faktor, der die Verdunstung beeinflußt, ist ferner der Luftdruck.
Bei niedrigem Luftdruck steigt die Verdunstung, während sie bei hohem sinkt»

und LaboratoriuMisversuclie haben auch deinentspreehende Ergebnisse gezeitigt.

Auf die Verdunstung auf dem Meere ist aber erklärlicherweise ein Einfluß
nicht erkennbar. Die Luftdruckschwankungen sind relativ gering, so daß die
übrigen Faktoren etwaige durch den Luftdruck hervorgerufene Änderungen tot-
deeken. Da ferner gerade im Passa1gel)iet lioher Luftdinick, in der Knlinenzone
niedriger herrscht, so haben wir scheinbar sogar die entgegengesetzte Wirkung.
Ebenso liegen die Verhältnisse in hShwen fönditen. Im Kap Hom-Oebiet ist

der Luftdruck im Jahresmittel rund 20 mm unter dem im Passat, aber die da-
durch möglicherweise vergrößerte Verdunstung wird durch alle anderen Fak-
toren mehr als kompensiert. Hinzu kommt der Einfluß, den die verschiedene
vertikale Bewegungstendenz der Luft ausflbt. In den Hochdruckgebieten
ist die allgemeine Rewegungstendenz abwärts gerichtet. Die dabei eintretende
dynamis< he Erwärmung macht diese Luftmassen aufnahmefähiger für Wasser-
dampf, begünstigt also die Verdunstung. Umgekehrt ist dfer Vorgang in aus-

gedehnten Tiefdruckgebieten, während lokale starke Minima durch den größeren
(Iradient auch eine verstärkte horizontale PewcLMing der Luft zur Folge haben,

die nun die Verdunstung vergrößert. Alle diese Komplikationen lassen in den er-

zielten Werten keinen Einfluß des Luftdrucks erkennen.
Ebenso geht es mit der Bedeutung dos Salzgehaltes für die Verdunstung^

die Theorie und Lnhoratoriumsversuche zeigen. Versuche mit verschieden großen
Gefäßen an Bord ergaben übrigens regelmäßig eine etwas größere Verdunstung
in dem größeren GefSfi, in dem der Salzgehalt am Schlüsse der Beobachtung
geringer als im Vergleichsgefäß war. Dnraiis wurrle im vorläufigen Bericht ge-
schlossen, daß auf dem Meere die Verdunstung größer als in (len Gefäßen ist,

weil dort die Konzentrationszunahme nur höchst unbedeutend an der Überfläche
ist. Spätere Üt>erlegungen und besonders die Vergleiche der Temperaturen
zeigten jedoch, daß die .Auffassung irrlfinilicli war. Die Teini)eraturunterschiede

sind viel beträchtlicher und deshalb wirksamer als die Sulzgehaltsunterscbiede.
Die nächtliche Abkühlung ist in kleineren GeffiBen größer und verringwt da-
durch die Venlunstung.

Das Ergebnis unserer Betrachtungen können wir zum Schlüsse zu-

sammenfassen in dem Satze, daß in ähnlichen Kliniagebieteo der Wind für
die Verdunstung auf dem Meere der wichtigste Faktor ist, daß
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neben ihm die Wasserdanipfführung der Luft und die Sonnenschein-
dauer berücksichtigt werden müssen, während Luftdruclc- und Salz-
gehaltsnnterschieden neben diesen Faktoren keinerlei Bedeutung
zukommt.

Nun wäre ein letztes Ziel erreicht, wenn man diese Beziehungen in eine
Formel zusammenfassen könnte, die dann die Berechnung der Verdunstung zuließe«

Krümmel hat es getan, indem er allerdings die Verdunstung nur proportional
der Qaadratwnntel aus dw Windgesdiwindigkeit setzte. Die Gleichung lautet:

V=C (1 -1-0.00367 1) (t— t
)

j'J^^.

worin y die tägliche Verdunstungshöhe in Millimetern, G eine Konstante, t die
Temperatur des trockenen, t' die des feuchten Thermometers, W die Wind-
g'esohwindigkeit, B und S die Wirkung dos Baromef orstandes und dos Salzgehaltes

bedeuten. Für Triest läßt sich daraus bei Einsetzung aller Werte unter Ver-
nachlfissigung des Barometers die Konstante berechnen. Da sie aber für die
einzelnen Monate beträchtlichen Schwankungen unterliegt und da temer die
Beol)aohtiingen Mazelles im Schatten erfolgten, die Sonnenwirkung also nicht

zum Aufdruck kommt, müssen alle Rechnungen fruchtlos bleiben. Dasselbe gilt

ffir die vorliegenden Versuche, da die Zahl der Beobachtungen nicht genflgt»

lim für jede Zeit und jeden Moorcstoil Norniahnitf ol zu bilden, aus denen die

Konstante festzustellen ist. Auch ist bei der Bestrahlungswirkung nur die all-

gemeine Abhängigkeit, nicht die zahlenmäßige anzugeben. Es muß deshalb einst-

weilen genUgmi, daß für die Verdunstung auf dem Meere die allgemeinen
Beziehungen zu den sie beeinflussenden Fnkfoien nuninolir festgelegt sind, und
es muß von der Aufstellung einer Formel abgesehen werden, die, wie so manche
der gerade fOr die Verdunstung aufgestauten Formeln, nur scheinbar einen
Schritt weiter bedeutet.

& Der VerdnnstnDj^svorjcaag selbst. Betrachten wir den Verdunstungs-
vorgang seihst, so interessiert uns zunächst der tägliche Gang. Es ist zu er-

warten, daß die Verdunstung in ihrem 24 stündigen Verlauf ein Maximum in den
Hittagsstunden, ein Minimum in den ersten Morgenstunden besitzt. Verschiedene
Versuche in dem großen 10 Litergefäß hatten auch stets das erwartete Ergebnis,
wenn von 4 zu 4 Stunden die Salzgehaltszunahnie dureh Titration festgestellt und
daraus die Verdunstung berechnet wurde. Deshalb möge nur eine Reihe, die

für den 81. Oktober bis 1. November gilt, wiedwgegeben werden.

Talx llc VII.

Zeit • Temperatur Salzgehalt Verdunstung

» V 25.70 C. 36.01 Promille
10* V 27.5 3(5.20 1.71 mm
21.« \ 20.0 ;..'.(

1

2.():{ «

&t .\ 25.0 36.71 1.80 .

10» N 24.« 36.89 1J50 *

2t V 24.2 :17.0m 1.14 «

m V 2a.« 37.1 y 1.26 «

Die große Regelmäßigkeit — so ist z. B. die Verdunstung morgens von
2 bis 6 Uhr schon wieder etwas höher als von 10 bis 2 l'hr nachts — zeigt, daß
die Gefäßbeobachtung an und für sich frei von störenden Einflüssen ist. Übrigens
kommt bei dieeem Versuch, der in den Südostpassat fiel, die Wirkung der
Sonnenbestrahlung und der Temperatur zum Ausdruck.. Der Wind blieb derselbe.

In anderen Gebieten, in denen besonders der Wind größeren Schwankungen unter-

worfen ist, erhält man natürlich einen unregelmäßigeren Verlauf.

Deshalb ist auch das Verhältnis der Tages- zur Nacht verdunst ung
schwankend. Am 4. Oktober 1908 verdunsteten tagsüber bei mäßigem Südsüd-
westwind Stärke 3 bis 4 und häufigem Staubregen 3.3 mm, nachts aber bei Wind 5

bis 6 und einer um 10 Prosent niedrigeren relativen Feuchtigkeit 4.0 mm. Umge>
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kehrt lagen die Verhältnis.se am 28. November bei Kap Horn; am Tage 1.35 mm,
nachts nur 0.03 mm. Im allgemeinen findet man aber, daß bei sonst gleichen

Verhältnissen in der Nacht die Verdunstung ein Drittel bis ein Halb der am
Tage beträgt. Es wurden im ganzen an 16 Tag«n in allen Gebieten halbtägige
Beobachtungen angestellt, und diese ergaben als Mittel 3.9 mm Verdunstung am
Tage gegen 1.55 mm in der Nacht, also annähernd 4 zu 1.6. Dieses Verhältnis

wurde unter gleichzeitiger Berücksichtigung der übrigen Umstände benutzt, um
an den Tagen, an denen aus irgendwelchen Gründen wie plötzliche Regengüsse,
Spritzer, Beschädigungen der Apparate bei Segelmanövern usw. nur 12 Stunden
beobachtet werden konnte, Werte für den ganzen Tag zu berechnen. Allerdings
sind diese Worte dann als nicht völlig einwandfrei gekennzeichnet, obwohl sie

sich ausnahmslos gut einfügen.

Durch den Verdunstungsprozeß an der Oberfläche der Meere
wird eine Zunahme der Dichte der obersten Wasser teilchen erfolgen.
E.s fragt sich nun, ob an der Oberfläche eine Anreicherung mit schwereren
Teilchen stattfindet, oder ob ein sofortiges Herabsinken eintritt. Schott war im
Valdiviawerk, wie eine Berechnung der Tiefe, bis zu der die durch Verdunstung
schwerer gewordenen Teilchen sinken, erstoror Meinung, der Krümmel im
Handbuch entgegentritt. Um die Frage zu klären, wurden Beobachtungen mit

einem größeren zylindrischen Gefäß von 35 cm Tiefe, 315 qcm Verdunstungs-
oberflächo und 10 1 Inhalt angestellt. Es wurden aus ihm zu bestimmten Stunden
direkt an der Oberfläche, in der Mitte und am Grunde mittels Pipette Wasser
zur Titration entnommen. Leider zerbrach das Gefäß beim Überstaggehen nach
zwei Versuchen, so daß weitere Versuche nicht unternommen werden konnten.

Tabelle VIII.

•Jl. (Jktober
M' ^1. V ]2vV^N 3'.^ N

]!)os
t° ' . II '

' • in» ' S ' t
^

• (Hl

Ol)crfI«chc . . . 31.91) 27.2 3.V)S' — 35.12 .30.2 3.-1.28 29.1 35.44 29.0 — • 2(5.1 35.75 ' 2.5.7

Mine ;u.9i) 27.2 3,-),12 30.2 3.-,.27» 2<.».l 3.-)..')0' —
IkMien 34 .0!! 27.2 3.^.. 17 3.^1.32 29.1 35..'>3 2S.8 35.62 ,2fi.l 35.75 25.7

ft. Xovt'inlxT
\- H- \' 12' ^l.> .\ 3' N Ü' ,b N 12V,^f V 0' V

ms
t- * tvt 1 III

' -I

< )lxiHüchu . . . ;i7.oi 21.:; .ir.u'i -'."). II 37.32 27.7 37.."»3 27.i» ;i7.l>9 2.").7 37.87 22.5 37.92 22.5

Mitte 37.1 '1 24, :i 37.31 27.'.»
1

Bo«!cn ..... 37.U1 24.3 :57,iti 2:..s .37,:; 1 27.

s

:57..-7 27.9 37.70 2.').7 37.88 22.4 37.94 22.5

1

*) FIluche mit Probe zerbrochen.

Aus diesen Zahlen folgt zunächst, daß eine Ansammlung schwererer
Teilchen an der Oberfläche nicht stattfindet. Wir haben nicht ein einziges

Mal an der Oberfläche einen höheren Salzgehalt und, wenn wir die Temperatur mit

berücksichtigen, größere Dichtigkeit als am Boden. Die durch die Verdunstung
schwerer werdenden Teilchen sinken sofort, und es muß also eine ständige

Vertikalbewegung vorhan,den sein, da auch die tiefer liegenden mit den sinkenden
ihren Platz vertauschen. Dabei findet auch eine Temperaturübertragung statt,

denn jedes Teilchen nimmt seine Temperatur mit nach unten, bzw. oben. Nun
ist, worauf Krümmel aufmerksam macht, ein bestimmtes Minimum der Dichtig-

koitszunahme nötig, damit die der Bewegung Widerstand leistende innere Reibung
überwunden wird. Wenn wir sagen, daß die durch die Verdunstung schwerer
werdenden Teilchen sofort sinken, so ist damit gemeint, daß sie sich nicht in
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g^rößerer Jlon^e tind mit stark erhöhtem Salzgehalt an der Oberfläche an-

sammeln, sondern sofort sich abwärts in Bewegung setzen, wenn die zur Über-
windung des inneren Widerstandes nötige Energie gewonnen ist. Im Meere wird
jedes daroh die Verdunstung schwerer gewordene Teilchen dann bis zu der seiner
Dichte entsprechenden Tiefe sinken, im GefäH werden diese Teilchen sich unten
sammeln und dadurch zeigen, wie groß ihre Diehti<i;koit im Augenblick des Weg-
sinkens gewesen ist Wie die Beispiele zeigen, genügen im allgemeinen Ssls-

gehaltszunahm«! von 0.01 bis 0.02 Promille bei gleichbleibendem Temperatur, um
das Absinken zu voranlassen. Um die Mittagsstunden wird aber der Unterschied
großer; am 21. Oktober 0.05, 0.04, 0.09, am 5. November 0.04 Promille. Die Er-
klärung hierfür bietet keüie Schwierigkeit In dieser Zeit ist die Verdunstnng
am stärksten, also auch die Zahl der in sinkender Bewegung befindlichen

Teilchen am größten, und infolgedessen auch die Er.satzlxnvegung am stärksten,

die neue leichtere Teilchen an die Überfläche steigen lällt. Dadurcii wird der
Widerstand für die Abwärtsbewegung vergr5fi«rt und die ihn überwindende
Energie muB größor sein, d.h. die Teilehem müssen an der Oberfläche schwerer
werden.

Weiter kommt noch ein zweiter ümstand in Betracht Da am Tage an
der Oberfläche die Temperatur steigt so wird trotz zunehmender Salzkonzcntration
die Dichtigkeit nur langsam wachsen, und es muß überhaupt durch die Starke
der Konzentrierung erst der Einfluß der Temperatur ausgeglichen werden, also

eine größere Salzgehaltszunahme als im Mittel erfolgen. Das zeigt die 8 Uhr*
Beobachtung am 21. Oktober. Wenn oben gleichfalls die Temperatur 28.8"^

herrschen würde, so ergäbe sich aus dem Salzgehalt von 1^5.44 Promille oben und
35.53 Promille unten eine Dichte iu situ von 1.02248 und 1.02256. Durch die

Temperatur von 29.0^ oben wird aber die Dichte auf 1.02241 herabgesetzt so daft

die Salzgohaltszunahme zum Ausgleich größer werden muß. Umgekehrt verstärkt

die nächtliche Temperaturabuahme an der Oberfläche die Dichtigkeit so daß
sich hier die Wirkung summiort und dadurch das Absinken unterstützt wird.
Jetzt wird auch die Tiefe bis zu der die Teilchen sinken mehr durch die

Teniperaturdifferenz bestimmt, da die Verdunstung in der Nacht beträchtlich

geringer ist. Übrigens tritt im Gefäß die Rollo der Temperatur gegen die

WirkUchkeit zurück, da die Erwärmung trotz des Strahlungsschutzes nicht
lediglich von oben und schneller durch die ganze Masse erfolgt.

Unmittelbar in der Oberflächenschicht findet also keine Ansammlung von
durch die Verdunstung salzreicher gewordenen Teilchen statt. Trotzdem müssen
wir den höheren Salzgehalt in den oberen Schichten — letzteres im weiteren
Sinne — der Passatregionon wesentlich durch die stärkere Verdunstung
bedingt erklären. Wenn man aus den Werten der Aus- und Rückreise für je

10 Breitengradzonen — ron 10<* Nord bis zum Äquator für 5 Breitengradzonen —
die Mittelwerte der Verdunstung feststellt und mit dem initLl» ren Salzgehalt an der
Oberfläche des durchfahrenen Gebietes wieder nach 10 Gradzonen, der Sc hott

-

sehen Karte in Petermanns Mitteilungen 1902 entnommen, vergleicht so zeigt sich

eine fast Tollkommene Übereinstimmung (Figur 2). Sie gibt einerseits eine der
Ursachen für die Salzgehaltsma.xinia der Passate, und spricht anderseits wieder
für die Zuverlässigkeit der durch Gefäßbeobachtungen erzielten Resultate.

Sicher hat eine eventuell später zu zeichnende Karte der Verteilung der Ver-
dnnsfenngsgröße Ähnlichkeit mit der Karte des Oberflächensalzgehaltes.

Die Verdunstung wirkt ständig und deshalb wird das schwerer gewordene
und abgesunkene Teilchen schließlich doch wieder leichter als die nunmehrigen
OberflS<dieiitei]<dieB sein. Es steigt wieder In die H^e, um abermals dne
Dichtigkeitszunahme zu ( rfaln-en, so daB sehlieBUch die ganzen oberen Schichten
bis zu einer gewissen Tiefe salzhaltiger werden. Brennecke hat durch seine

Ausführungen im Planetwerk auf die Tiefe, bis zu der diese Vertikalzirkulation

reicht hingewiesen. In den tropischen Gewässern, wozu wir die Passatgebiete
auch zu rechnen haben, dürften etwa 150 m Tiefe die mittlere Grenze sein, denn
die hohe Temperatur, die alle Teilchen an der Oberfläclie annehmen, wirkt der-

artig dem Schwererwerdeu durch Verdunstung entgegen, daß die viel größere
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Dichtigkeit in 200 m Tiefe nicht erreicht werdon kann. Anders ist es in höheren

Breiten. Hier unterstützen, wie früher beschrieben, die nächtliche und noch

mebr die winterliche Abkühlnng die Verdunstung, die Teilchen werden ganx be-

deutend schwerer tud sinken deshalb auch viel tiefer.

4. Die al)!^ohite (Jröße der Verdnnstnog. Alle bisherigen Ausführungen
bezogen sich auf die Verdunstung im Gefäß und es muß jetzt die Frage nach der

absoluten Größe der Verdunstung entschieden werden. Es ist bei der Be-

sprechung der Fehlerquellen das Resultat gewonnen, daB bei den als einwandfrei
bo'/cirliiH'ten Beobnohtungen die Fehlerquellen .sich au.sgleichen oder Korrektions-

rechnungen zugänglich sind, d. b. daß die berechneten täglichen Werte auch die

Verdunstung auf dem Meere darstellen. Für den einzelnen Tag stimmen also

der beobachtete und der wirkliche Wert, wie wir sie nunmehr nennen wollen,

überein. Anders ist es aber mit den Durchsehnittswcrtpn. Wenn wir z. B. im

Südostpassat auf der Ausreise aus den 8 beobachteten Werten den Mittelwert

7.2 mm pro Tag finden, so dürfen wir diese Zahl nicht als durchschnittliebe
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mittlere Südostpassatverdunstung nehmen. Die Mehrzahl aller Beobachtungen
ist nämlich bei günstigen Wittcrungsverhältnissen zustande gekommen. Klares

Wetter mit Sonnenschein, relatiT trockene Luft, meist frische Winde herrsehtea

zur Ilauptsaobo nn den Tagen, an denen Beobachtungen erzielt wurden. Um-
gekehrt war die Sachlage an den übrigen Tagen, soweit nicht von den Wittervngs>

erhältnissen unabhängige Ereignisse ein Ergebnis vereitelten. Die beob-

achteten Werte stellen also meistens Extremwerte yor, nnd ihr IGttd

ist in diesem Falle zu lioch.

Es ist nun festzustellen, um wieviel der beobachtete Mittelwert
redusiert werden muB. Einige Anhaltspunkte för einen solchen Versuch habtfi

wir glflcUiclicrwoisc. Don or.sti'n l>iotC't uns das Vorhält nis diT Verdun.stung
an weniger gün.stigen Tagen zur mittleren Verdunstung in dem be-

treffenden Klimagebiet.

Im Südostpassatgebiet wurden, wie eben erwähnt, auf der Ausreise 8 ein-

wandfreie Wertt' crhalton, die eine durchschnittliche tägliche Verdunstung von

7.2 mm ergaben. Am letzten dieser 8 Tage flaute der Wind stark ab, der Himmel

war bedeckt und die relatire Feuchtigkeit stieg beträchtUeh. Es verdunstetea
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infolgedessen nur 4.5 mm gleicli 63 Prozent des Oesamtmittels. Tm Kap Horn-
Gebiet wurden an 7 Tagen Werte erhalten, die 2.0 mm als Mittel ergaben. Der
29. November und 4. Dezember allein, an denen viel Smutt bei schwachen Winden
herrschte^ ergaben nur eine mittlere Verdunstung von 1.4 mm gleich 70 Prozent
von 2.0 mm. Ähnliches Ifillt sich für das Gebiet nördlich vom 40. Orad nörd-

licher Breite berechnen, wo wir 65 Prozent au den »schlechten« Tagen finden,

oder vom Nordoetpassat, wo 3 Tage, der 11., 18. und 20. Oktober, nur 4.1 mm
gleich 85 Prozent vom 10 tagigen Gesamtmittel von 4.8 mm ergeben. Dasselbe

zeigt die Heimreise, auf der wir verschiedentlicli einitre ungünstige Tage VOtt

den übrigen zahlreicheren günstigen Tagen sondern können.

Im ganxen liBt sich eine solche Trennung für 7 (Sebiete durchfuhren,
und in diesen haben die wenigen ungünstigen Tage 65, 85, 6:1, 70, 79, 80,

70 Prozent der mittleren Verdunstung ihres Gebietes. Der Durchschnitt ist

73 Prozent. Nun waren die sogenannten schlechten Tage für die Verdunstung
zwar ungünstig, verglichen mit den übrigen Tagen, aber immerhin ihm Ii nicht

sehr ungünstig. Im letzteren Falle, wenn meist überhaupt ktMiie Beobachtung
gelang, dürfte die mittlere Miniiualverdunstung nur vielleicht 60 Prozent - einen

Anhalt bieten die Zahlen 63 und 65, die noch zu hoch sein müssen — der
mittleren Maxinialverdunstung sein, die unsere zur Hauptsache an günstigen Tagen
erzielten Werte darstellen. Zwi.schen beiden liegt das wahre Mittel, das also den
Tagen »mittlerere Wettergunst annähernd entsprechen würde. Rund 80 Prozent
des beobachteten Mittelwertes dürfte im allgemeinen der gesuchte Hittelwert der
Verdunstung auf der Meeresoberflache sein. Wir werden also in den Gebieten,
in denen wir zweifellos einen Maximalwert erhalten haben, eine Re-
duktion um ein Fünftel vornehmen müssen.

Ein weiteres Vergleichsmittel, das uns zugleich anzeigt, ob wir in einem
Gebiet einen Maximalwert erhalten haben, ist die Betrachtung des Windes
zur Zeit der Beobachtung und des durchschnittlich dort anzutreffenden
Windes, da der Wind nach unseren Ergebnissen in ähnlichen Klimagebieten der
Hauptfaktor für die Verdunstung ist.

Wie in diesen Zeilen schon kurz — im vorlaufigen Bericht ausführlich -

erwähnt, war der 2s^ordostpassat auf der Ausreise viel zu sehwach und un-

bestSndig. Die mittlwe M^ndstXriee war rund 2 nach der Beaufortskala. Da-
gegen herrsolite auf der Heimreise frischer bis steifer Passat von häufig Starke 7

und durchschnittlich 5 bis 6, während im Jahresdurchschnitt der Nordostpassat
des Nordatlantischen Gebietes etwas über 4 haben dürfte. Der auf der Ausreise

gefundene Verdunstungswert von 4.8 mm bei 10 Beobachtungen ist deshalb der

Miniinalwort, der der Heimreise von fi.H mm bei 11 Beobachtungen der Maximal-
wert, so daß das Mittel aller Werte, das 6,6 mm ist, die mittlere wirkliche Ver-

dunstung an der Heeresoberfliche sein wird. Dem entspricht genau der aus der
Heimreise allein berechnete reduzierte Wert von 6.6 mm gleich 8.8 mm weniger
20 Prozent.

Im Südostpassat war der Wind auf der Ausreise sehr stark entwickelt,

SO daß das schnelle Schiff die fast 2000 Seemeilen lange Strecke in 10 Tagen
zurücklegte. Ähnlich ging es auf iler 1 Iciiurrisc, auf der ebenso wie auf der

Ausreise ein ungewöhnlich gutes Wetter bei frischem Passat herrschte. Fast stets

schien die Sonne und die Luft war mehrfach so trocken, daß es dem Beobachter
der Heimreise ohne Psychrometer auffiel. Das Gesamtmittel aus beiden Fahrten

muß deshalb, anders als im Nordostpassat, um rund ein Fünftel von 7.8 auf

€.2 mm reduziert werden.
Die Fahrt von Talparaiso nach Tooopilla fiel zwar in das Südostpassat-

gebiet, jedoch war dieser, in der Nähe der Küste kaum entwickelt und die

Witterung ganz anormal, so daß der Wert von :13 mm ein Minimahvert ist. Die

Zahl der Rückfahrt, 7.2 mm bei 7 Beobachtungen, ist wieder ein Maximalwert,

das Mittd aus sämtlichen Beobachtungen, 6.7 mm, dementsprechend der voraus-

sichtlich wirkliche Wert. Für die drei Passatgebiete des Atlantischen und süd-

lichen Stillen Ozeans finden wir also die gut übereinstimmenden Werte von 6.6,

6.2 und 5.7 mm, und als Mittel für den Passat überhaupt 6.2 mm. Die geringen
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Unterschiede der drei Zahlen spiegeln wohl das Eip;cntümliche jedes Passat-

gebietes wieder. Der Passat in dem in Betracht kommenden Teil des südöstlichen

Stillen Ozeans ist schwieher als die des Atlantischen Ozeans, und ran diesen ist

der Nordost wieder stärker und trockener.

Schließlich gibt uns eine Betrachtung der jahreszeitlichen Unter-
schiede Werte für eventuelle Korrektionen. In den tropischen Gewässern dürfte

auf offenem Ozean im allgemeinen die Verdunstung keinen großen jahreszeitlichen

Schwankungen iintorworfon sein, da ein Anlaß dazu fehlt. Anders in (itbii ten

wie beispielsweise dem nördlich und südlich vom 40. Breitengrad nördlicher und
südlicher Breite. Die Ausreise der »Pangani« erfolgte ita Herbst und Ende
September, Anfang Oktober wurde das Gebiet zwischen 50, und 40. Grad nörd-
licher Breite durchschnitten. Es wechselten hoitoro Tape mit solchen mit stärkeren

Winden und Niederschlägen, aber bei immerhin hohen Temperaturen, so daß
die yerdunstung 4.5 mm f&r den Tag im Mittel ergab. Dagegen wurde dasselbe
Gebiet auf der Rückfahrt gegen Ende des Winters durchsegelt. Das Wetter war
ungünstig, wiederholt herrschte Sturm, Regen und Nebel, die Luft war meist

bedeckt und sehr feucht und nachts trat sehr starker Taufall ein. Nur dadurch
erklärt sich der abnorm niedrige Verdunstungswert von 0.2 mm. Bilden wir
aus ihm und dem Wert der Ausreise das Mittel, so erhalten wir 2.6 mm, ein Wert,
der nicht weiter reduziert werden darf, sondern vielleicht sogar noch etwas zu
niedrig ist. Wir hStten dann fast denselben Wert wie in d<»i8elben Gebieten auf
Südbreite, sowohl im Atiantischen wie auch im Stillen Ozean. Hier waren 3.8 mm
gleich reduziert 3.1 mm und 3.4 mm gleich reduziert 2.7 mm. Das Mittel aus
diesen drei Zahlen gibt für die Breite 40 bis 50 Grad überhaupt 2.8 mm.

Sehr wertToll wiren Beobachtungen aus verschiedenen Jahreszeiten im
Kap Horn -Gebiet gewesen. Die Zwischenzeit zwischen den beiden Durch-
segelungen der Region war aber zu kurz, so daß nur Beobachtungen vom Anfang^

und Ende des Sommers vorliegen. Sie decken sich mit 2.0 und 1.8 mm fast,

und wir müssen den Mittelwert von 1.9 mm wohl mindestens um 20 bis 25 Prozent
auf rund 1.4 mm erniedrirjon, da die Verdunsfunir im Winter sicher viel niedriger

ist. Die »schlechten« Tage auf der Ausreise ergaben nur 70 Prozent des Gesamt-
mittels. Die Verdunstung im Kap Horn-Qebiet wird im Jahreediurchscfanitt

1.4 mm in 24 Standen lücht übertreffen, wahrscheinlloh ist sie noch etwas
niedriger als 1,4.

Ziehen wir nunmehr das Ergebnis aus unseren Betrachtungen, so ergeben
sich folgende Werte für die Verdunstung auf der Meeresoberfliche in den ^n-
zelnen Klinm^^olMeten oder Broitenzonen,

Zwischen dem 60. und 50. Breitongrad verdunsten, wenn wir den Wert
der Kap Horn-Region nehmen, höchstens täglich 1.4 mm, zwischen 50. und 40. Grad
2.8 mm. Vom 40. Breitengrad bis zur Passatgrenzo ergab sich in den ver-
schiodenon Ozeanen auf Aus- und Heimreise 5.1, 5.5, G.O, 0.0, 4.9 mm. Da diese

Zonen stets unter normalen Verhältnissen durchsegelt wurden, haben wir das
Gesamtmittel yon 5.5 mm auf das wahre Ifittel von 4.4 mm zu reduzieren. Es
folgen die Passate mit 6.2 und das Stillengebiet mit 3.8 gleich reduziert 8.1 mm.

Tabelle IX.

0 e b i e t Tüglicbe VerdmuUiDg
Abgerundete jährliche

YcrdUuiBtuiig

60. bis 50. fJrad .... uotcr 1.4 mm 45 cm
'»0. « 4il. .... 2.8 mm 100 «

40. üiad bis l'asüatgrenze 4.4 . ido «

6.2 < 226 «

3.1 « 115 «

Diese Zahlen sind die Zusniiuiieufa.ssung der ges^atutCD Ergebnisse in allge-

meinster Form, da sie unter l>enutzun<j: des ganzen Materials von über 100 Beob-
achtungstagen unter Berücksichtiguug aller Momente für nur 5 Hauptgebiete
gebildet sind. Absolut genau können iie nicht sein, aber wesentliche Änderungen,
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d. h. solche über werden hier weitere Beobaclitun^'en schwerlich erbringen,

so daß nunmehr die Verdunstung auf dem Meere wenigstens in ihren
Grundsügen bekannt ist Wir werden diese Werte noch zu allgemeinen
Betrachtungen später verwenden.

Dagegen ist das Bild weniger sicher, wenn wir die Yerdunstungswerte in

jedem einzelnen Gebiet gesondert betrachten. Hier sind wdtere Beobachtungen
dringend erwünscht; einmal, um den absoluten Wert genauer su bestimmen, und
dann, um auch in den nicht durchsegelten Meeresräumen Daten zu gewinnen, dorch
die Einzelheiten aus dem allgemeinen Bild erkenntlich werden.

Deshalb ist es auch nicht angängig, mit den bisher erzielten Werten eine
Karte der Verdunstung für den Atlantischen und den südöstlichen Teil des
Stillen Ozeans zu zeichnen. Ks fehlen z. B. völlig Angaben aus dem westlichen

Nordatlantischen Ozean, Vielleiehl erniedrigt eine größere relative Feuchtigkeit

der Luft im westliehen Nordostpassatgebiet die Verdunstung, wahrscheinlieh ist

auch in mittleren Breilni ühw dem Golfstrom infolge der durchschnittlich

größeren Windstärke und der höheren Temperatur die Yei'dunstung größer als

in der durchfahrenen gleichen Breite im Osten. Anderseits sind auch Unter-
schiede in Windstärke und Luftfeuchtigkeit im östlichen und westlichen Strich

des Südostpassates vorhanden. Man darf wohl aus den Beobachtungen in drei

verschiedenen Passatgebieten, die je zweimal durchfahren wurden, einen leidlichen

Mittelwert für Passatgebiete fiberhaui)t und einen annilhernden fUr den durch-
segelten Streifen wwarten, nicht aber schon spezialisieren wollen. In der fol-

genden Tabelle gelten mit diesem Vorbehalt unstM'e nunmehr nach Nord- und
Südbreite und verschiedenen Ozeanen getrennten Zahlen nur für den mehr oder
weniger breiten Streifen der Seglerroute um Kap Horn.

TubfUe X.

Verdan!)tuug «n der MeeresoberüHehe auf der Segiorroute um Kup Horn.

Gebiet Tfigliche Verduortung
Abp-nuidcte jährliche

N'crdunstung

,'0 bis Ifi^ Nord .... 2.6 mm fö cm
Afp l>i« Pa^^Ht 4.4 c ](>0 '

6.6 > 210 «

8tiUeiigcliifi 3.1 < ]]) .

fe(ädo8t]iaK!<at 6.2 « 225 «

Ftosat bis 40^ {Süd . . . 4.8 • 175 .

40 bis 50« Sfid .... 3.1 « 115 <

50 ' bC'-' 1.4 . 45 •

50 40-' . . . . . 2.7 . 1(N>

40 • . . . . . 3.9 . 1 io

n.7 " 2^0 <

ZT. 9W WaMerbaiiilMlt Brd» und die Tordwutnag mut dem Mtoere.

Verdunstung, Niederschlag, Abfluß sind die Glieder eines ewigen Kreis*

laufe.s. Es ist das Verdienst Brückners, diesen Kreislauf zuerst in seinen ein-

zelnen Teilen annähernd zahlenmäßig festgelegt und so einen Einblick in den
Oesamtwasserhanshalt der Erde gegeben zu haben. Brflekners Ausffih'rangen

sind in Kürze folgende. Es sind die Annahmen berechtigt, daß 1. das Klima
der Erde in kleineren nichtgeologischen Zeiträumen konstant ist, daß 2. im
Jahresdurchschnitt nur unerhebliche Mengen Wasser im Boden dauernd ver-

schwinden und daß 8. auch nur geringe Mengen, die außerdem die unter 2
kompensieren, in vulkniiisi licn Dampfen aus dem Erdinnern an die Oberflache
treten. Bei diesen AniialiiiuMi muß der gesamte Niederschlag auf der Erde, der

sich aus dem Niederschlag auf dem Meere (Nm) und dem auf dem Lande (Nj)

ergibt, gleich der Qesamtrerdunstung (Vn» Vj) sein.

N.+ N,=V„+V,.

An. d. Hydr. oiw. 1911, Heft VUL 3
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Da weiter das Meeresniveau trots der jährlichen Zufuhr von Flußwasser

<F) konstant bleibt, so muß die Verdunstung auf dem Meore um diese GröBe
den Niederschlag auf dem Meere übertreffen

V — X = F* m "III ^ •

Wir hätten also in 2 Gleichungen 6 Glieder des Wasserkreislaufes» die zu be-

stimmen sind.

Brückner und woiig spiter auf seine Anregung Fritssche haben den
Ragenfall auf fltMii T.nnde mit •^enü^^endpr r.onnuiirkcit auf 112 000 rbkm be-

rechnet. Ebenso genügt die Berechnung der Flußzufuhr völlig, die 30 64U cbkm
ergab. Durch Einsetzen dieser Werte in die Gleichungen findrt man dann die

Vt-rdunstung auf dem Lande gleich 81:560 cbkm. Es bleiben also unbekannt
Niederschlag und Verdunstung auf dem Meoro, d. Ii. die Lösung des ganzen
Problems liegt auf dem Meere. Da nun die Bestimmung des Niederschlags

auf dem Meere nur dur<^ jalirzehntelango Messungen auf sehr vieloi Schiffen zum
Ziel führen würde, so ist der einzige bleibende Weg die Bestimmuntr der Ver-

dimstnng auf dem Meere, die Brückner auch versuclit. Er stellt die Werte, dit^

an größeren und kleineren natürlichen Inlandseen sowie Wasserbassins gewonnen
sind, nach 10° Breitenzonen zusammen und findet dann durch Interpolation fQr

olle Breitonzonon Werte. Diese, etwas eniiodrigt, um den Unterschied zwischen

Salz- und Süßwasser zu berücksichtigen, und mit dem Areal der Wasserfläche der

10 Gradzonen multipliziert, ergeben die Verdunstung auf dem Meere in der GröBe
von 384 ODO cbkm mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von + 50 000 cbkm. Dar-
aus berechnet sich d(>r Niederschlag auf dem Meere als letztes Glied des Wasser-
kreislaufes auf 353 360 cbkm.

Diese LOsung des Problems genügt als erste Annäherung vollständig, aber

ganz befriedigen kann sie auf die Dauer nicht, weil der Bestimmung der Ver-

dunstung auf dem Meere nach Landl»eobachtungen zu viele Fehler anhaften.

Einmal liegen die Stationen fast alle zwischen 35 und 50
' Breite und zur Haupt-

sache in Westeuropa. Werte für den besonders einflußreichen Passat fehlen ganz.

Für 10 bis 'JO^ Breite ergalKMi der Nicaragua-See und Beobachtungen bei Bomba}*
Werte, die aber als „Laud"-Werto gerade für diese Breite, die im allgemeinen auf dem
Meere zum Passatgebiet gehört, absolut nicht charakteristisch sind. Brückner
sagt auch selbst, daß im Passat die Verdunstung größer sein wird und ander-
seits im Stillengebiet kleiner, a])or diese Fehler gleichen sich nicht aus, wie er

meint, da die Passate über 30, die Stillengebiete jedoch unter 10"^^ der Wasser-
fläche der Erde einnehmen (siehe Tabelle XI). Weiter meint Brückner, daß
die Verdunstung auf dem Meere überhaupt geringer ist als auf Landgewässern,
weil die über die Wasserflächen sf reiclieiide Luft an relativer Feuchtigkeit stark

zunimmt. Wir müssen aber annehnien, daß über dem Meere eine ständige

Durchmischung der unteren Luftschichten durch die Winde stattfindet, und es

ergibt sich auch, daß man früher die relative Feuchtigkeit ül»er dem Meere
Stark überschätzt hat. Ausgedehnte Untersuchungen lassen einen Mittelwert von
unter 80% finden, und häufig kann man tagelang auf dem Ozean dne Feuchtig-
keit unter 70 und Unter 60";,, bcoba<'litcu. Ferner spielt der Wind auf dem
Meere eine ganz andere Rolle als auf «ii'iii Lan<le. Wo li;il)cn wir gewaltige ge-

schlossene Gebiete von 20 und 30 Millionen Quadratkilometer mit einem durch-
schnittlichen Wind von Stärke 4 und darüber? Nicht auf dem Lande').

Und unsere vergleichenden Beobiichtungen zeigen einwandfrei den Einfluß des

Windes auf die Verdunstung auf den Ozeanen. Schließlich ist im allgemeinen die

Temperatur der Meeresoberfläche höher als die der darüber befindlichen Luft, wo-
durch zweifellos die Verdunstung verstärkt wird, während über Landgewässern
nni Tage, wo die Hauptverdunstung stattfindet, die Wassertemperatur meist ge-
ringer ist.

Alle diese Beobaditongen zwingen unsm dae Annahme^ dafi die Messungen
auf den Landgewässern und Bassins zwar einen ersten Ersatz, aber doch keinm

') Eine soeben erschienene Arbeit von Aßmann gibt aU Cttsamtmittel aller Windregistrierongfai

in Deataehland «ne ChMchwiiidigkeit Ton 4.4 m in der Sdrande; dM irKn rund Wlndattrln 2.
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vollwertigen bilden. Es soll deshalb versucht werden, aus unseren Wt^ton die

CSesamtverduustung auf dem Meere zu bestimmen. Im vorigen Kapitel sind aus
allen Werten für die fünf wichtig^sten Klimag:ebiete Mittelwarte gebildet (Tabelle IX),

mit deren Hilfe die Berechnung möglich ist. Für die noch ausstehenden Ge-
biete nördlich vom GO. Breitengrad ist allerdings die Verdunstung hypothetisch.

Da sie aber nach Größe des Gebietes und der Verdunstung gegenüber den
übrigen Meeresrlumen gering ist, so ist ein etwaiger Fehler, den die hier

notige Schätzung der Verdunstung hervorruft, verschwindMid klein. Während
Brückner seine Werte mit dem Wasserareal der 10'^ Breitenzonen multiplizierte,

müssen wir zunächst die Größe der Klimagebiete durch Messung auf flächeu-

treoen Karten, in die die Grenzen der Paasate und äquatorialen Stillen eingetragen
sind, bestimmen, t'ber diese I5( Stimmung ist auf Seite 200 ff., laufender Jahr-

gang dieser Zeitschrift berichtet. Nach Einsetzung unserer Verdunstungswerte
ergab sich dann folgendes Bild:

Tabelle XI

Windgebiet
Areal Verdunstung

1000 qkm «/« cbkm 0/
10

X.-.nlli< li.-s i).>larfs ( „ hii-t (fi09 bis 90*) ,

W»-iwiiulp l)iet (4U^ bis 60*)

Sial«'sl|)a.-<sal

Südliches HubtropisdieB Gdiiet. ....

17400
28400
25750
22 750
88 400
32 riOt )

7i > tJ.'iO

•t 1 im
56900
20200

4.9

7.9

7.2

63
10.7

51.1

III.',»

15.9

5.7

2 3.-):i

20 32.'S

39 H!2
43325*]
fi6422
.^7 :»2
ir>S807

71 140
42270
4 585

0..T

4.0

7.7

a4
17.1

7.4

31.4

14.1

&4
0.»

357 60U 90.9 506143 99.9

Die GosamtverdunstunL,' i.st damit zu 506 143 cbkm jährlich bestimmt, ein

Wasservolunien, das, gleichmäliig auf dem Meere verteilt, eine mittlere Ver-
dunstungshöhe von 141.5 cm ergibt. Die Brücknersclie Zahl ist um 24.2%,
also rund ein Viertel, Icleiner als unser W^ert. Das Ergebnis kann nach den
vorhorj^ohenden Ausführungen nicht überraschen. Allerdings darf nicht behauptet
werden, daß unser Wert ein endgültiger ist, denn dazu ist die Zahl und Verteilung
dar Beobaehtnngen noch zu gering. Immerhin ist aber der besehrittene Weg
der einzige^ der später den wahren Wert liefern wird. Auch ist die erste An-
näherung schon jetzt erreicht, da der wahrscheinliche Fehler 10

"/o nicht über-

schreiten wird. Wenn wir übrigens den unteren Wert von rund 456 000 cbkm
nehmen und Brückners oberen Grenzwert yon 384 000+ 50 000s 434 000 cbkm,
80 i.st die Differenz nunmehr nur 22 000 cbkm, eine Zahl, die gegenüber den in

Betracht kommenden (irößen verschwindend ist. Halten wir daran fest, daß die

ältere Zahl zu niedrig ist, und nehmen wir den ungünstigsten Fall, daß unser
Wert um 10% erniedrigt werden muß, so kann man wohl rand 450CM)0 cbkin als

das der Wirklichkeit sehr nahe kommende Volumen der jährlich auf den Meeren
verdunstenden Wassermasse annelimen. Daraus ergibt sich dann der Kogeufall

auf dem Meere gleich nmd 480 000 cbkm. Die Bilans des Waneriiaiishaltes üw
Erde ist somit neu bestimmt

') Im Hbnroqgebiet wurde die Venlutistuiig gleich 5.3 mm genommen, ein Mittelwert «m
FkMiat nod Sniitnipea.
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Kamtschatka (Westküste).

Bericht ron Kapitän Hann ig, D. »I^faholt«, Reederei Diedericlisen de Co.

Allgemeines. Das Land ist bis an den Fuß des etwa 50 Sm von der KfiPte

entfei'nten Gebirges niedrig und gleichförmig. Meilenwoite Moore und Sümpfe,
welche von zahlreichen Flüssen durchschnitten werden, und Heidelandschaften
wochseln miteinander ab. Mohr landeinwärts geht die Vegetation in niedrigen

Laubwald über, der während dos kurzen Sommers ein künmierliches Dasein

fristet. Die Küste bietet daher zur Bestimmung des Schiffsortes keinerlei Land-
marken. Sie erstreckt sich von Opala an einförmig und in fast gerader Riohtnng
nordwärts, vorspringende Punkte oder Einbuchtungen sind nirgends vorhanden.
Nur bei Krutogorowa nähert sich ein etwa 40 ni hoher Höhenzug der Küste.

Die vom Gebirge herabkommenden Flüsse ströuien fast alle senkrecht zur Küste

bis nahe an diese heran, biegen dann plötzlich um und ergießen sich, mit der
Küste parallel laufend, erst mehrere Meilen weiter ins Meor. Sic siml von der

See häufig nur durch eine 100 m breite Kiesbank getrennt, vor der Mündung
liegt eine bei Niedrigwasser fast trockenfallende Barre. Der ganzen Küste

sind solche, mehrere Meter über Hochwasser sich erhebende Kiesbänke vor-

gelagert, we'h'lio vom Festlande in der K<'gel durch haffartige, 50 bis 100 m
breite Wasserarme getrennt sind. Diese Küstenfurmation wiederholt sich in fast

ununterbrochener Folge, so daß nur kurze Strecken des festen Landes bis ans

Meer herantreten. Bei Annäherung an die Kflste wird der Schiffsort in der

Regel viel weiter vom Lande ab gescliätzt, als es in Wirklichkeit der Fall i-;t,

da das niedrige Land erst spät in Sicht kommt. Untiefen und sonstige Gefahren
für die Schiffahrt sind nicht vorhanden, jedoch ist rechtzeitig vom Lot Gebrauch
zu maclicn. In 2 bis 3 Sm von der Küste ist die Wassertiefe etwa 6 Faden, sie

nimmt bis auf 3 bis 4 Faden in 1 Sm vom Lande ab. Der Grund besteht aus

Kies und grobem Sand. Weder im Jahre 1908 noch auf der letzten Reise im
Jahre 1910 wurden Steine oder Ritte vorgefunden. Die vürhaiidenen Karten sind

jedoch alle im höchsten Grade unzuverlässig, wie (his in diesen abgelegenen

Gegenden ja auch nicht anders zu erwarten ist. Die britische Admiraiitätskarte

Nr. 2888, verbessert 1908, und die russische Karte, welche für 1909 verbessert

war, wiesen die gleichen Fehler auf.

Das Landen ist außerordentlich schwierig, längs der ganzen Küste steht

eine hohe Brandung, die selbst bei ruhigem Wetter eine Landung sehr erschwert
und manchmal tagelang unmöglich macht. Die gröfite Brandung herrschte bei

einsetzender Flut, während sie bei Ebbstrom abnahm. Die Flunmündungen
waren mit der Dampfpinasse (Modell der Kaiserlichen Marine) nur bei Hoch-
wasser zu passieren, wenn nicht die auf der Barre stehende besonders gefähr-

liche Brandung es gänzlich verhinderte. Die Gezeitenströmungen setzten mit

einer Geschwindigkeit von 2 bis 3 Sm längs der Küste, Flutstrom nach Nord,

Ebbstrom nach Süd; die Hubhöhe betrug nach den vorgenommenen Lotungen
8 bis 9 FuB.

Im August wurden häufig Nebel angetroffen. Die Winde wehten bis

Mitte Se])tember aus nördliclien Pachtungen; Windstillen waren häufig.

Später Iralea heftige Südsiüruie auf, die schlieülich zum Verlassen der Küste

zwangen. Die Kfiste ist im Sommer das Ziel russische und japanischer Fischer,

von denen namentlich die let/,tei"en, durch den gewaltigen Fischreichtum ange-

lockt, in großer Zahl erscheinen. Ihre Zahl ist an dieser Küste weit über lOUO.

Sie kommen Im Juni auf kleineren Sepr^lfahrzeugen, meist Zweimastschonem,
und errichten am Strande ihre großen Stroliliütten. An günstigen Tagen Warden
nicht selten KlOoo l)is 12000 Stück Lachse gefangen; die Fische werden am Strande

gereinigt und gesalzen und dann auf die Schoner verladen. Ende August werden
die Fischereien verlassen, die Strohhütten werden abgebrannt und die Reise

nach Hakodate angetreten. Diese Stadt ist der Hauj)! markt für die Fischer,

auch die Russen setzen ihren Fang dort ab. Obgleich den Miis.sen das Fischerei-

recht in den Flüssen vorbehalten ist und ihre Anlagen auch die der Japaner an

Oüte übertreffen— Holz- oder Wellblechschuppen —, so sind sie den Japanwn ge-
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genüber doch an Zahl nur schwach vertreten. Ihre hauptsächlichsten Nieder-
lassungen Ueg«n an dan Mflndnngen das Opala das Kikdiik, Yoiwvskoja und
Kompakoya. Auoli eint' russisfli - nmcrikaTiischo Handelsgesellschaft lint nn

mehreren Punkten der Küste kleinere Wellhlechschuppeu mit Lebensmitteln und
sonstigen Waren angelegt und treibt Tauschhandel mit den Eingeborenen, die

Bären-, Fuchs-, Zobel- und Otternfelle eintauschen.

Der sonstige Schiffsverkehr ist nur unbedeutend, auUer den Dampfern der
rosslsehen Freiwilligen-Flotte, welche jährlich drei Rundreisen im Ochotskischen
Meere ausführen, wofür die russische I{e<,Merun;r eine liolio Subvention <;ewährt,

kommen nur zuweilen kleinere japanische Dampfer zum Abliolen von Lachsen.

Der Dampfer >Lysliolt« brachte im Sommer 1910 für die Regierung das
>raterial zum Bau einer Tt'lci^raplienlinie, welche die Orte Petropavlovsk, Bol-

iicherelsk, Utka, Kikshik, Kolüvskoj, Vorovskoj, Konipakova, Krutogorova, Oblu-
kowina, Itscha, Moroshetchnoje, Milkhia und Tigil verbinden soll. Von letzterem
Ort aus soll rino Vprl)iniUin>,' mit dem Orte Ot-hotsk duch drahtlose Tele<:ra[)iiie

hergestellt und von dort aus über Land nacii Nikolajevsk weilergeführt werden.
Die Fertigstellung der Linie ist für 1912 in Aussicht genommen.

Die Dörfer der auf eim r sehr niederen Kulturstufe stehenden Eingeborenen,

liegten an den Flüssen, 10 bis 20 Meilen von der Küste. Ihren Unterhalt liefert

den Eingeborenen der Fischreichtum der Flüsse, während der Boden keinerlei

Erzeugnisse hervorbringt. Einige Pferde und Rinder wurden gesehen. Der Ver-
kehr iat im Sommer außerordentlich beschwerlich, im Winter wird er durch
Hundeschlitten bewerkstelligt. Das Klima ist rauh, doch sinkt im Winter die
Temperatur selten unter — 25

Opala. Von Süden kommend, ist der erste in Betracht kommende Punkt
die Mundung des Opala. Bei klarem Wetter bildet der Gipfel des imposanten
kegelförmigen Vulkans Opalnaja eine gute Landmarke. Auf dem Ankci'iilatz

1 Sm vor der Flußmündung, etwa 1 Sm westlich der russisclien Fischerei, i)eilten

wir die Spitse des Opalnaja mw. N46°0 eine Richtung, welche von der auf
der Karte angegebenen erln'blieh abweiclit. Die Wassertiefe betrug 5 Faden;
bei Hochwasser konnte die Dampfpinasse die Barre passieren. Auf der schmalen
Landzunge, welche den von Nord kommenden Unterlauf des FIuHtes vom Meere
trennt, st;ini] m t i ii zwei Fisehcrhütten eine Bake.

Bolsdieretsk oder Bolsohaja, d. i. Großer Fluß, wird durch eine Buke be-

zeichnet, welohe an d«> Sfidseite Beiner Mfindung aus Treibholz in Form einer
Pyramide errichtet ist. Nach Angaben der Fischer soll vor mehreren Jahren
«in etwa 1000 Tons großer Dampfer die Barre des Flusses passiert und einen

Monat lang zum Laden tou Flachen im FluB gelegen haben. Vor mehreren
«Fahren hatte eine russische F'ischoreigesellschaft am Flusse eine Nieder-
lassung. Der Bolschaya soll der fischreichste Fluß der ganzen Westküste sein.

Bei unserer kurzen Anwesenheit lagen an Beiner Mündung ungesihlte Seehunde.
Von See aus war die Flußmündung schwer auszumachen, die graue verwitterte

Bake hob sich nur schlecht ab. Nach mehrstündigem Suchen wurde sie schließ-

lich an der weiter nach See hinaus g^enden Brandung und an den vielen über
dem Fluß schwebenden Mövonschwärmen erkannt. Der Ort Bolscheretsk ist

wegen der vielen Süujpfe und Nebenflüsse nur schwer zu erreichen. Die Tele-

grnphanlinie von Fetropavlovsk ist Ms hier bereits fertig.

Matnga Tu der Karte mit Vituga bezeichnet ist oin kleiner FhiR, welcher
keinerlei Bedeutung hat. Seine Mündung ist auf den Karten etwa ü Sm zu weit
nOrdlieh angegeben, die Mittagsbreite ergab 52*^ 56 5' N. Ankerplatz 1.8 Sm von
der Küste in 6 Faden WasBer. Auf dem niedrigen KieBstrand lag ein 3 bis 4 m
hohes Moor.

VOca. Die Hflndung des Utka (auf der Karte mit Itka bezeichnet) war
von See nicht auszumachen; der Fluß ist ebenfalls nur unbedeutend, er läuft

auf seinem letzten Wege nahe der Küste von Süd nach Nord. Eine gute Land-
marke ist das WnMdc eines etwa 60 m flußaufwärts liegenden Schoners, nach
Beobachtungen aus der Mittagsbreite ist die Lage des Wracks G8^ 11' N. Die
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Flußmündung liegt schätzungsweise 1 Sni w(>itor südwärts. Der Strand ist flach,

die Brandung selbst b«i ruhigem Wetter hoch. Ankerplatz 1.5 Sm vom Lande auf

4.5 Faden.
KilwhUr. Nach der Karte ist die Mündung des Kikshik gabelförmig. Der

nürdliclie Ann hat sich jedoch seit etwa 20 Jahren geschlossen und zu einem

See erweitert. Der Abfluß des Wassers erfolgt nur noch durch den südlichen

Arm, der auf seiner letzten Strecke etwa 2 Sm lings der Kflste von SQd nach
Nord läuft und in 53=» 25' N mündet. (14 Sm sQdlieher als in der Karte
verzeichnet.) Am rechten Ufer ist nahe der Mündunp eine 7 m hohe Stangen-

bake errichtet, auf welcher zuweilen eine Laterne brennt, um der einer russischen

Oeeellschaft gehörenden Dampfbarkasse die Einfahrt an bezeichnen. Das Floß-
wassor ist bis nahe an die Jlündun^'^ noch als Trinkwasser braiiohliar. Atif dem
Ankerplatz in 0,5 Sm Abstand von der Küste, auf 4.5 Faden, wurden folgende
Gezeitenbeobachtungen ausgeführt : Am 20. August bei Vollmond war um 5^ N
Hochwasser, die Hubhöhe betrug 8 Fuß. Der größte Strom wurde etwa drei

Stunden vor Hochwasser zu 2 bis H Sm bestimmt. An diesem Tage trat nur

ein Hochwasser auf, daß auch während 4 Tage um die Zeit des Vollmondes nur
einmal des Tages stattfindet. In der übrigen Zeit wechseln die Gezeiten ziem-

lich regelmäßig alle G Stunden, das Wasser steigt daim aber nur etwa 4 Fuß.

Die Barre der Flußmünduntr konnte mit der 3 Fuß tief gehenden Danipfpinasse

von 3 Stunden vor bis 3 Stunden nach Hochwasser passiert werden. Bei der

russischen Fischerei, die auf der zwischen Flußmündung und dem Heore Tor-

springenden Landzuni^o Hegt, wurde ein hölzernes (lohäude errichtet, das ab
gute Landmarke in Betracht kommt. Eine weitere vorzügliche Landmarke ist

ein schätzungsweise 18 Sm von der Küste entfernt liegender Berg, dessen Spitze

zwei sattelförmige Einbuchtungen hat. Vermutlich ist es der auf der Karte

von Kamtschatka mit Muchina bezeichnete Berir. Vom Ankerplatz i)eilten wir

die höchste Spitze rw. O. Die Landungsverhültnisse lagen hier etwas günstiger,

die Brandung war nicht so hoch als an den anderen (Si»n.
Kola. Auf der Fahrt von Kikshik nach Kola sichteten wir in etwa 53°

44' N am Strande eine Bake in Form einer P3'ramide, welche wahrscheinlich die

Mündung des l'yinta-Flusses bezeichnet. Eine Lotung in etwa 2 Sm von der

Küste ergab 11.6 Faden.
Die Mündung des Kola liegt nach den Beobachtungen aus mehreren

Mittagsbroitcn auf 53 49.4' N, 16 Sm südlicher als auf der Karte angegebeiu
Ankerplatz etwa 0.4 Sm vom Strande auf 4.5 Faden. Die Ladung wurde größten-

teils im Fluß gelöscht, dessen einzelne Arme sich kurz vor der nur etwa 15 m
breiten Mündung vereinigen. Einer dieser Arme zweigt sich kurz vor der

Mündung nach Isord hin ab und ist vom Meere nur durch eine schmale Kies-

bank getrennt; der Arm mit bei Niedrigwasser fast trocken. Nach Angabe der

Einwohner soll der KolafluH 3 Mündungen haben, von denen die hier beschriebene

die mittlere ist. Haken oder sonstige Landmarken sind nicht vorhanden. In

der Gegend am Kolaflusso gibt es viele Bären, die bis an den Strand kamen und

von Bord aus beobachtet worden konnten. Das Flußwasser ist bis nahe an die

Mündung noch trinkbar, der Fischreiditum ist groß. Ungeffthr 6 Sm landainwirts
. liegt der Ort Kolovskoje.

WoroflSBki. Am südlichen Ufer, nahe der Mündung des Flusses, steht aof

einer Anhöhe eine etwa 4 m hohe Bake in 54'^ 11' N. Ein baldiger Verfall des

aus Treibholz gebauten Seezeichens ist wahrscheinlich; das im Jahre 1908 noch

gesehene Toppzeichen, ein Rhombus, fehlte bereits. Von Süd kommend, ist die

Bake gut auszumachen; sie erscheint als eine niedrige, an der Grundlinie sehr

breite Pyramide. Etwa 2 Sm nördlich der Bake stehen mehrere Oebäude, welche

zu einer russischen Fischerei gehören. Weitere 3 Sm nördlich steht ein einzelner

Wellblechschuppen der «Kamtschatka - Tradiug - Kompagnie*, bei welchem die

Dampfer der Freiwilligen Flotte in der Regel löschen.

Der Worttffskojo-Fluß fließt in seinem Unterlauf etwa 10 Sm nahe der

Küste nach Süden und hat sich hier zu einem etwa '/^ Meile breiten Haff

erweitert. In der Karte ist dasselbe als »Golf of Chkanigitsch < bezeichnet.
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jedoch weder seiner Lage noch seiner sonstigen Beschaffenheit nach richtig dar-
gestellt

Der Lauf des Flusses ist viclniclir nach WSW t:oriclitct, bis er in etwa
54^ 27' N und einem Abstand von der Küste von etwa V« Meile nach Süden ab-
biegt und, zur Küste parallel laufend, erst in etwa 64^ l(r N in die See mtlndet.
ünp:efähr 5 Sni nönllic.h der Mündung nimmt er den kleinen Nebenfluß Udo auf.

Die durch den Unterlauf des Flusses gebildete Landzunge besteht aus Kies,

wShrend das linke PlnBufer niedriger Moorboden ist, der bei Hoehwaseer nur
2 Fuß über dpm Niveau des Flusses lie^'f und hSufig übersclnvemmt wird. Die
Barre war auch bei Kiedrigwasser für das Beiboot nahe der Bake passierbar.
Im Flusse lieg«i Tie!« Blnk^ die bei Niedrigwasser trooken fallen, nahe dem
reohfen Ufer bleibt Jedoch eine tiefe Rinne. Es wurde am Strand»' ;:<'g(rnfiber

dem bereits erwähnten Wellblechschuppen gelöscht. Gerade diesem gegenüber
liegt die Mfindung des Udo. Eine an dieser Stelle erriebtete japanische Fischerei
war lioi unserer Anwesenheit am 1. Septend)er bereit.s vorlassen, einige gröfii i t'

FischerlKiote japanischer Bauart wurden im Sande halb vergraben vorgefunden.
Die Niedcrlatisung Woroffskoje, welche etwa 60 Einwohner zUlt, liegt am gleich-

namigen Fluß, etwa 8 Sm oberhalb ih r Udomündung.
Am 2, September, ein Tag vor Neumond, war um llt» N Hochwasser, der

Hub betrug 10 FuB, Zwischen Niedrigwasscr, welches um 2k N stattgefunden
hatte, und Hochwasser war um 6 lliir ein Zwisclu'nliochwasser von etwa 4 Fuß.
Auf duui Ankerplatz war der Strom am grüUtun kurz nach Niedrigwasser, 2 Sm
nordwärts.

TomxMllroVft. Etwa 38 Sm nördlich der Mündung des Woroffskojo mündet
der Kompakova-Flufi. Am Südufer steht eine Bake, welche in der Form einer
Pyramide gebaut ist und ein Dreieck mit der Spitze nach unten als Toppzeichen
trägt; das Bauwerk war im September 1910 nmli im guten Zustande. Auch
der Unterlauf dieses Flusses bildet ein schmales Haff, in welches dieser auf 64°
46' N mündet. Eine etwa 100 ra breite Landzunge trennt den Wasserarm vom
Meere; die Vci lniidung erfolgt erst in 54" 52' N. Das Haff erstreckt sich jedoch
noch etwa 16 Sm weiter nordwärts. Die Bake ist von See aus schlecht auszu-
machen, ihre Lage ist in den N. f. 8. auf 54° 49^ N angegeben, nach unseren Be-
obachtungen steht sie :1 Meilen weiter nördlich. Ungefähr 1 Sm südlich der Bake
stehen zwei kleine Holzhäuser einer russischen Fischerei. »Lysholt« ankerte
gegenflber der Stelle, an welcher der FluB in das Haff mündet. Dort stehen
mehrere hundert Meter landeinwärts zwei mit Strohmatten gedeckte Wellblech-
schuppen der Kamtschatka-Handelsgesellschaft. Ein schmaler Fußweg führt den
FlttB entlang zur Kamtsehadalen-Niederlassung Kompakova, i^tt Meilen von der
Küste. Die Einwolmerschaft besteht aus etwa 10 Familien. Einige Kühe sowie

3 Pferde und über 100 Hunde wurden gezählt. Eine russische Telegraphen-
station, auf welcher ein Beamter stationiert ist, wird errichtet.

Am 5. September war 1'.' N Niedrigwasser. Ks fand nur ein Hochwasser
statt, Hub 8 Fuß. Der Flutstrom setzte nördlich, doch war er schwächer als

aof den fibrigen Ankerplätzen.

Xmtogorova. Auf 55'^ 4' N steht eine hölzerne Bake in Form einer ab-
gestumpften Pyramide, welche als Toppzeichen eine rechteckige Tafel mit einem
Dreieck, Spitze nach unten darunter, trägt. Sie bezeichnet die Stelle, an welcher
der Fluß nahe der Küste nach N umbiegt; die Mündung liegt etwa 2 Sm nörd-
licher. Zwisehen dem Krutotrorova und dem Ilaff, welches sich von der Mündung
des Kurniial<ova nach Nord hin erstreckt, tritt die Küste etwa 2 Sm weit vom
Meere zurüi k. Au< li der Krutog« rM\ ;i sendet nördlich seiner Mfindung einen
schmalen Arm weiter, der sich mit dem Oblukowina (n. inkoniona) vereinigt.

Die Mündung des Krutogorova ist bei Hochwasser etwa lü m breit und nur zu
dieser Zeit und bei ganz ruhigem Wetter passierbar. Die im Bn^i n davor
liegende Barre fallt bei Niedrigwasser tidc ken, l»ei Hochwasser bilden sieh auf i"

ihr hohe Kämme und Strudel. Der FluU war noch bei halbem Huchwasäer bis

Sur Bake befahrbar.
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Auf dem Ankerpintz
^J^ Sm von der FlulSmündung betrug der Hub 8 Fufi.

Beide Hochwasser folgten dicht hintereinander, das Wasser fiel zwischen beiden
1.B bis 2 Fuß.

Vom !». Sejitoiuber ab war es nicht mehr inr>;jli<-li, Ladung zu lü.schfii ; die

fortwälireiul wechselnden Winde erzeugten eine d('rarti<; holio Brandung, daß
wir schließlich geswongen worden, mit dem Rest der Ladung die Rückreise an-

zutreten.

Etwa «'ine Seemeile nördlich der Mündung des Krutogorova tritt ein

Höhenzug I>i.s dicht an die Küste heran, dir steil zum Meere hin aljfällt und
eine sehr gute Lauduiarke bietet. Am .sü<lliciien Abiiang heben sich zw<'i vveilW

Flächen von viei-eckiger Form von dem braunen (lestein deutlich ab. Au iliesen

Höhenzug schlielU sich eine allmählich ansteigende IJergkefte, welche sicli nach

dem Innern zu fortsetzt und mit Busch und niedrigem Laubwald bestanden ist.

Etwa 4 8m nördlich des Krutogorova liegt auf bidber Höhe ein grauem, von

See aus gut sichtbares Haus, welches von russischen Kolonisten bewohnt wird.

Bei Krutogorova war die Reise der »Ly.sholt» beendet. Die nachfolgenden
Angaben sind den Aufzeiobnungwi einer im Jahre 1908 mit dem Dampfer »Eutin«
ausgeführten lleisp entnommen.

Oblnkowina. Etwa Sm südlich der Mündung dieses Flusses stand

zwischen zwei kleinen Hütten eine hölzerne Bake, die in Form einer Pyramide
auf einem viereckigen Unterbau errichtet war. Sie trug an einer Stange als

Toppzeichen eine Scheibe. Wie schon erwähnt, steht der ()blukowina mit dem
KrutogorOTa durch eines der typischen Haffs in Verbindung; auch von seiner

Mündung erstreckt sich ein Arm nordwärts. Bei lialber Tide konnte die Barre
passiert und etwa '/g Sm flußaufwärts gefahren werden.

Der Ankerplatz war etwa IV4 Sm vor der FloBrnflndung in 6 Faden
Waaser.

Fusan oder Pusan.

Nach FngeboaeB Nr. Is.');» d*«» Kapt. W. HfilBebnueh, D. »l>eike Bidcnen« vom Aiunat 1906:

Nr. 4963 aeg lC«{it. A. Utipp. D. >3l«ia Riekmen« vom Mai 1908. Erglnzt nach dentidiai,
amerUcBniflcheo, enjjliarhen und japHiiMehcn Quellen. D. Adm-Krt. Nr. 290 Ost-Chincsiiicbes Ueer,
ab Oberster. Ürit. Adm-Krt. Xr. KU Koniui Arrhipelapo. Soatbem Portion; Nr. 1239 Fmu •

Haibour, Plan. Lettte VetfiffentUehunv' i II Di«' n ii'litiusti'ii Httfoi Chinaa« 1901 fieila 261: der

.l'ii<.(.- i'.HL' S'ii.- :>>.

Fusan an der Bucht von Tsau Hang hai ist der koreanische Name eines

Hafens an der Sinbj-stküste von Korea. Nach dem Entdecker wird der Hafen
von den Engländern auch Ciiosnn Harbnur nf Braughton genannt; die j!i])aner

nennen ihn l'ui-an. Seit 1876 i.st er dem ja])anisclieii, seit 1ÖÖ3 dem euroi)äi8ciien

Handel geöffnet. Nach der Einverleibung Koreas in das japanische Reich iat

Fusan seit 1910 auf weitere zehn Jahre dem Ausland gegenüber als Vortrags-
hafen garantiert. Das Leuchtfeuer von Uno-se oder Channel Rock, auf dieser

Klippe im Hafen von Fusan, liegt auf 'Mi^ 6' 30" N-Ür. und 129 4' 2" 0-Lg.
Die Mißweisung für das Jahr 1911 beträgt 4.3^ W; die jährliche Änderung kann
ernaehlSssigt werden.

Landinarkeii. Wenn man von Süden kommt und die weetliehe Durobfihrt
der Tsu Sliitua-StralJe benutzt, bietet die Felseninstd Ari-somu oder Scntinei-
Eiland mit dem llßm über Was.ser, 7.9 m über dem Erdboden hohen, sechs-
eckigen, eis 'i T). n, weisen Leuchtturm eine gute Landmarko. Da kein Wirter
auf der In.sel vurhamh'n i-^l. so kann es vorkommen, daß das Feuer mitunter
nicht brennt, und dann liingere Zeit vergeht, eiie es wieder angezündet wird.
In solchen Fällen und bei un.sichtigem Wetter ist es gut, das Lot, trotz der
lückenhaften Angaben der S.-ekarten in der Straße, zu gebrauchen, da im allge-
meinen die Tiefen an der Korcaseite geringer sind, als in der Nähe von Tsu
Shima. Weiter nördlich gewähren die Inseln Craigie 29 m, Aoat 39 m und
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Blakaney 47.5 m hoeh, dar Reihe nach, zuverlässige Landinarken für die An-
stcuerunpr, und dies um so mehr, als die Nordspit/.c von Tsu Shima nur bei p:anz

klarem Wetter eine zuverlässige l'eilung ergibt und Choragu soniu oder Deer-
Insel mit den vorgelagerten Segn-Klippen erst anf 2 Sm Abstand sich kenntlich
vom Hintorlande abhoben. Viel ohcr als die Se^u-Klip|)cn sind die Kokugan-
oder Schwarzen Klippen dicht vor Kap Shindu auszuinaclion, und man ist loioiit

geneigt, diese für die Segu-Klippen zu halten. Je nach der Sichtigkeit der Luft
und dem Sonnenstände^ wird man das Südostkap von Choragu somu oder Deer*
Eiland erkennen können, wcf^en dos anf ihm stehenden 10 m holicn, weinen,

steinernen Leuchtturius, der in ö2 m über Hochwasser sich von dem dunklen
Hintergrunde des Landes abhebt. Nachts ist das Feuer von Choragu somu, das
bei sichtiger Luft 20 Sm weit sichtbar ist, das zuverlässigste Erkennungszeichen
für den Hafen, einerlei ol) die Schiffe von Süden oder von Norden bzw. von
Oäten konuucn. Von Korden und Osten kouuueud erblickt man bei sichtiger

Luft zuerst den 638 m hohen Berg Fusan, der 7 Sm nördlich von der Hafen-
einfahrt liegt. Etwa in einer Entfernung von 10 Sm wird man schon den
weißen Leuchtturin von Choragu somu ausmachen können. Nöi-dlich von dem
Leuchtturm erhebt sich die Choragu-Insel bis zu einer 254 m hohen Borgspitzo
und weiterhin, nordwestlich von dieser bis zu 395 m. Auch die Halbinsel, die
im Norden, mit der Choragu-Tnsol im Süden, den Hafen von Fusan bildet,

erhebt sich in ilirer südlichsten Huk, der Magnetic-Uuk, in Yogudon San bis zu
174, weiterhin im Nordosten bis zu 224 m und bietet» von Osten gesehen, eben-
falls eine gute Landmarke, da sie sich von den weiter landeinwärts gel^fSaen
und viel höheren Gebirgszügen deutlicli abhebt. Die Segu-Klipj)en und
Schwarzen Klippen sind erst auf etwa 5 oder 2 Sm Abstand vom Lande
erkennbar. Die Vertonung auf der Brit. Adm-Krt. Nr. 1259 zeigt die Hafen-
einfahrt von mw. OSO in 5 Sm Abstand gesehen; um also diesen Anblick zu
haben, müßte man erst in die mw. WNW-Peilung von den Schwarzen lüippen
einscheren.

Die Anstenernng des Hafens von Fusan ist an der Hand der Karte einfach.

Die Einfahrt für grolio Schiffe ist zwischen dorn Fostlando im Norden und der

Choragu-Insel im Süden. Die Einfahrt westlich von der Choragu-Insel, bei dem
auf dem Festland gelegenen Orte Sorlo, kommt nur fOr flachgehende Kfisten-

dampfer in Frage. Die Ansteuorung der großen Einfahrt vom Osten aus ist

leicht nach der Karte und den eben beschriebenen Landmarken auszuführen,

besondere Anweisungen erscheinen nicht notwendig. Nur halte man sich von
den Segu- und Schwarzen Klippen in angemessenem Abstand, wegen der in Ihrer
Nähe auftretenden starken Stronikabbelungen und Wirbel (vgl. die Karte)

;

namentlich bei halber Tide sollte man nachts beim Verlassen des Hafens hier-

auf achten.

Leuchtfeuer. Vergleiche »Leuchtfeuer aller Meere 1911 Heft VIU,
Titel XI, Nr. 1^08 namentlich Nachtrag, 1314 bis 1347 und N. f. S. 1911 Nr. 178,

750, 1242. Kapt. A. Rupp berichtet, daß die beiden roten Leitfouer Nr. 1329
und 1S82 des deutschen Lfv. von 1911 nioht immer und nicht zuverlässig

brennen sollen, obwohl sie während seines Aufenthaltes vom 23. bis 27. Mai 1909
einwandfrei gebrannt hatten.

Lotsenwesen. Lotsen sind am Orte nicht vorhanden und auch nicht

notwendig.
Schleppdampfer sind nicht vorhanden, sollte einer gelegentlich gebraucht

werden, so wendet man sich an die Küstendampfer und akkordiert mit ihnen.

Die kleinen Schlepper für die Leichter liegen im Zollhafen, sind aber kaum im-

stande^ einen großen Segler zu schleppen.

Rettnagswosen. Rettungsboote, Bergungsdam]ifer sind nicht vorhanden.

Sturmwarnungssignale werden neben dem Hafenamt von Sorio gezeigt, wie

sie in Japan flblich sind, vgl. »Ann. d. Hydr. usw.« 1908 8. 817, Sghb. »Japan,
Korea, and adjacent Seas« 1904, Sappl«nent 1909. Fusan ist ein sicherer Zu-
flucht.shafen mit sicherem Ankergrnnd vor einem herannahenden Taifun, dem
wegen mangelnden Seeraums nicht mehr auszuweichen ist.
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Quarantäno. Vom Auslande kommend muß ein Gesundheitspaß vorgelegt

werden; hat man vorher schon einen koreanischen oder japanischen Hafen an-

gelaufeii, so ist das nicht mehr notwendig.

ZoUbchandhing ist zuvorkoninn ud. Von Schiffepapieren worden verlnn^rt:

Sohiffszertifikat, LadunijrBmanifost oder Konnossemente, Proviant- und Mann-
sctiaftsliste, Musterrolle, Lukeuplan, schriftliche Anmeldung für das Konsulat,

Schein Aber bezahlte Tonnengelder für die letzten Tier Monate innerhalb des
Japanischen Reiches.

Der Ankerplatz auf drr Reede östlich von den Felsen Uno-se und Chehi-

paui bis zu Cho To oder Mudge-Iusel wird von Handelsschiffen selten oder nie

benntst, da die Ladungsarbeiten wegen der groflen Entfernung von den Leichter^

häfen bei Sorio zu sehr auf^'ohalteii würden. Kriegsschiffe benutzen die äußere
Reede wegen der freieren Lage zu Knotsnianövcrn usw. Die ge.«;ehütztesto Stelle

bei ablandigen und südlichen Winden findet man westlich von Cho To auf etwa
9 bis 11 m (5 bis 6 Faden). Bei nördlichen und östlichen Winden kann man
hier aber nicht liegen bleibr-n.

F-Kapt. Obenheimer, Kommandant Ö. M. S. »Irene«, ankerte im Juli

1899 auf der flnBeren Reede in den Peihmgen Yogndan San in rw. 91°

(mw. OVoS), Uno-so rw. n2(P (mw. NNW^/rW), und sagt über die äußere Reede
folgendes: Der Ankergrund ist sehr gut, denn der Anker hielt bei einem zwei
Tage dauernden Sturm aus nordöstlicher Richtung mit Böen von Stärke 9.

Trotz der stetigen Riohtnng des Windee kam allmfthlich starke östliche Dünimg
im ITafen auf, so daß das Schiff bis zu 25''^ schlingerte. Die im inneren Hafen
liegenden kleineren Schiffe lagen ruhig. Der .Vnkerplatz westlich von der

Mudge-Insel (Cho To) auf T^/g bis 11 m Sv'asser über Schlickgrund mit dem Süd-
weetende der Insel in Eins mit dem Kap Vashon oder Sein Kutsu hätte bei

diesem Wind und Seegang wenigor Schutz geboten; dort stand starke Brandung
an der Küste. '<

Gezeiten. Die Hafenzeit für Fusan ist 8V l?»*)"; Hochwasserhöhe bei

Springtide 1.3 m, bei Nipptide 0.9 m. Auf die starken Oezeitenströme mit Ge-
schwindigkeiten bis zu 2^/2 ^'1^ <h'r Stunde vor der Einfahrt in die Bucht
von Fusau und hier namentlich dicht bei dem Leuchtturm auf Choragu somu
und bei der Segu-Klippe wie auf die daselbst auftretenden Neerströmungen und
Wirbel ist bereits hingewiesen worden. Dagegen sind die Strömungen auf der
Reede und in den Engen bei Uno-se verhältnismäßig^ schwach und erreiehen nur

'/^ und Knoten. In der engen Durchfahrt zwischen Sorio und der JS'ordwest-

spitze von Choragu somu und auch grade auf dem inneren Anki riilatz det Schiffe^

in der Nähe der Zoll- und Leichterhäfen, erreichen sie wieder Geschwindigkeiten
von 2 Itis ;^ Sm in der Stunde. Kapt. W. llülsebusch berichtet: Die Gezeiten

waren ziemlich regelmäßig, die Gezeitenströmungen aber wurden durch den
herrschenden Wind stark beeinflußt.« _

Barre. Die sogenannte südliche oder innere Einfahrt zu dem Innenhafen
von Fusan zwischen der Nordwestecke von Chorar'u somu und Sorio wird tief-

gehenden Seeschiffen durch Barren gesperrt, von denen die eine querab von dem
Dorfe Pumindogo, die andere vor dem Nordwestende der Insel Deer liegt Auf
den Barren ist 4.6 bis 5.5 ni (2'/o bis 3 Faden) Wasser. Küstendampfer benutzen
diese Einfahrt vielfach und halten sich dabei in der Mitte des Fahrwassers.
Das französische Kanonenboot >Vipere< passierte diese Einfahrt mit 3.2 m Tief-

gang anstandslos.

Über Wind. Wetter und Klima vgl. Brit. Shb. «Japan, Korea, and adjacmt
Seas- 19U4 S. 120 und 77;{. Eine kurze Übersicht möge hier folgen: Die
Witterung in Fusan ist gewöhnlich sehr gut. Im Juli regnet es etwas. Die
Temperatur sehwankt zwischen — 5^ in der kSltesten, und 32° bis 35^ in der
heißesten Zeit; die Hitze wird jedoch durcli die nordöstlichen Winde gemildert.

Taifune sind selten. Von Mai bis August trifft man westliche, von Oktober bis

März östliche Winde. Es gibt jedocli ungefähr ebenso viele stille als windige
Tage. Nebd tritt in den Monaten von April bis August auf und ist im Juni
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und Juli besonders häufig. In den Jahren von 1887 bis 1889 wurde kein Sobnee
beobaohtet. Die Reede wird nie dureh Eis gesperrt.

Einstenenug auf den Ankerplatz im Innenhafen durch die Süd einfahrt
Vgl. unter Barro. Im Hafen von Fusan ist ein untprsoeisches Telefjraphoiikabel

zwischen dtiu S-Ufer der japani-sthen Ansiediunf^ und Teishin Kutsu, der NW-
Spitzo von Clioragu somu, ausgelegt worden. Die Landestollo des Kabels am
Festlande befindet sich etwa 6 Kblg in der Riclitung rw. 169*^ (mw. S^!.,0) von
Sapyong san A, von wo das Kabel in der Riclitung rw. 162.5° {niw. SzO'/gO)
nach Teishin Kutsu liegt. Landestelle des Kabels am Festlande: 35 ' 6' 59" N-Br.,
129<^ 1' 49" 0-L. In einem Abstände von 55 m (60 Yards) seitwärts von der
Lage des Kabels darf kein Schiff ankern. Man sollte, falls man mit einem
kleinen Schiffe durch die Südeinfahrt einläuft, das Ankern in dieser überhaupt
vermeiden, denn in der Mitto dieses Fahrwassers liegt das von Sorio nach Tsu
shima leitende Telegraphenkabel. Über die vielen Untiefen im Hafen und auf
der Rcerlo von Fusan sagt der Bericht von S. M. S. »Irene« von Juli 1899:

»Die verschiedenen in den letzten Jahren aufgefundenen Untiefen, welche gerade
beim Einlaufen von tiefgehenden Schiffen in ^age kommen, mflssen aus spitzen,

wenig iinifangreichen Felsenriffen bestehen, denn es war auf den Untiefen trotz

vielfach vorgenommener Lotungen nicht möglich, .die in den Karten angegebenen
geringsten Tiefen aufzufinden, obgleieh durcli genaue Winkelmeerangen fest-

gestellt wurde, daß man sich mit dem Boote genau auf der Untiefe befrind

Obwohl der Bericht an.s dem Jalire 1899 i^tammt, beweist er doc h, wie
schwierig es ist, Untiefen, die aus spitzen Felsen bestehen, aufzufinden, und
daher .sollte man sieh nicht ohne zwingende OrSnde außerhull) lii s Fahrwassera
und außerhalb der Ankerplätze begeben, da man leicht auf solche noch un-
bekannte Felsennadeln stoßen kann. Bei der Ei ».Steuerung in den äußeren Hafen
von Osten kommend» zwischen den Schwarzen Kli|)pen und Cho To, bleibe man
etwa 2 bis 3 Kblg von Cho To ab und halte dann Uno-.se recht voraus. Passiert

man Cho To in größerem Abstand, so sollte man, besonders nachts, so weit

mit westlichem Kurse laufen, bis sich das Schiff angenfthert in der Peining Cho
To—NO-Huk und Uno-se befindet, worauf Uno-se recht vcnraus gehalten werden
muß, bis man 3 Kblg davon ub und dann in der Richtlinie der roten Leitfeuer
von Choragu (Tsao Liang) sich befindet, die recht vorausgehalten durch die

Enge zwischen Uno-se und Kyoshi shr» hindurchführen. Nachdem Uno-se pn.-^siert

ist und sieh das Schiff in der Peilung zwischen Uno-se und den Hafenanlagm
von Soriu befindet, kann auf die Enden der neuen Ilafendämme zugehalten
werden; in angemessener Entfernung von diesen geht man dann je nach dem
vorhandenen Platze, in 14.5 m (8 Faden) oder 9 m (6 Faden) vor Ankor. Auf
diesem Wege vermeidet man im AuRenhafcn die Untiefe, die 4 Kblg vor TogudOQ
San (Magnetic-Iluk) belegen und durch eine rote Leuohttonne bezeiobnet ist;

ebenso die Untiefen nord^lieh von den Fuguseki-Kliiipen, wo eine schwarze
Tonne ausgelegt ist. Auf den Tondari Bocks nördlich von Mondoku Kutsu, der
Nordspitze von Choragu somu, ist eine 14.3 m hohe, schwarze, runde, steinerne,

turmartige Leuehtbake errichtet; deren Lage ist: 85°6' 15" V' N-Br., 129*^90^}^''

0-Lg. Von dieser Bake muß man sich mindestens 1 Klilg fci nlialten ; sie be-

zeichnet die westliche Grenze des inneren Hafens. Der Ortsuukundige sollte

nachts die Einfalirt in den inneren Hafen nur bei ganz sichtiger Luft, z, B. b^
Mmiflschein, wenn also nicht nur die rr.ti t; T.eitfeuer von ChoragU, sondern auch
Tünnen und Baken zu sehen sind, unternehmen.

Bei der Einsteucrung am Tage kann man nicht die Richtlinie der Leit-

feuer von Choragu benutzen, weil die beiden dünnen weißen Holzpfähle, auf
denen die roten Leitfouer angebracht sind, sehr schlecht auszumachen sind
(vgl. Lfv. Tit. XI Nr. 1329 u. 1332); aber bei Tageslicht findet man auch ohne
sie leicht auf den inneren Ankerplatz. Wie oben beschrieben, läuft man ungefähr
in die Richtlinie Cho To-KO-Uuk und Uno se, hält letztere Insel mit dem Leucht- ' ^

türm recht voraus und passiert sie nördlich oder südlich in einem Abstand vou
mindestens einw Kabellänge. Dann hfilt man auf die Hafenanlagen von Sorio
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zu und ankort nu><:lichst dicht an ihnen, je nach dem freien Plats, am besten
gleich mit zwei Ankern.

Die HafeHaalagen TOh Fasan befinden sich nicht bei diesem Orte im njSrd-

lichon und selir flachen Teile der Bucht von Tsan liang hai, sondern im tiefen

südlichen Teile bei dem Orte Sorio, wo auch die japanischen, chinesischen und
europäischen Niederlassungen sich befinden. Die noch im Bau befiudlicbcu

Hafendämme bilden kleine Hfifen ffir Küsfeenfahrar, Lriehterfahrzeuge und
Dschunken. Der südliche K:ii ist Anl(><:estelle der der japanischen Eisenbahn-
Gesellschaft gehörenden Postdampfer; letztere unterhalten die Verbindung mit
den hauptsächlichen japanischen Häfen. An der Vergrößerung und Verbesserung
der Hafenanlagen wird unausgesetzt frearl>eitet, die Ilafendämnie werden weiter
in die Bucht hinausgeschiittet, und AnleLjestelleii für kleinere Seesciiiffe sind

bereits hergestellt. Wahrend Kapt. W. Hülsebusch vom September 1908 noch
on einer hölzernen AnlegebrQcke für die Dampfer der japanischen Eisenbahn-
gesellschaft berichtet und während seines Aufenthalts noch an der Verlängerung
des südlichen Hafendanunes gearbeitet wurde, meldet Kapt. A. Rupp vom Mai
19U9 bereits die Fertigstellung des südlichen Hafendammes und der eisernen
Anlegebrücken innerhalb desselben für die Dampfer der japanischen Eisenbahn-
gesellschaft, während die Fertigstelluiii: iles nördlichen Hafendammes der Vollen-

dung entgegenging. Vorläufig scheint aber au eine Vergrößerung und Vertiefung
des Innenhafens zwischen den Hafendämmen, so daB auch große Seedampfer
einlauf(>n und an die Landungsbrüi ken anlegen können, nicht gedacht zu wei- len.

Die großen Seedampfer sind wie 1 bisher auf die T.eiohterfahrzeuge beim Ent-
lÖschen und Beladen angewiesen. Im Innunhafuu liegen die Leicbterfabrzeugc,
soweit der Platz reicht, in der NShe und am Zollamt. Etwas nördlich der
chinesischen Niederlassung werden ebenfalls Liegeplätze für Leichter, Dschunken
und Küstenfahrzeuge geschaffen. Auch die »Standard Oil ("ompany of New York«'

hat große Anlagen, an den Inneuhafen grenzend, um ihre Ülkistcn unmittelbar
ans den Leichtern wahrnehmen und aufstapeln m können. Zum Verkehr mit
dem Lande benutzt man meistens nicht die Schiffsboote, sondern mietet von
einem Japaner einen Sampan für den Tag und die Liegezeit; je nach der Anzahl
der anwesenden Schiffe wird man mehr oder weniger bezahlen müssen. Kapt.
A. Rupp bezahlte täglich 1,25 Yen für einen japanischen Sampan während
seines Aufenthalts in Fusan. Alle Boote landen lieini Zollhause. Der beste

Liege- oder Ankerplatz für Seeschiffe ist möglichst dicht vor der Eiufahrt zum
Innenhafen von Sorio auf etwa 9 bis 12 m. Da hi«r aber kein Platz zum
schwaicn bleibt und der Strom gelegentlich mit einer Geschwindigkeit bis zu
3 Knoten durch die Enge der Stralie A-on Sorio hindurchsetzt, vor langer Kette

also kein sicheres Liegen ist, so nmß mau gleich mit beiden Ankern in der
Bichtung NO nach SW vermnren. Kapt. W. Hfllsebuseh schreibt über den
inneren Anker|il:itz von Fusan: »Löschen und Laden wird durch Leichter von
20 bis zu 5U Tons vermittelt. Die Arbeit wird aber häufig durch Seegang
unterbrochen, denn obgleich man gegen die von außen hereinlaufende Dünung
gut geschützt liegt, so entsteht doch im Hafen selbst, zumal bei nördlichen und
nordöstlichen Winden, sehr schnell eine kabbelige See, die um so schlimmer
wird, wenn der Strom gegen den Wind läuft. Dann liegen die kleinen Leichter
schlecht längsseite^ tanzen auf nnd nieder imd schlagen zuweilen voll. Die Ver-
bindung mit dem Lande duoroh Sampans ist dann unmöglich, und man muß, um
trotzdem an Land kommen zu können, einen der kleinen Leichterschlopper dazu
benutzen. Wir löschten auf 50 000 Petruleunikisten in Fusan länger als auf

100000 Kisten in Ghemulpo.«
Der Yt rkehr zwischen den Schiffi'U und dem Lande beschränkt sich in

der Bucht von Tsau liang hai auf die Ilafenanlagen von Sorio, der Ort von Fusan
besitzt nichl einmal eine becjueme Anlegestelle für Dschunken, nur bei der Ort*

Schaft Choragu bildet ein parallel mit der Küste laufender Wellenbrecher einen

kleinen Hafen für Küstenfahrzeuge. Vor diesem alten Wellenbrecher bei dem
aufgeschütteten Ueländo wird ein neuer Wellenbrecher gebaut. Er ist zeitweilig

durch drei Lenchtbaken bezeichnet, von denen je eine an beiden Enden und
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in der Mitte des VVelleubrecherä steht. Die Baken bestehen aus hölzernen Pfählen
mit durehbroolieiMB, rautenförmigen Toppzeichen; die auf den Riken S,8 m fkher
Wasser brennenden weißen FestfeuiM* sind untjofähr 1 Pni weit sichtbar. Alle

Schiffe müssen in der Nahe des im Bau befindlichen Weilenbrechers vorsichtig
fahren.

Kf'panihiren können nur in besehränkfon Orenzon ausireführt werden; sie

werden von einer kleinen Maschinenfabrik und Gießerei hergestellt. Den Preis
für alle diese Arbeiten nrafi man vorher vereinbaren. Doeks, Hellings usw. sind
nicht vorhanden.

Uafennnkosten. Tunnengelder wurden von den beiden Dampfern »Deik»
Riekmers« und »Maria Rickmers« vorher in Chemulpo bezahlt.

Die StniU Fusan, im nördliclisteti, flaolien Teile der Bucht von Tsau
liang hai gelegen, ist für die Schiffalirt von keiner Bedeutung mehr; sie ist noch
von einer Mauer umfjeben und nur als Bahnstation bemerkenswert. Der ganze
Handelsverkehr des Hafens hat seinen Mittelj)unkt in Sorio erhalten. Namentlich
seit der tatsächlichen Besitzergreifun<,' durch Japan hat sich die dorti^re japanische
Ansiedelung: stark verjrrößert derartig, daß die ganze Stadt ein japanisches Aus-
sehen eriialten liat. Die ctiinesisclic Ansiedelung ist ebenfalls im Wachsen be-

griffen und wird durch eine auf dem Konsulalsgebiiude wehende chinesische Flagge
kenntliob gemacht. Auch viele Europäer befinden sich am Orte. Die Su alien sind

gerade angelegt, gut und sauber nnterlialten und in ihnen zaldreiche Läden mit
allen möglichen Waren zu verhaltnismällig nicht zu hnhen l'reisen. Sorio iiatte

1910 '2:> SHO Einwohner. Es entwickelt sich schnell als Endpunkt der Bahnlinie
nach der koreanischen Hauptstadt und Ausgangshafen für die tägliche Post- ond
Passagierbefürderung von dort nach den japanischen Haupthäfen.

Handelsverkehr im Jahre 1!)07 betrag der Wert der Einfuhr: 890 357 £^
der Ausfuhr 448 946 iL; im selben Jahre wurden eingeführt 12 000 t Kohlen und
250 000 Kisten Petroleum. Ausgeführt wurden hauptsächlich : Bohnen, getrocknete
Fische, Getreide, getrocknete oder eingesalzene Häute und Reis; eingeführt:

Schirting, Batist, Musselin und andere leichte BaumwolIgewebe, namentlich aus
China und Ja])an, Metallgegenstände aus Kupfer und Zinn, Strohsäcke und Seile»

Anilinfarben, Petroleum, Zündhölzer, Seidenwaren und Hob. Die Terkebrsmfinze
ist der japanische Yen.

Dampferlfnien. RegelmftBige Dampferverbindung von deutschen Linien nach
dem Hafen von Fusan besteht nicht, aber Dampfer in wilder Fahrt, namentlich
Petroleumdampfer (Petroleum in Kisten) kommen über Chemulpo häufig dahin.
Wie schon erwähn^ unterhält die jajianische Eisenbahngesellsehaft dtireh ihre
Dampfer tägliche Verbindung nach Sh i tnonosek i, mit den anderen
japanischen Haupthäfen je nach den Umständen; auch nach chinesischen und
den sibirischen Häfen ist mittels dieser ja]>anischen Dampferlinie Verbindung
möglich. Sorio stellt in Bahnverbindung über Choragu und Fusan nach der

koreanischen Hauptstadt Söul und nach Masampo und über Söul weiter mit der
sibirischen Bahn. Telegraphisehe Verbindung ist mit dem internationalen

Kabelnetz vorhanden. Ein Ttdegra|dienkaliel liegt in der Südeinfalirt, leitet von
Sorio nach Teishin Kutsu, der NW-Ecke von Choragu somu hinüber und ist durch
Baken an den Landnngstellen bezeichnet. Ein zweites Kabel leitet ebenfalls an
derselben Stelle von Purin aus nach Tsu shima und von da weiter nach Japan.
Vgl. auch unter Einsteuerung in die Südeinfahrt. Die unmittelbare Nähe
der MQndnng des Hanptstromes von Korea, die allerdings nur von Booten
pasderbar ist, des Tatung, ermöglicht es, dem Hafen von Fusan auf dem
Wasserwege alle Landeq>rodukte billig heran und zur weiteren Verschiffung zu
bringen. Eine nach mehreren Tausenden zahlende japanische Fisoher-
bevölkerung ist in und in der Nähe von Fusan ansässig und dehnt ihr Ge>
werbe beständig aus, geht auch dem Walfang nach.

Sekffisanarilstng. 80 000 Tankkisten mit Petroleum sind beständig auf
Lager, von jai)anischf'n Kohlen der Mitsui-Gesellschaft 400 bis 1000 t; der
Preis für die Tonne wird von Kapt. A. Rupp zu 9 bis 11 Yen im Jahre 1909
angegeben. Man muB die Bestellung wegen Bunkerkoblen möglichst zeitig

Digitized by Google



438 Annalen der Hydngimiiliie und Maritimen Ifeteorolof^ Angnst 1011.

machen, da^ die Leichter erst auf feste Best('llun<r liin angenommen und mit

Kohlen aufgeffillt werden können; sie werden dann, wie in Japan üblich, in

Ueineii Körben an Bord und in die Bunker von Kulis ziemlich schnell über»
gemannt. Proviant ist inuner vorhanden, frischor zu maßiL'en, Dauer-
proviant zu teuren Preisen. Kapt. A. Kupp bezahlte im Mai 19U9 für aus
Nagasaki importierte Kartoffeln, das Pikul zu ISSVs Pfund, 6 Ten, 1 Pfund
Fleisoh 25 bis 24 Scn, 1 Pfund Gemüse 7 Sen, 1 Pfund Zwiebeln 10 Ben; für

Wassor dio Tonno 50 Son. Kapt. \V. Hülsebusch .schreibt: »Das Wasser wurde
uns in zwei Wasserbooten iängsseit gebracht und durch eine auf einem Leichter
stehende Dampfpumpe an Bord gepumpt. Es stammte aus einem Sanimelbeclren
von der Choragu somu- oder Deer -Insel und war ziemlich trübe und weich.

Gleich nach dem Gebrauch dieses Wassers litt die Mannschaft an Durchfall, der
aufhörte, als das Wasser zum Trinken abgekocht wurde. In Portland Or. ließ »

icii das Wasser von einem Arzte untersuchen, der es als einwandsfrci und zu
jedem Zwecke verwendbar erklärte.^ Andere Ansrüstnngsgegenstinde sind
recht teuer und nicht immer erhältlich.

Ansknnft für den Sohiffsverkehr. Deutsches Konsulat ist nicht Torhanden.
Europftlaohe Firmen als Schiffshändler und Makler sind leicht auffindbar.
Mehrere gute japanische Krankenluiuser mit Ärzten, die in Europa, auch in

Deutschland, ausgebildet sind, stehen den Schiffen im Notfalle zur Verfügung.
ZuverlSssige japanische Seekarten kann man von Kobe oder Nagasaki be-
ziehen; sie werden vcm allen deutschen dort bekannten Kapitänen empfohlen.
£ini'ichtnn<4:en zur Zeit- und Deviationsbestimmung und zur Instrumenten-
prüfuug fehlen noch.

Oer Amunyoku Kan oder Yalu-FluB und seine Hafen.

Nacli Fni'^ebogcii Xr. niJSt) dcti I. Offi«. P. Lieber, I). .THiiigtau . vom lOM. Ergänzt narh <.l. n

iit'u<.steil dcuisclien. fujilistlici), ainerikaniflchen und japanischen t^idlon. I>. .\dm-Krt. Nr. 299, Us;i-

< ;hiiicyi«'hes Metr. Brit. .\dni-Krt. Nr. 125*3, (.Julfs of IV Cliili iS; Linn Tung; Nr. 1257, Approaehe?
to Piug Yan^ Inlet aad Yalu Klang; Nr. 3652, Amunyoku Kan (Yalu Kiver). Jap. Adm-Krt Xr. 343,

Choppäd Point to Entnaoe of Amnoyoku Kan (Yaln Kiang); Nr. 350, Anranyora Kan (Yalu Kiang).

Der Amunyoku Kan ist einer der großen Flüsse, die in den Golf von
Pe Chili münden; der Hauptstrom bildet die Grenze zwischen der jai)ani8chen
Provinz Korea und der chinesischen Mandschurei. Die Leuohttonne Nr. 2 im Ost-

fahrwasser liegt auf 39^ 30' 45" N-Br. und 124° 22' 20" 0-Lg. Die Mißweisung
bei der Leucbttonne Nr. 2 betrag 1910 W, bei Antung, etwa 43 Sm stromauf*
Wirts 6° W; die jährliche Ändenmg kann vernaehlässigt werden.

Allf^emeines. Das weit verzweigte Flußj^ebiot des Amunyoku Kan ist noch
mit dichtem Urwald bestanden. Diese Wälder liefern das Holz, das auf dem
Strome und seinen Nebenflüssen m seiner Mündung horontergeflöBt und in einem
der im Mundun'.'s^'^eliiet liegenden Häfen nach den» Auslände verschifft wird.

Etwa 50 Sm stromaufwärts bis zu dem Orte Chanson, wo die ersten Stromschnellen
sind, kann der Strom von kleinen Küstenfahrern und 200 Sm stromaufwärts bis

Mao Erh Shan von Dschunken befahren werden. 40 Sm von der Ansteuerungs» >

tonne im östlichen Falirwasser 'jerechnet, stromauf \v;irt5 liept Antunji^, der l)e-

deutendste Hafen an diesem Strome, den Seeschiffe bei Hochwasser im allgemeinen
mit 3.06 m (10'), unter sehr günstigen Umständen mit 3.7 m (12 ) Tiefgang er-

reichen können. Auf 40^ N-6r. eben unterhalb der Mündung des Nebenflusses
Toran Gan erweitert sich der Unterlauf zu einem von meistens niedrigen Ufern
eingefaßten Delta. In diesem Delta liegen die bis ö8 m (288') hohen Shin To-,
Tasarugi- und Banjo - Inselgruppen. Die niedrigen biseln der Flufimündung
fallen während des Sommers ti-ockcn, sind dann mit Gras bewachsen und im
Frühjahr während der Schneeschmelze mitsamt den niedrigen Flußufei-n übei-

adiwemmt. Ein auagedehntes Wattenmeer entsendet seine Sande und Bänke bis

10 und 16 Sm weit in den Golf von Pe Chili hinaus. Durch diese Sände führen
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zwei schmale Fahrwasser von See nach dem eigentlichen Flusse und bis Antung
hinauf. Das östliche Fahrwasser leitet in etwa 10 Sm Abstand von dem Tefa To-
Leachttiinii, bei der roten Lenoht- und Einstenerungstonne Nr. 2 (siehe Land-
marken) beginnend, dicht bei dem Shurerii>Leuchtturm auf der westlichsten
Insel der Banjo-Gruppe und an den TnsaruL'i- Inseln vorbei und vereinigt sich

tjtwa 2 Sra westlich von dem Orte und der Heede Yong am Fo mit dem westlichen
Fahrwasser. Dies letztere führt von der roten Leudit- nnd Ansteuerungstonne
Nr. 2 zwischen den Sänden, die der Küste bei Taatonlco und d«ii Shin To-Inseln
vorgelagert sind, hindurch.

lAndmarken. Bi^ d«r Anstenening des Ostfahrwassers von Süden kommend
bieten die 265 ni (8700 hohe Insel Tefa To mit dem weißen, eisernen, 21 m hohen
"Und 99 m über Wasser ra'jonden (Jerüst des Leuchtfeuers und nachts das Feuer
desselben gute Landmarkeu. Die in nächster Nähe herumliegenden kleineren
Inseln haben nur Höhen ron 90 bis 120 m (800 bis 4OO0, wodurch diese Insel-

gruppe gut unterschieden werden kann, noch ehe man das Leuchtfeuergerüst
ausmacht. Weiter nördlicli beträgt die Höhe der dort liegenden größeren Insel

Ka To 332 m (1088') und die der Halbinsel Chorusan ;J7ö m (1240 ) und 387 m
(12700. Die stufenweise Zunahme der Berghöhen nach dem Festlande zu wird
besonders aus westlicher Richtung auffallen. Seit auf der Insel Shurerii das
Leuchtfeuer in Betrieb ist, soll nach Angabe des L Offiz. F. Lieber die rote
Leneht- und Ansteuerungstonne Nr. 2 auf 39** 31' N-Br. und 124^ 22^ 0-Lg. einge-
zogen worden sein. (Viäleicht handelt es sich nur um eine vorübergehende Ein-
ziehung dieser Ansteuerungstonne^ die man dauernd kaum entbeliren möchte.)
Bei der Ansteuerung des Westfahrwassers bietet die Küste selbst keine bemerkens-
werten Landmarlcen, nur die rote Leucht- und Ansteuerungstonne Nr. 2 beseichnet
die Einfahrt. Wenn man westlich versetzt ist, so werden die beiden 12 Sm
westlich von der Tonne Nr. 2 liegenden Inseln Talu Tau 198 m (650') und
Siau lu Tau 73 m (240') hoch in Sicht kommen. Diese beiden Inseln sind die
einzigen suverlSssigen Landmarken für die Westeinfahrt, denen man sich nach
der Karte gefahrlos bis zur 9 m (5 Fad.)-Orenze nihern kann, im Falle die See-
zeichen gelegentlich fehlen sollten.

Aastenerung. Bei der Navigiernng im Golf von Pe Chili ist stets im Auge
zu behalten, daß dieser Meeresteil noch nicht gut vernn ssi a ist. Man sollte sich

dem Lande daher nicht mehr nähern, als notwendig erselieint. Namentlich meide
man die Gegend zwischen den beiden Ansteueruugstonnen der Einfahrten wegen
der weit herausreichenden SSnde, die besonders im Frühjahr nach dem Auftauen
des Eises und der Schneeschniolze Änderungen unterworfen sind; neue Sande
werden angeschwemmt, alte abgetragen. In südsüdwestlicher Richtung 14 Sm
von Talu Tau liegt das Wrack des Chili Yuen, die Stelle ist möglichst zu meiden.
Welche Einfahrt man benutzen will, hängt hauptsfichUch davon ab, ob Torher
ein Lotse bestellt word(m ist und wo sieh dieser aufhält. Ist die Wahl des Fahr-
wassers von keinen anderen Beweggründen als vom Staudort des Lotsen ab-
hängig, so erscheint es bei klarem Wetter gleichgültig, welche Einfahrt man an-
steuert. Ist es aber unsichtig, was nicht nur bei wirklichem Nebel, sondern auch
bei frischen und stürmischen westliehen Winden der Fall ist, wobei man auf
das Lot angewiesen ist, dann erscheint es richtiger, die westliche Einfahrt zu
wählen. Hier nehmen die Tiefen bis zur 6.6 m-Linie (3 Fad.-Linie), mithin auch
bi.s zur Tonne Nr. 2 gleichmäßig ab, der Grund ist nach der Karte überall rein,

und man kann sich bis dicht an die Ansteuerungstonne heranloten. Zum Ein-
laufen wartet man, wegen der Enge der betonnten Kanäle, besser Tageslicht ab
und geht außerhalb der Ansteueruugstonnen zu Anker, vor der östlichen Einfohrt
z. B. in der Deckpeilung: Feuer der auf 30^ 81' N-Br. und 124- 22' 0-Lg. ge-
legenen Ansteuerungstonne (siehe Bemerkung unter Landmarken) unter Shurerii-
Feuer In 14 m (8 Fad.) auf schwärzlichem feinem Sande. D. »Tsingtauc ankerte
vor dem West-Fahrwasser: Ansteuerungstonne rw. 340° (mw, NzW^^W) in 2 Sm
Abstand auf 9 m (5 Fad.) Schlickgrund.

Lenchtfeuor vgl. »Leuchtfeuer aller Meere« 1911, Heft VIU, Titel XI, Nr. 1196
und Nr. 1200 bis 1203.
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Loteenwesen. Die Lotsen sind japanische Staatslotsen und sollen nach dem
Bericht des I. Offiz. Lieber keine Vergfitung bekommen, erhalten abor für das

Auflotsen gewohnheitsmißi^? 30 bis 40 Yen. Will man zum Einlaufen einen Lotsen
haben, so muf? man ihn in Yong am Po, beim Leuchtfeueramt (Lighthouse Brance
Office) telegi'aphiscb mit Angabo der Zeit und vor welcher Einfahrt das Scliiil

zu erwarten sein wird vorher bestellen, daraufhin kommt er dem Schiffe in einer

Barkasse mit <,^('lbem Schornstein bis zur Ansteuorungstonne entgegen.

D. »Tsingtau« hatte einen Lotsen für das westliche Fahrwasser bestellt,

der bei der Ansteucrungstonno Nr. 2 an Bord kam und das Schiff mit 3.35 m
Tiefgang auf den Ankerplatz bei Taatonko brachte, wo auch die Ladung ge-

löscht wurde. Auslaufond hatte man keinen Lotsen an Bord.

Quarantäne. Dem D. »Tsingtau«, von Chemulpo kommend, war ungehindert
Verkehr mit dem Lande gestattet; Gesundheitspafi wurde nicht verlangt,

Quarantänocinrichtungen waren nicht vorhanden. Der Gesundheitsznstand war
im Mai 11)10 an Land wie an Bord irut.

ZollUehaadluug ist zuvorkommend. Von Schiffspapieren wird verlangt:

Einkommend Schifftoertifikat, Import-Manifest und Beschönigung über die für

alle Hilfen Clünas bezahlton Tonnon^rolder (dieser Schein ist alle vier Monate zu

erneuern) und ausgehend: Exportmanifest.
Ankerpl&txe. Im Ost-Fahrwasser ist ein guter Ankerplatz für große See-

schiffe jeden Tiefgangs westlich von dem Leuchtturm von Shurerii auf 14.6 m
(8 Fad.), Sandgruncl, vorhanden; weiter nördlich i.st ein guter geschützter Anker-
platz mit etwa m (ö Fad.) westlich von den Tasarugi-Inselu, begrenzt im Westen
durch die schwarzen Tonnen Nr. 7 und 9 und im Norden durch die rote Tonne
Nr. 8. Auf diesem Ankerplatz der Tasarugi-Ree de warten die weiter aufwärts
bestimmten Schiffe die närliste halbe Flut ab, um rlie sehr flachen Stellen, dif

uberhalb dieser Heede beginnen, passieren zu können. Im Weät-Fahrwasäer
warten die Schiffe die halbe Flut zum Weiteraufwftrt^^en auf der Taatonko-
Reedo in 5.5 bis 7 m ('\ bis 4 Fad.) auf feinem Sandgriind ab. Dieser Ankeriilatz

ist bezeichnet durch die rote Tonne Nr. 12 an der Seite der Slün To-Inseln und
die schwarze Tonne Nr. 5 nördlich von der vorigen an dem Rande der Sände
von Taatonko. Die westliche Einfahrt und der Taatonko-Ankerplatz sind die ge-

bräuchlichen. Schiffe, die zuerst in dio Osteinfahrt liefen, wurden durcli die

japanischen Lotsen nach der W^esteinfahrt gebracht und auf Taatonko-iteede
verankert

Die Yong am Po-Reede mit 7 bis 18 m (4 bis 10 Fad.) und mit feinem

SandgiMind erstreckt sich 1 bis 2 Sm nördlich und entlang von dem 52 m (17Ü')

hohen Laude westlich von dem Orte Yong am Po.

Der Ankerplatz bei Antung hat querab von der Stadt selbst nur
1.8 bis 'A.7 m (1 bis 2 Fad.), aber unterhalb der Stadt findet man 5.5 und 6.9 m
(3 und 3^/^ Fad.) Wassertiefen.

Gezeiten auf Reeden und in Häfen des Amunyoku Kan:

Ort Hafenzät
H o (• hwasscrhühe

bei f^priiigüiic
1

bei N'ipüdc

Bei Tasiirufri
< Vung am i'u

« Antung

Oh 23a>t>i

lUl.1 41iB{a

lU 55011°

7.0 m (23')

!).!) in {Ii»')

2J6 m

.'•..0 m (I6V4')

I 3.9 m (12»//)

1

I^m (5»/«')

Weiter oberhalb von Antung treten keine Oezeitenerscheinungen mehr ani
In den Mündungen und auf den Ankerpliitzrn olicn innerlmlb der Einfahrten
läuft der Gozeitenstrom mit 2 bis 3 Sm in der iStunde, ist allerdings wie auch
der Waaserstand vom herrschenden Winde stark beeinflußt, bei anhaltenden,
nördlichen Winden nimmt die Geschwindigkeit des Flutstromes ab, die des Ebb*
Stromes zu und denientHin-ocliend der Wasserstand im ganzen Mündungsgebiet
ab. Die umgekehrte Erscheinung ist bei südlichen Winden zu beobachten. Im
Frühjahr wibrend und nach der Schnee- und Eisschmelze nimmt die Geschwindig-
keit des ausflieBenden Stromes ganz im allgemeinen betrftchtlich zu und kann
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auf dor Tnatonicn-Recdc bis zu 6 Sm erreichen, die des Flutstrotiios nh, doi artig,

daß die Gezeiten bei Antung kaum noch zu bemerken sind; das niedrige Land
und di« Ii^n des ganzen Mflndungsgebietes sind dann fib^rsohwemmt und der
WasBorstand wesentlich erhöht

Von dem T. Offiz. Lieber, D. Tsintau«, wurden die rie7eitenstr()niun<j:en

nuf der Reede von Taatonko nach dem Relingslog im Mai IdlO wie folgt

gemessen

:

Zeit Strom setit

mw.
in der Stunde

8m 1

Wind und Scirl»

v.,\ Tlochwaiser - ' Südlich 2
IM nach c SW 2.5 SO 2
2» . \\ s\v 3.0 SO 2
31» « « W8W 3J>

,
SW 4

41» < WSW 3.75 ' SW 4
« « WSW 2.00 1 SW 3

0.25 1 SW 3
5t vor

.

« StaDwasstT ' Südlich 2
4f» « < NO 1.5 2
3« « « NO/.O MO 2
2* . < NOzO 1 2.0 1 < 2
» < « 1 « 2

Der Tidenhub betrog am 22. Mai 1910, also einen Tag vor Vollmond,
3,7 m (12').

(•ezeiteo- nnd Wassorstandssif^nnle sind vorerst nicht vorhanden.

Die liarre vor dem Westfahrwasser sollte der Ortsunkundij^e oline

Lotsenhilfc, trotz der guten lietonnung, wegen der ebcu beschriebenen Wasser-
standsverhSltnisse, namentlich im Frfibjabr, nicht anders als kurz vor oder nach
Hochwasser passieren, um die Taatonko-Reede zu erreichen; man ankere lieber

vor der Barre und warte dort auf den Lotsen. Da<.,'ejLren bietet das Passieren

der Barre vor dem Ostfahrwasser zu irgendeiner Zeit keine Schwierigkeiten,

wenn man die schwarze Leuchttonne Nr. 1 in sicherem Abstand an Backbord
HilU. ^lan ankert dann je nach Helieben westlieh der Banjo-Inseln oder eben
südlich von der sciiw ai-zeii Tonne Nr. 3 und wartet hier den Lotsen ab.

Wind, Wetter und Kliiua. In den Wintermonaten von Oktober bis März
sind nördliche Winde vorherrschend, aber hiufig unterbrochen durch Winde aus
anderen RichtutiLr<'n und von veränderlieher Stärke; besoiidt'i's heftif^e N- und
NO-Stürme mit öehneeböen und starker Kälte treten dann auf. Im Sommer sind
leichte veränderliche Winde aus sudlicher Richtung die Regel, doch fallt dann
verhältnisniäUi^r wenig R^en. Im (Jolf von Pe Chili tritt bei anhaltenden frischen

Westwinden der so<,'enannte »Staubnebel« auf, der Au<:en und Schleimhäute der

Atnmngsurgane reizt und die Fernsieht bis auf 4 Sm beschränkt. Im September
und anfangs Oktober tritt unbestfindige Witterang auf, die gelegentlich unter-

brochen wird von andauernden frischen Nordwestwinden; während deren Dauer
und in deren Folge der Wasserstand im Golf von Pe Chili um 0.5 ni sinkt.

Eisverhaltnisse. Für gewöhnlich ist die Schiffahrt auf dem Amunyoku Kan
von Ende November bfs Mitte Mirz des Eises wegen geschlossen, Tonnen und
Baken werden teilweise ( ingezogen, teilweise werden die eisernen Tonnen durch
hölzerne ersetzt. Im Frühjahr werden sie neu ausgelegt. Während der Ebl)e

bildet sich bei einsetzendem Frost auf den Watten viel Eis, das mit der Flut
stromauf, durch die starke Strömung übereinander geschoben, zusammenfriert
und dann mit der Ebbe in den Golf hinausgetrieben wird, wo es in großen Eis-

feldern, weit voll Land entfernt, anzutreffen ist und kleinen Seliiffen gefährlich

werden kann. Im Herbst soll man nielil zu lange auf dem Fluh bleiben, da die

Frostperiode auch früher als gewöhnlich einsetzen kann und man dann in Gefahr
gerät, einzufrieren. Die Eispressungen im Winter während des Eisganges sind

sehr stark, und kleine Fahrzeuge sollten beim Ankern und zum Überwintern
gcschfitete Buchten oder am Ort bekannte Eishäfen aufsuchen.

Aan. d. Qjrdr. usw.. 1911, U»(t VlU 4
i
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Fischer. Im Golf von Pe Chili kaun man mitunter ganze Fi^licrflutten an»

treffen. Die einzelnen Fahrzeuge sind große, stark gebaute und tiefgehende
Dsehnnken. Die großen Handelsdschunken unterscheiden sich von den Fischern;

erstere haben «rowöhnlich fünf Masten. Der I. offiz. F.Lieber schreibt: »Im
Frühjahr 191Ü ist einu japanische Fischereigesellschaft mit dem Sitz in Antung
gegründet worden, sie besitzt 100 große japanische Fischerboote und 2 Dampf-
barkassen. .\uf der Reiso von Cliemulpo nach Antung trafen wir zwischen 3S

und 39- N-Br. und etwa auf 124 ' 30' O-Lg. eine große Herde Walfische, niindt'sten.s

100 Stück. Japaniscl>e Beamte und unser Agent hatten von dem Vorhandeusem
von Walen im Golf von Pe Chili noch nichts gehört.« Bei der großen Menge
Fisclier und der noch weiter in der EntwickhiiiL' lieLri-iffcnen Fischerei sollte

man, namentlich nachts und bei unsichtiger Luft, gut Ausguck halten, da die

Liohterführang in jenen Gewässern zu wünschen übrig ISßt.

' Die Binsteuernng in den Amunyoku Kan und nach seinen Haupthäfen ist

ausschließlich nach den Seezeichen nittglich: im fulirenden findet man die not-

wendigen Angaben über diese Seezeichen und weitere Anweisungen zusammen-
gestellt. Immerhin sollte der Ortsunkundige auf Lotsendienste nicht verziehten,

wenn er zum ersten Male nach dem Yalu-Flusso bestimmt ist.

Die Tonnen im Amunyoku Kan werden im Winter, wenn Frost fiiilritt,

teilweise eingezogen und beim Aufbrechen des Eises wieder ausgelegt. Da im

Frühjahr bei der Schneeschmelze und den dadurch verursachten Obereohwem-
mungen die Lage und Tiefen der Hänke mitunter starken Änderungen unter-

worfen sind, werden die Tonnen, wenn nötig, verlegt. Mitteilungen über

Änderungen in der Betonnnng werden im Jnä and l^ptmiber Jeden Jahres

veröffentlicht. Die hierunter angegebenen Lagen der Tonnen können also nicht

immer dieselben Ideiben.

Für die Benutzung der Seezeichen im Yulu-Fluß gelten die folgenden

Orunds&tze, wobei die Ausdrücke rechts und links oder St-B. und B-B. sich üuf

einlaufende Schiffe beziehm:
A, Tonnen.

1. Kote Tonnen mit weißen, geraden Nummern zeigen die rechte Grenze
des Fahrwassers an und sind an St-B. zu lassen.

2. Schwarze Tonnen mit weißen, ungeraden Nummern zeigen die linke

Grenzt' des Fahrwassers an und sind an B-R. zu lassen.

3. Rot und schwarz wagerecht gestreifte Tonnen bezeichnen die Mitte des

Fahrwassers und die Lage einzelner Hindernisse; Schiffe können an beiden

Seiten vorbeifahren.

4. Schwarz und weiß wagerecht gestreifte Tonnen am unteren Ende von
Untiefen zeigen an, daß au beiden Seiten Fahrwasser ist.

5. Rot und weiß wagerecht gestreifte Tonnen am oberen Ende von Untiefen

zeigen ebenfalls an, daß an beiden Seiten Fahrwasser ist.

6. Wracktonneu sind irrün und bezeichnen die Lage von Wracken, die ein

Hindernis für das Fahrwasser bilden.

B. Baken (meistens einfache Pfähle mit Toppzeichen).

1. Eine schwarz-weiße Bake mit dreieckigem Toi>])7,eichen bezeichnet die

linke Seite eines Fahrwassers, das sich dicht am Außenende einer trokcu liegenden

Bank befindet.

2. Eine rote Bake mit dreieckigem Toppzeichen zeigt ein Fahrwasser an,

das si< h <liclit am Außenende einer trocken liegenden Bank befindet, die rechts

vom Fahrwasser liegt.

8. Eine gleiche Bake wie oben oder eine Stangenbake mit zwei wagereohten

Querhölzern
^ ^,

in einiger Entfernung von einer der beiden vorgenannten

Baken errichtet, führt in Deckpeilung mit dieser durch das enge Fahrwasser.

Das Ost- und das Westfahrwasser an der Einfahrt in den Amunyoku Kan
sind jetzt durch folgende Tonnen bezeichnet:
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L Das (JstfahrwassLT.

Die Tonne Nr. 1 sftdlieh von der 5.5m (3 Fad.)<Stelle In dmp Mitte der Sfid>

»•infnhrt des Fahrwassiis nii der Westseite der Sluirerii-Insel ist eine spitze,

ätahlurne, schwarze Leuchtiuiuiü, auf der 3 tu über Wasser ein 5 Sm weit siclit-

bares rotes, unterbrochenes Feuer mit Einzelunterbreohangen von 5^ Dauer,
Wioderkelir lO»?*", brennt. Sie lieprt in den Poi!un<:eM: I.eiiolilturni auf der
Sliurerii- Insel rw. 11' (mw. NzO'/.,0) 5.5 Sm ab, Silin To-Insel rw. 329- (mw.
NNWVjW). Lage: 89« SO' 40 'N-Br., 124° 22' 20" 0-Lg.

Die rote Leuclittonne Nr. 2 mit rotenii unterbroclienem Feuer liegt auf
39 ' 30' 45 " N-Br, 124° 22' 20 " 0-Lg.

Die daeme, schwarze, spitze Tonne Nr. 3 südlich von der flachMi Banlc im
Fahrwasser zum Ta8aruKi-Anker[»latz auf 39" 4«]' 1"N-I?r., 124° 24' 53" 0-Lg.

Die eiserne, rote spitze Tonne Nr. 4 an der Westst?ite des Riffes nördlich

Ton Shurerii auf 89» 43' 21"N.Br., 124° 24' 26"() Lk'

Die ei.serne, rote, spitze Tonne mit ke(Telförmi<;eni Toppzeichen Nr. 6 an
der Ostseite des vom alten Ankerplatz auf den jetzigen Tasarugi-Ankerplatz
führenden Fahrwassers auf 89° 46' 45*K.Br., 124^ 24' 56" 0-Lg.

Die eiserne, selnvarze, spitze Tonne mit ke^elfrirniigeni Toppzeichen Nr. 7

an der Südgrenze des Tasarugi-Ankerplatzes liegt 4.5 Kblg rw. 220 (mw. SWV'^W)
om Westgipfel der Tasarugi-Insel.

Die eiserne, schwarze, spitze Tonne Nr. 9 an der Weatgrenie des Tasarugi»
Ankerplatzes auf :V.P 47' 46"N-Br., 124 23' 57" O-Lg.

Die eiserne, rote, spitze Tonne \r. 8 an der Westseite der unter Wasser liegen-

den Itiffe beim nordlichen Teile des Tasarugi-Anlierplatzes auf 39° 48' 1" M-Br.,

124 24' 4" O-Lg.
Die eiserne, rote, spitze Tonne Nr. 10 auf dem Südoitonde des östlichen

Mittelgrundes, an der Nordsoite des zum Bumbegi-Ankerplatz führenden Fahr-
wassers auf 39- 48' 6"N-Br., 124^ 23' 33" O-Lg.

II. Das Westfahrwasser.
Die rote, spitze Tonne Nr. 2, die 10*/^ Sm in der Richtung rw. 241° (mw.

SWzW",'sW) von dem Gii>fel von Ma To liegt, hat ein dreieckiges Toppzeichen,
zeigt ein weißes, unterbrochenes Feuer mit Einzelunterbrechungen von b'^^ Dauer,
Wiederkehr IOm». Sie liegt innerhalb der 6.6 m (3 Fad.)-Tiefenlin!e außerhalb
der Einfahrt zum TIaui)tf:ilirwnss(.r auf 3H^ 42' 58" N-Br., IL»^^ .'•,9' Iß" O-Lg.

Die eiserne, rote, spitze Tonne Nr. 4 am Nordende außerhalb von der flachen

Bank, in der Mitte der Einfahrt zum Hauptfahrwasser auf 39° 44' 27" N-Br.,

124° 2' 22" O-Lg.

Die eiserne, rote, spitze Tonne Nr. 6 am Nordende innerhalb der flachen

Bank, in der Mitte der Einfahrt zum Hauptfahrwasser auf 39° 45' 30" N-Br.,

124° 3' 34" O-Lg.
Die eiserne, schwarze, spitze Tonne Nr. 1 an der Nordseito des ilauptfahr-

wassers auf 39° 46' 33''N-Br., 124° 6' 21" O-Lg.
Die eiserne, schwarze, spitze Tonne Nr. 3 an der Nordseite des Haupt-

fahrWassers liegt 3.9 Sm rw. 250- (mw. W^/^S) vom Gipfel auf Ma Tö.

Die eiserne, rote, spitze Tonne Nr. 8 an der Südseite des HauptfahrwaMera
liegt 2,8 Sm rw. 207° (mw. W»/^N) vom Gipfel auf Ma Tö.

Die eiserne, rote, spitze Tonne Nr. 10 an der Südseite des Haupt fahrwassers
auf 89° 48* SG^N-Br., 124° 8' 69" O-Lg.

Die spitze, rote Tonne Nr. 12 an ilcr Südseite des Hauptfahrwasser?, am
Nordende der flachen Bank, die sich von Ma TO nach NW hin erstreckt, liegt in

den Peilungen: Gipfel von Ma Tö rw. 142° (mw. SSO'/.O), Soguni-Klippe rw. 76°

(mw. 0^,N).
Die rote Tonne Nr. 14 auf 2.7 m (l'/jFad.) Tiefe rw. 20.5 {mw. NNO'/jO)

7.8 Sm vom Gipfel der Ma Tö-Insel.

Die hölzerne, sehwar/e Toriiie Nr. 5 liegt an diT Sinlseite der sich

nach der Nordseite des Ilauptfalirwassers hin erstreckenden fluchen Bank auf
39° 50' 13"N-Br., 124° 10* 19" O-Lg.
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Nördlich von den Shin tö-Inseln und auf dem westlichen Mittel^zrund

stehen außerdem niohrcre Baken (hölzerne Pfähle mit dreieckigen Toppzeichen),
die sich in d(>n uM^i'^a'bcnon Richtungen und Abständen von dem höchsten
Punkte der Ma Tu-lnsel, von der Shin tö-Gruppe, befinden:

Krsto rote Bake rw. 18.5° (m\v. NNOV^^O) 2,6 Sm ab.

• Zweite rote Bake rw. 29.5" (mw. NO'/hO) 4.9 Sni ab.

Dritte rote Bake rw. 28.6° (mw. NOzN) 6.3 Sm ab.

Vierte rote Bake rw. 26.5° (mw. NNO" ,0) 7.1 Sm ab.

Fünfte rote Bake rw. 27.5° (mw. NOzN) 8.7 Sm ab.

Sechste schwarze Bolre rw. 21.5° (mw. NNO^/„0) 8.H Sm ab.

Ur.j;f. geogr. Lage von Ma T.»: 39° 48V4'N-Br., 123° 11' O-Lg.
Mißw. 5.5^ W. Vgl. a. f. a 07—1926.

Anweisung für das Fahrwasser von Bumbegi nach Antung.

Das tiefeto Fahrwasser oberhalb Bumbegi wird durch Tonnen bezeichnet
werden. Da es aber bei niedrigstem Nicdrigwnsser weniger als 1.8 m (6') Tirff

bat und schmal ist, ist es unter halber Tide nicht leicht zu befahren. Auch
können sieh die flaehen B8nke durch hohe Wasserstande ändern. Unter solchen
Umständen können Nachrichten nicht jederzeit gegeben werden. Einlaufende
Schiffe miissen die roten Tonnen an St-B. und die schwar/.en an B-l?. lassen.

Bei starkem Strom ist sorgfältig darauf zu achten, daß man nicht außerhalb
der Tonnenlinie kcmimt Die Fflhrer ein» oder auslaufender Schiffe sollten

niemals eine Gel^enheit versSumen, Erkundigungen über den Znstand des Fahr-
wassers einzuholen.

Bis querab von Nombau können jetzt Schiffe bis zu 4.6 m (15 ), nach
Antung bis zu 3.0 m (IC) Tiefgang bei Hochwasser gelangen.

Bei der Annäherung von cKt Tonne Nr. 3 nach dem Tasarugi-Ankerplatz

und Bumbegi bei Niedrigwasser dürfen die Schiffe höchstens 4.6 m (15') tief

gehen. Schiffe mit größerem Tiefgange müssen zum Einlaufen auf Flut warten.

smCem md Reeden am AmvMjrekn Kam»
Tantonko oder Tatung kau liegt an der ehinesischen Seite auf 39^ 53' N Br.

124 8' O-Lg., hat etwa :j(K)0 Einwohner, ein Zollhau.>; und wöclientliche, mitunter

auch viertägige Pusttiampferverbindung, durch kleine, iiölzerne japanische

Dampfer nach Chifu. Die Seedampfer bleiben meistens auf der Reede von
Taatonko liegen. .\uch der D. -Tsintau« löschte hier seine Ladung für Antung.

Ein schmaler Kanal führt durh Muddbänke von der Reede nach dem Anlege-

platz Yor der Stadt; eine Barre, die nur 0.6 m Tiefe bei Niedrigwasser hat,

gestattet beladcnn^ Dschunken nur vor und nach Iloehwa.'^ser an die Stadt SU
kommen. Von der K«'edi' bis zur Stadt haben fliese Leichterfalirzeuge 3 bis 4 Sm
vor sich, die Güterbeförderung gestaltet sich daher recht uniständlich, weshalb

die Fahrt mit flach gehenden Seedampfern nach Antung immer mehr aufkommt
Über Reede von Taatonko vgl. unter > Ankerplätze«.

Yonpam Po oder Nombau liegt an der linken, japaniseh-koreanischen

Seite 10 Sm oberhalb Taatonko und ist einer der japanischen Vertragshäfen;

über die Reede siehe unter »Ankerplfitze«.

Snnfanranti» liegt 7 Sm oberhalb von Yongani Po an der rechten, chinesi-

schen Seite auf 40 2.5' N-Br. und 124 20' O-Lg., hat 5000 Einwohner und ein

Zollhaus. Das Hauptfahrwasser nach Antung führt an diesem Orte vorbei.

. Gegenüber diesem Ort liegt die bewolinte Flußinsel Ruchoto.
Swinwijn oder Neu Wiju liegt eben unterhalb von Antung ander linken,

japanischen Seite und ist Endstation der japanischen Keigi-liahn. Von hier führt

das Telegraphenkabel und die neu erbaute Bahnbrücke nach der ohinesisohen

Seite hinüber. Der Wert der Einfuhr betrug 76 403 £, der der Ausfuhr 62 191 £
im Jahre 1907.

Antung. Die Mißweiüung beträgt hier G W, jährliche Änderung kann

vernachlässigt werden. Antung ist der Haupthafen am Amunyokn Kan.
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Hafenanlagen für Seeschiffe sind nicht Torhanden, die 1910 crhaute and
beendete etwa 300 in lant,'c Kaianlage am Ufer vor dem Zollhaus dient zur
Entlöschung und Beladung von Leichtern, die ausschließlich den Ladungs-
verkehr mit dem Lande vermitteln. Den Ankerplatz wähle man alao dement-
sprechend in möji^lichster Nähe des ZoUhausea, je nach der Lage der bereits

verankerten Schiffe.

Die Stadt Antung Uegt auf 40^ 8' N-Br. und 124'' 23' bis 24' 0-Lg. am
rechten, chinesischen Ufer, ist Sitz des chinesischen Gonvemenrs der Provinz
Antung, hat im Winter 25000, im Sommer 15 000 Einwohner und vorlaufig

immer noch eine Kompaj^nio japanischer Soldaten als Besatzung. Nach dem
Bericht des 1. Offiz. Lieber befinden sich unter den öOOÜ meist japanischen
ausländischen Einwohnern nur 8 oder 10 Europäer. Seit 1907 gehört Antung
SU den sotjenannten Vertragshafen, die für den Außenhandel geöffnet sind.

Handelsverkehr. Der Ilaupthandelsartikel besteht in Holz, und zwar ganze
Baumstämme der Urwälder aus dem Flußgebiet des Amunyoku Kan mit all

seinen Nebenflüssen. In jenen fernen Gebieten werden die Bänme gefällt in die
Wildbäche gestürzt, in den ruhigeren Nebenflüssen zu mächtigen Flößen ver-

einigt und dann den Strom hinunter nach Antung geflößt, wo sie unmittelbar

in die Seeschiffe verladen werden nach Tientsin, Newsliwang, Chifu, Waihai
Wei, Tsing Tan und Shanghai. Femer werden ausgefOhrt Bohnen und Bohnen-
kuclien, Mais, Hirse, Seidonkokons und Rohseide. Die Einfuhr besteht haupt-

sächlich aus Zeugen, Eisen- und Eßwaren, Öl, Mehl, Petroleum und anderen
Kulturartikeln. Der Wert der Einfuhr belief sich 1908 auf 379 655 £, der der
Ausfuhr auf 645 962 £.

Schiffsverkehr. 1908 einkommend 349 Schiffe mit 136 247 R-T., aus-
gf'hcnd :!4f) Schiffe mit IMG 1!U R-T. Eine regelmäßig" jnjianische Dam]ifer-
11 nie unterliält Verkehr alle drei Wochen mit Osaka, daljei Kobe, Moji, Fusan,
Cbemulpo, Ghinampo anlaufend. Deutsche Dampfer laufen den Hafen gelegentlich

in wilder Fahrt an. Eine schmalspurige Bahn verbindet die Stadt mit Mukden,
sie soll aber in eine normalspurige ausgebaut werden. Eine Seemeile unterhalb
der Stadt bei Neu Wiju ist eine Eisenbabndrehbrücke über den Flufi im Bau
zur Verl)indung der Mukden- mit der koreanischen foigi-Bahn. Chinesische

wie auch japanische Postämter vermitteln den telegraphischen Verkehr
nach allen Erdteilen. Von der Stadt Neu- oder Swinwiju mit dem ßahnliof der
Keijri-EisoDbahn nach Antung ist quer durch den Flufi ein Kabel gelegt. An
den Ufern sind zwei Baken rechts und links von den Kabellandestellen errichtet.

Die eine Landestelle l)efindet sich in den Peilungen Hyondei san, höchster Gipfel

<419' hoch) rw. 251 (mw. VVSW'/gW) 2.1 Sm ab, Hügel (593' hoch) rw. 4.5 (mw.
NzO) ; die andere Landestelle befindet sich in der Richtung rw. 337.6® (mw.
NzW*/$W) von der ersten.

Das Ankern in der Nälie der Kabellago ist verboten.

Geogc. Lage der ersten Landestelle: 40° 6' 11" N-Br., 124° 22' 43" 0-Lg.

SchiffSaasrOstiuiff- Bnnkerkohlen sind in Taatonko etwa 100 bis 200 Tons
vorrätig, sie stammen von Fushan, Mandschurei und kosten 7,50 Yen die Tonne.
Die Kohlen wfsrden in Leichtern längsseit gebracht. Proviant ist nicht immer
zu haben und ziemlich teuer. Kesselw asser kann au.s dem Fluß entnommen,
aber ungekocht sollte es niemals genossen werden. Ist man darauf angewiesen,
so lasse man es abstehen, ehe man es zum Kombüsongebrauch in die Tanks füllt.

Auskunft für den Scin'ffsverkehr. Über Schiffshändler, Krankenhaus,
Seekarten und Segelanweisungeu erhält man am besten bei einer ansässigen

deutschen oder andern europäischen Firma Auskunft; ein deutsches Konsidat
befindet sich nicht am Ohrte.
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Kleinere Mitteilungen.

1. Fankentelegraphische Wetternachrichten an SohüTe auf dem öst-

Uoliea T«ll» dM NordaUaatlMlMii Oimuw. yom 15. Juli d. J. wird von der
funkcntek'i,'raj»hisrlion Station dos Eiffelturmes in Paris eine vom Bureau Contral

M^teorologique dt^ France zusammengestellte Depesche abgegeben werden, die die

auf dem Atlantischen Ozean nach Europa fahrenden Schiffen über die Wetter*
läge unterrichten soll. Diese Depesche wird sich unmittelbar an die Zeitsi^ale
11'.' V (M. Gr. Z.) anschlielien. Die Form der Depesche wird versuchsweise ohne
Änderung bis /um 31. Dezember d. J. beibehalten werden. Sie enthält Luftdruck,
Windrichtung und -stärke sowie See^'an >r der sechs Stationen: Reykjavik (Island),

Valentia (Irland), Ouessant (Frankreich), Coruna (Spanien), Horta (Azoren),

St. Pierre -Miquelon (Amerika). Die Antraben der fünf ersten Stationen beziehen
sich auf lit Y, die der letzten auf 8V am Vorabend. Die Stationen werden in der
Depesche durch die Anfangsbuchstaben (R, V, O, S) bezeichnet

Die beiden ersten Ziffern jeder Gruppe geben den Luftdruck in mm an,

wobei die Hunderter (700) weggela.ssen sind. Die beiden folgenden Ziffern geben
die Windrichtung in Strichen au: 02 = NNO bis 32 — N in der Richtung über
Ost und Süd fortschreitend 02 = NNO, 04 = NO, 16 = S usw. Die fünfte Ziffer

gibt die Windstärke: 0 — Windstille bis 9 = Sturm. Die sechste Ziffer gibt den
Seegang von 0 = schlicht bis 9 = äuüerst hoch. Die 'Depeschen von Reykjavik
und St. Pierre-Miquelon enthalten den Seegang nicht und daher nur fQnf Ziffera

Jede fehlende Beobachtung wird durok die Zahl 9 ersetzt werden.
Im Anschluß an diese sechs Gruppen werden in gewöhnlicher Sprache

einige Angaben über den allgemeinen atmosphärischen Zustand in Europa und
besondere Aber die Lage der Zentren hohen und tiefen Druckes gemacht werden.

Die Depesche wird eingeleitet durch die drei Buchstaben B, C, M, wodurch
angekündigt wird, daß sie vom Ihireau Central Meteorologiipie ausgeht. Hr.

2. Sammlung meteorologischer Photograpbieii doroh du W«ttorbarMM
der Vereinigten Staaten Nordamerikas.

Das Wetterbureau der Vereinigten Staaten stellt in seiner Bibliothek eine
Sammlung meteorologisclier Photouraphii-n zusammen, für die Zuwendungen aus

allen Teilen der Welt willkommen sind. Insbesondere werden .Abbildungen
folgender Gegenstände gewünscht:

1. Ansiehten meteorologischer Institute, Observatorien und Stationen.

2. Abbildungen meteorologischer Apparate.

3. Porträts von Meteorologen; Ansichten ihrer Heim- und Geburtsstätten.

4. Ansichten, die die Wirkung von Stürmen, Überschwemmungen, Frost,

starkem Schneefall usw. zeigen.

;j. Wolkenphotographien.
Photographien oi>ti8cher Erscheinungen (Regenbogen, Halos, Brocken-

gespenst, Luftspiegelung usw.).

7. Photographien von Blitzen und ihrer Wirkungen,
H. Photographien meteorologiscli interessanter Bilder in alten Büchern oder

alter Drucke und Gemälde (z. B. zeitgenössische bildliche Darstellungen der

ScÄiSden, die durch den großen Sturm im Jahre 1708 in England herbeigef&hrt
wurden).

Ebenso Photographien aller Art, die sich auf maritime Meteorologie beziehon.

Wer gewillt ist, solche Darstellungen dem Wetterbureau zuzuwenden oder
sie im Austanseh gegen Veröffentlichungen der Wetterbureaus za flberlaasen»

wird gebeten, an Chief U. S. Weather Bureau (Library), Washington D. C. zu
adressieren.

Es wird den W^erl dieser Darstellungen sehr erhöhen, wenn der Absender
auf dem Rficken jedes Blattes so viel dazu gehörige Informationen, als ausfQhrbar,

bemerkt. Auf Darstellungen der Nummern 4 bis 7 sollte wenigstens das Datum,
die Stunde und der < >rt der Aufnahme und die Richtung, gegen welche die

Kamera gerichtet war, angegeben werden. Hr.
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3. Sammlnng' der Beobachtnngen von Himmelserscheinnng^en. Die Vereini-

gung von Freunden der Astronomie und kosmischen l'iiysik erläüt folgenden Aufruf.

»Die wissenschaftliche Forschung hat auf dem Gebiete der Astronomie und kos»

mieehen Physik ein immer dringenderes aber auch für das gesamte Kulturleben
immer hedfutsainerejs Bedürfnis nnelj Helfern aus allen Lebenskreisen, da es

eine lieihe von sehr wichtigen und interessanten Erscheinungen in den fernen
HimmelsrSumen, wie auch in den oberen atmosphärischen Regionen gibt, fQr
welche von der geringen Zahl der astronomischen Fachmänner imd der Stern-

warten nur Vereinzeltes oder Unvollständiges geleistet worden kann. Verlaufen

doch diese Erscheinungen vielfach so, daß sie nur bei gleichzeitiger und über
weite Räume verteilter Ausschau möglichst vieler Beobachter tiefer erforscht

werden können.
Die Vereinigung von Freunden dar Astronomie und kosmischen Physik

wendet sich deshalb mit der Bitte um Mitarbeit an alle, welche sich in den ver-

schiedensten Tages- und Nachtzeiten im Freien anfsuhalten pflegen und sieh

dabei «les Ausblickes auf den TTimmel mit Interesse und einigem Verständnis für

die dortigen Vorgänge erfreuen, insbesondere an die Lehrer aller Unterrichts-

stufen, die Geistlichen aller Bekenntnisse, an alle mathematisch oder natur-
wissenschaftlich speziell Vorgebildeten, wie Arzte, Tierärzte und Apotheker,
Uhrmacher, Bau-, Eisenbahn- und Bergbeamte und Tec hniker aller Art, Militärs,

Land- und Fortwirte, sowie Geschäftsleute verschiedenster Art, Natur- und
Sportsfreunde aus allen Berufskreisen, wesentlich auch an die Luftfahrer, sowie
in besonderer Weise an die gebildeton Deutschen in den Kolonien, überliaupt in

den andern Erdteilen und auf Seereisen und bittet sie, ihre Adressen zwecks
näherer Information und Verständigung an F. Dfimmler, Berlin W 30, Rosen-
heimerstraße 12, zu senden.

Eingehende mathematische Kenntnisse werden bei solcher Mitarbeit nicht

vorausgesetzt; doch soll das Vei'ständnis der Erscheinungen und die daraus
hervorgehende tiefere Freude an denselben durch das Zusammenwirken in be-
sonderer Weise gepflegt werden.«

Dem Wunsche der Vereinigung zur Verbreitung dieses Aufrufs durch
Veröffentlichung in »Ann. d. Hydr. usw.« beizutragen ist hiermit gern Rechnung
getragen worden, da die seefahrenden Kreise ganz besonders Gelegenheit haben
werden und berufen zu sein seheinen, die Bestreitungen der Vereinigung zu

unterstützen. Es mag jedoch dabei betont werden, daß es der Wunsch der
Schriftleitung der >Ann. d. Hydr. usw.« ist: es mögen die Mitteilungen außer-
gewöhnlicher Vorgänge, die auf See beobachtet werden, an »Ann. d. Hydr. usw.«

durch die Mitarbeit an der Samndung der Vereinigung nicht beeinträchtigt

werden. Handelt es sich doch bei der Sammlung der Vereinigung in erster

Linie um Angaben bereits bekannter Erscheinungen, deren zusammenfassende
Bearbeitung gefördert werden soll, wahrend »Ann. d. Hydr. usw.« als Zeitschrift,

sieh naturgemäß auf die Veröffentlichung ungewöhnlicher Erscheinungen und
Vorgänge beschränken muß. Hr.

4. Ber Beginn der ösfeerrelohisohen TermlnfUirton im Adriatlschen
Meere. Tm Oktoberheft 1911 dieser Zeitschrift war nach einem Aufsatz von
Professor Brückner in Wien über die geplante österreichisch-italienische Unter-
suchung des Adriatischen Meeres berichtet worden. Ende Februar haben nun-
mehr diese Fahrten begonnen. Da die erste Fahrt der (^terreicher einen
Einblick in die ganze Organisation gewährt und auch schon einige wichtige
Ergebnisse gezeitigt hat, so soll hier ein kurzei- Bericht nach einem Aufsatz
Brückners in den Mitteilungen der k. k. Geograpliischen Gesellschaft in Wien
(1911 S. 193 ff.) und einer Mitteilung Grunds in der Zeitschrift der Gesellschaft

für Erdkunde zu Berlin (1911 S. 202 ff.) gegeben werden.
Als Fahrzeug war von der Kriegsmarine der Dampfer »Najade« — ö60 t

groB .— zur Verfügung gestellt, der allerdings erst umgebaut werden muBte.
Es wurden Kabinen eingebaut und auf Deck ein Uaboratorium errichtet. An
der Reeling wurden vier kleinere Handwinden und weiter mittschiffs eine

große elektrische Winde angebracht. Zum Loten und zur Serienarbeit dienten
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weiter die aclitern aufgestellte Thomson-Lotmascliiuo für Tiefen bis 400 m und
die Lttcas^Maschine fQr gröBere Tiefen. Hydrographen und Biologen hatten sich

in der Benutsung der Winden und Maschinen zu teilen. Für die Gasanalysen-
proben aus gr«>ßoren Tiefen wurde meist ein Pettersson-Xansen-Wassprsehöpfer,

für die aus geringeren Tiefen Ekniansche Kippscliüpfer und sonst Kichardsche
Wasserschöpfer benutzt. Für Strommessungen waren Elcmansche Strömung»-
messer, für Bodenproben Schlammröhren, Schnapplote und Monaco-Bodengreifer
vorhanden, jedoch konnte bei der ersten Fahrt noch nicht alles benutzt werden.

Die Fahrt selbst dauerte vom 25. Februar bis zum 7. März und litt

mdirfaoh unter Nebel und schwerer Bora. Deshalb wurden aueh die vier auf
Österreich fallenden Profile nicht ganz in der vorher festgelegten Art bearbeitet

Die vier italienischen Profile wurden gleichzeitig untersucht, jedoch haben die

Italiener noch keinen Bericht geliefert. Der Küste des anderen Staates darf

jedes Schiff dabei nur auf 10 Seemeilen nahekommen. Professor Brückner hatte

die Oberleitung der wissenschaftlichen Arbeiten. Die hydrogi'aphi.schen Unter-

suchungen leitete Professor Grund, dem Dr. Götziuger beigegeben war. Fre-

gattenkapitSn v. Keeslitz war als Meteorologe, Professor Gori und Dr. Camerloher
als Biologen an Bord.

Die hydrographischen Beobachtungen waren einmal fliegende, indem
Stunde für Stunde die überfiächeutemperatur bestimmt und eine Wasserprobe
f&r spitere Ghlortitrierung entnommen wurde^ und weiter stindige auf Profil»

Stationen im Abstand von 10 bis 20 Seemeilen. Auf den Stationen wurden Tem-
peratur und Salzgebalt in folgenden Tiefen festgestellt: 0, 5, 10, 20, 30, 40, öo.

75, 100, IBO, 200, 400, 500, 600, 800, 1000 m, Boden. Ebenso der Sauerstoffgeh alt

in 0, 50, 100, 150, 200, 500, 1000 m, Boden. Die Bestimmung des Sauerstoff-

gehalts erfolgte an I'(ird nach VVinkler, die Chlortitrierung später an Land. Da
mit Serienschaltung gearbeitet wurde und die meisten Stationen nur flach sind,

so war die Zeit f&r eine Station gering. Bei 100 bis 300 m im Durchschnitt

87 Hinuten, unter 100 m nur 28 Minuten.
Von den Ergebnissen sind zunächst zwei Lotungen zu erwähnen. Als

größte Tiefe der nördlichen Adria galt bisher die Lotung von 243 m im
Pomobecken. Am 1. Mfirs ergaben aber 2 Lotungen in diesem Becken 264 und
2()8 m. Die größte Tiefe der ganzen Adria soll sich mit 1645 m zwischen

Brindisi und der Bocche di Cattaro finden. Fünf Lotungen ergaben "aber

nur 1035 bis 1088 m, also bedeutend weniger. Die Lotungen liegen etwas süd-

östlich von dem 1877 von Hopfgartner bestimmten Punkt. Wenn Hopfgartners
Lotung und Positionsangabe richtig ist, muß auf nur 1.5 Seemeilen ein Abfall

von 550 m kommen, woraus sich das ungewöhnliche Gefälle von 20% ergibt
Bisher lagen Hochseebeobachtungen fOr die Adria aus Wintermonaten

überhaupt nicht vor. Die erste Terminfahrt fand nun in dem auBerordent-
lich günstigen Augenblicke statt, in dem das Wasser das Maximum seiner
winterlichen Abkühlung erreicht. Die Temperatur des Oberflächenwassers
ist in der eigentlichen Hochsee in der Mitte des Heeres am höchsten — bis Qber
12° C — , in der Küstennähe niedriger, und zwar besonders niedrig, wo größere
Flüsse ihre Wassermassen ins Meer ti a<.M»n. So vor der Pomündung unter 7^.

Obwohl für die Lufttemperatur die .lalireszeit schon vorgeschritten war, fand

man das Wasser trotzdem fast immer — Durchschnitt 0.6 bis 1.4® — wärmer
als die Luft. Der Salzgehalt der Oberfläche war \vie die Temperatur sehr ver-

schieden, geringer in Küstennähe, größer auf der llochsee, also hoher Salzgehalt

bei niedriger Temperatur und umgekehrt. Dem entsprechend waren die Dichte-

unterschiede nur sehr gering.

Auch die Serienbeobaclitungen in der Tiefe ergaben in derselben Tiefe be-

trächtliche Unterschiede, jedoch so, daß gleichfalls Temperatur und Salzgehalt in

ihrer Wirkung auf die Dichte sich entgegenarbeiteten und die Dichte in horizontaler

Richtung überall gleich war. In vertikaler Richtung herrschte fast überall bis

zum Ornnd vcillige Iloniothermie und lloniohalinität. Da auch die Sauerstoff-

Untersuchungen bis auf einzelne größere Tiefen Sättigung ergaben, so folgt

daraus, dafi durch vertikale Konvektionsströmungen infolge der wintwlichen
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Abkühlung an der Oberfläche auch das Wasser der Tiefe vor ganz kurzer Zeit
mit der •tmosphSrisehmi Luft in Berfthrung gestanden hatte, also eine vollstün-
di'tjG Durelilüftun'j im Winter IJllO'll .stattgefunden hatto. Die Adria stellte
folglich gerade zur Zeit der Beobachtungen eine im wesentlichen stag-
nierende riesige Wassermasse dar, von gleicher Dichte in horisontaler
vnd vertikaler Richtung. Lütgens.

5. Lnft^egelnngen and anffi&llige Strahlenbrechungen, a) Auf der Reise
von New York nach Neapel am 26. April 1909 auf 38'-' 22' N-Br. und 5 5' Ü-Lg.
beobachtete man um die Mittagszeit auf dem Dampfer »Batavia«, Kapt. Claus
Rnß, in südöstlicher Richtung umgekelirte Schiffe in den Wolken. Das meteoro-
lof/isrhe TanT-burli i'nrii'ilr ffn- dii.^cn T;i," il'/cnifc Aii'r;>)>f'n

:

Zeit Wind BMfMMtsr 1 LafttenfMinitur WuMertempentiu'

erbeMert

»y 880 3 read mm -|-18.1«C. +206» C.

Mittag SO 2 759.6 + 19.0 4208
4<>N ÜS.0 3—4 758.5 4-16.7 -t-205

b) Auf dem D. »Navarra«, Kapt. C. Steffan, auf der Reise von Montevideo
nach Vigo, sichtete man am 27, April 1909 morgens um 45n>in den Piek von
Fernando Noronha. Dieser spitze Bergkegel erschien bis 7*> O"'", also während
1'/^ Stunden, durch Luftspiegelung ganz abgeflacht und nahm dann um 7'.» 0™!" V
erst seine eigentliche spitze Gestalt an. Um lOV le*^'" V wurde Fernando Noronha
in 1 Sm Abstand passiert Die Weiterlage wird dnrch folgende Aofieiehnnngen
wiedergegeben

:

Zeit Wind Barometer
Temperatur

Wetter
Luft Waaser

4*V 80 1 mn 285« C. 27.00 0. c

V SSO 1 7G4.2 20.5 28.0 oe
Mittags »tilic 763.4 2S.7 28.0 c

V. a

Neuere Veröffentüchimgen.

A. WaBproohinnpm nnd ainflUiiUalM InhaHnagabM.
Der Japanisch-rnssische Seekrieg 1904 bis 1905. Amtliche Darstellung des

japanisehen Admiral.'^tabcs. Ül>er.setzt vrm Kapitänleutnant v. Knorr. II. Bd.

Das Zudununcnwirken der Flotte mit dem Landheere und Operationen gegen

das mssisehe Oeschwador nsw. 8*. VII, 363 S. mit 11 Skizzen. Berlin 1911.

E. S. Hittler it Sohn. Subskript-Preis geheftet BMJ^, gebnnden 7.25»^.

Während der erste Band dic^^i'^ Werkes lich liut ntir mit der Angriffetfllgkeit der Marine
beBcbäftijct, enthält der zweite Band aii<-h ilic KSinpfc der Armee bi« zum Falle der F^tun^ Ryniun
und das ZunammenHirkcii von Heer iiml Flotte.

Ed ist wohl noch niemals so klar ln wii-^cn «onlcn, wiIi Ik h iinm licun ii W'itI dir >n ln rr-< li!ift

für ein Volk hat. Zu ihrer KrriMchuni; unil I jliuliiinj; s|i:iniicii ltt-iilc liinder, .Ia|>Hii \in«l Kiilihtini.

ihr«' j^anzi-n Kräfte an. Es kann mit ( iewiilhwi behauptet »erili ii. clali t'in Sieu; Japans., aiicli in «irii

Ldi'lkämpfen. ohne die HiTr)>chalt üIkt cia."« Mei-r ni^ lit in<(i.'li.h ^i\vi--<-n w.tn- Dir ViirsiMi'ir ilcn

Wlailiwostok-tn-sfhttaders mit Kcimr nur kleinen S>hitfs/ii}il M-rnKKliten i-s /«ar nicht, den W-rkohr '

zwiijehen .la{)an und Korea zu niitiTbindeii, hImt es kiniiilt' dwli dem «ie^iniT diin ii Wegnahme von

Schiffen, darunter drei MiUläitnuiiiporte, erheblichen tiehadeii luu. l'ud auch die glidieude Yatex-

hadiliabe^ die Bcfnalening, wdcbe Offiaen nnd MennecJiaftcn freiuüg den Tod dnirii die dgene
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Hand der KncigBgefangeiucIuift vondebea lieft, ««reo oklit iaMtaade, du Fehlen der Sedicnaduift

SU eneueo.
Die Anwenduni; dieaer lo kler und «melianlMk gpdiihkrten VorgönKL- auf andere VSIfcer,

andere lündtr tnult auf einen )ef\en tinhin iibenengeod mrkrii, welchen Wert eine genüjrend starke

Marine hat, um den Zuping zn <len riKonen Kütitcn und Gebieten sehüt/.en und lier Veraiehlunp des

Beebaiulel- einen kr.itti;;!'!! Hic^'rl voi^rhiilien m kimu<'i\.

iK'T üiuid fulirt «eiiiT zu lU u Kain|iti'n der Arinci inis liyiijun uml zu dem uinTln^rt Imriiii.

iut ununlerbn>eh<'< I II /'i liMtiij:i^en Kinti ii um drn .lin i/ iu, \\<i die 'rrup|><-ii /••iivvcisc Icmmi wisMjn.

wer Aiiv'ri'iffr. wir N'crieiilijiiT i^t. \mi -ir ^l^h mit liliitiu'i u l'.iii<teii wiiri^i-ti und mit den Zälinen

iiii inainlrr verlteilieii, bi-' eudli<-h ilir-^i-r I ili r fur iiiniU ru iM<lli<'ii (reitendeB FcatUBg I^TOjao

im Ifsten H<-siiz di-r .lji|iiiner i-^t Ihm foljit Imld dir l U rpdie der re-tuiiir.

l>ie \'frnithtiiii)i des* W'ladiwoKlok-Ciewhwadfrr* und der Fall il<-r Fivtunp j;eben der jui«uii-

8chen Flotte Z<'it. »ich zu dem crncuton Kiunpfe uiu die Seeherrsehali ^'lytii die von Eim>iiii her

nahende rushisehe FkMI« zu riisten.

I his Ktieh üt für alle diejcni|:en, welche ein VcntUüiUnis für die BedürfniMe der geehandel

tiribeodeii Viilker haben oder stieben« von faüßtem Interesse.

Die Aumtattnng mit llänen iit auch hier moiteiKältig.

Rom. Mai 1911. 6otihain, Fregattenkapitän a.D.

im Bonitoli der Seefahrt«
memi» auf erwaudtea a«bi«teiii.

a. Werke.
WlttemiigskiiiHle.

Htitii' . J : /fiindhitrh flcr Klimatolof/ie. III. ftii. Kliniattii/rapfiir. II. Teil. KHma der
iiiil/iiijtfn Zonen und der Ptdarzonrn. . 7i:! S. mit 12 Al>bildj:ii. ^i. Aufl. !^iiiiitr-irt

l'.Ml. .1. KnL'elhorns Nii<-lu J'ii"."'

IMncs, W. II : The i'irlifiil tfiiijirrnluri' lii.ilrihulinu in Ihf nt mn^fthere orer Kntjland, (iiul

.tinne rei/KirA'.f on tlir ijciii'rrtl nnd I^'cnl <imil<tti>>n. 1 I'iilau. 1 sh. ''>il.

Marriiitt, W.: Hiiils ti> iiniinntlogical observerg, 7'l* eüit. s , .Stanford. Ish.

Meeres- und (lewässefkunde.
Ilnthveii. .T. F.: Mtnlnj s tliinrij of the iidfH. W'ith a chaptet of €llra/^ firom JlosUt'l

orii/Inti/ trink. Ut vi-. and euluTK. edil. h". 1U3 p. I'utter.

Rei8en und Expeditionen.

SÜdpolar-Erpedition, deutsche, 1!MU—03. Im Auftr. ik^ Ueiihsanites de» Innern hr«^. v.

E. V. DrvfiaUki. F..1. Ii< Hin l'.tll. tJ. Keimer. Xll. iki. 5. Ii It.: Zoologie. IV. IVl. :.. llfi

Uartinevi r. H.: Die Asridien der deu^Khtn SSdpOhXT-BtpedMon l'JOl - 03. VII u,

8. 403- tkHj III. 1» Abbildjin. u. Kj Taf. S!.ubkr.-Pr. 35.0U.<^

Bryehnisae der in dem Attanfigchen Ozean t'on Milte Juli bis Anfang Atiguat t889 o*»
ge/ührten FkuUchm-Erpedition der HumbokU-StiAumi. Hrw. V. Hennen. FoL

Kiel 1011. Lipains andTisoher. II. Bd. H.e Ritter-Zihon7,B.T.; Die Chätognathm
der Plankton-Erpedition. 33 8. m. II Fip. Subskr.-Pr. 4.WM. III. Bd. L.h. 11. Radio-

larien, die Tripyleen der Ptankton'ETpedHion, Challengeridae v. Prof. Dr. A. Borjsert.

S!. 419 m J.' Fi^'. u ^. Taf. Sut><kr. I'r. Xl.XOM. M. V. O. Henscn, V.: Das Lelm
int Ozean mich Zähliimicn seiner licirohncr. übersieht u. Resultate der (juantitntirtn

rntrrsiichf/ii. \'
.
^im, s'm. 77 Fi;-.. ! Tat. ii. l's Tali. .<ul>>kr.-l'r. si.(\iy

Ergebnisse, u'issni.<cliiiflliche, der druf.srhi n TicfKcc-Fx/icdition aufdem Dampfer Valdiria
1H9S {tu. Im .\iiftr. d. Heiflisamii»- clcx Innern lirs;:. von ( ( Inin. F.>l. .leiia

G. Fisehcr. XIII. 1kl. 2. Hli. Kükenihal, W. u. Brueh, H.: J'ennatulacea. VI u.

& lia-570 m. 2SI5 AbUldsn.. 17 Tat, 17 Kart. n. 17 Bl. firkUbpi. 8alMkr.-Pr. 63.60

Iifitrunienten- und .\ppiirntenkunde.

Bnehanaii WmI la-t iMi
. H. .T.: (hl the enieutatinn of the fiitration coeffieienf' ofavertieallf

dcs-i'f/i// ,'),</ Uli, und on the alluwance to he made for etoffffhtg. — On a new form of

jdiinhtuiuiii. dcsigned to moke truly verlical httuls in OHif tpeother. ifi. 14 n. wilh 5 fig.

i\r. :>N u. V.* d. I'ii)>l. d. CinmiRt. Oona. perroan. Intamat. poor l'csploiit. de In merO
Koix-nlui;;! 11 imi. Iii. st \ S.m. 0.40.4

Atttronomie, terrestrische and aistronouii»che Navigation.

Rritiah Admiraltv: mttnnee tobtet. Meditertanean, Black and Red Seat. 4«. 127p.
London l'.Ml. .T 1 1. l'..tter. Iah. 61

Küsten* und Hnfeubeschreilinnsen.

British Admiralty: West i'oii.st of .'^rotlmii/ I'ilot. l'nrt T. froiii the Mull of Galhuraij M
lindh Iii', t;'.!! ^, ;,u p l>,iM!..n l'.'ll ,1 I». l'iiiKT. Jsh.'ii.l-—
:

?'//< .^iiiilh Aiiuriiii rUnl. l'art I Xorth-K'isi und fV.f/.v/.s- nf Smith .Aineridi,
froin Ca/n' <>ranifc to ('ujn- Vinjins i''' i'il.t. s'

.
|i llliri^ia. l -h.

: Supplement lUll, relutiny tu the Black Sea I'Hot, ßti* edil. 1908. (CWrccUxl to

May 3«! 1911.) f?». 29 p. Ebenda. 44
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British Ai]mir:ilty: Ticrisnl Siijiplemext lUll. nlafinf/ tn Meiliterrmteitn l'ilnt, Val 1.

t^i iilit. l'jn.-,. iCorni i."! t,, A|.ril l'Jll.) S». \>. HUwia. 'i d
1 Supplement tUll, relatiny to the Alaska and Bering üea J'ilot. 3"<i edit. lOOb.
(Goneeied tt> April IUI 1.) S». 39ik Ebenda. 4d.

Schiffsbetrieb und Srhiffban.
Blies, .1. n.: The dr.tiffn ntid caiistrurt iati nf s/iijis. Vo/.'J. Sfdhili/i/, r< sisln nrr, pru-

piilxiiiti etc. s'. i:is
i>.

(' (;riiiiij. j i "-h.

Rank, K: Anleitung zum Segelbootzeichnen f. Anfänger, m. 1 Taf. u. zahlr. Zeichnungen
im Text 588. Wien 1911. A. Höldor. 2.90

(Josetzgphuii); und U««clits!fhre.

i^vcveriiicherungskommisgion: Entwurf allgemeiner Seeversieherungsbedingungen. bf>.

140 8. HambuTB 1911. L. Friederieli>en u. Co. 8.00.«

^'e^st•hicdenes.

Britihh Ailiniralty: Jit'f/ftlntions for Royal Xaval Reserve (Officer»). 1911. 4d.
Uliattcrton, F.. K.: The stonj of the brit&h ttovy /h>lii tAe earliut knu to th$ prcsent day.

so. HS»; p. Mills Bonn. lOsli. »id.

Miflhclseii: Utiterseebootn-Unfälle unter hesond. Rerücksichfigung dr.s rnfalls auf ü 3".

Ö**. 40$. m. Abbildjica. (Hft. & d. Jahrg. »Meereflkunde«, sfammig. volkstüml. Vorträge.)
Berlin 1911. E. 8. Mittler h Sohn. OMM

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

Wittprunffnliunde.
Dir iilliiniii'ine Zirkiildl ii>n der A/intisphärc im Lir/tte t/cr Acroloi/h'. \V. I'o]>|iler. ^Niitiirw.

Kiiml-rh. lltl I. Nr. lT.

Verth'itl tnotioti in (hr <ifninsphrrr. \V . N. Shftw. iKt-iMirt!» und Memor. Xr. Ü from: Adviaory
( Viiiiinill«r im AtTniiaiiti«--'. Lniiiiriii.

Rutaru niotion in the atmosphtrc. W. N. Shaw. I".ln-iid!i.

Zur Zttgriehtung der Deprcusiotien. J. v. llum». Ihm Wetter« Hill, Hft. (>.

Dynamical meteorolotfy and hydroyraphy. E. Uold. »Xature« UMl. .Inne 2'.1.

Ute vertikalen Gradientni der Temperatur und die Sehiehtunqen in den Cyklonen tmd
AnUcyklonen. W. PcupUr. »Ikitr. z, Phys. d. fr. Atmowh.«,' Bd. IV, Hft. 2/3.

Annual väHaiitm of the oarometrie oreimcr« in Japan. K. Shigetoml (In jap. Spradbe.)

»Joum. Ueteoral. 8oc. Japan* 1911, Tfajr.

Ott Me relaHon behnm amomkerie and wind. J. W. SandstrOm. »Ballet. Moant
Weather Obaervat.«, Vol. 3, Part fj.

Windgesehmndigkeiten und Drehunqen in Cykionen und Anticyklonen. A. Peppler. "Beitr.

z. Phrs. (1. fr. AtnK>sph. . Bil. I V, "llft 1' i.

The Beaiifnrt Sr/ilr of wind fnrrr and the formidac nscd in anemanietry. W. N. .*>haw.

»Ki'lioriH anil .Mcnior. Nr. 9 fmin: Ailvisor>- Cuniiiiittee for Aeronauika, London.«
Details uf iriitd s/rneture. W N. Slui«. l',lH:ii(la.

/.> < infhtcni is loni/e.'i sur hi eitr.<sr dn mit. .\nnuaire Soc. M('ti''^>rol. il rr.un . I'.'ll, Avril-Mni.
Kiierclif sitUii natura deyli strali siijierinri lie/l' atmosfcrn. llulK i ( ;LM<rr. Ital.« 11*11.

Nr, 7.

Über den Wärmeatistamch zuritchen der Krdobrrfläche und der darüber flietSenden Luft,
mit einem Anhang über dtt Awtbrr{tiin</s>/e^chwindiykrit kalter Lu/l. F. U. ISxner.
>SiU.-Ber. Akad. <!. Wii^sciiwh. Wien« lüll. 120. B<l.. Ai)t. IIa. II. Hft.

Über die Beeiekungen de^ Niedersehlage» zu den Temperatur- und Druckverhältnitae» der
Atfnoephäre. A. Defant. >BoitT. z. Phys. d. fr. Atuioaph.', Bd. IV, Hft 2ß,

Die Beriinmimg der Wolkenhöhe aus gletehzeiiigen BaUomiaimuiffen und WotkeHbet^
aehtungen. R. Wenger. Ebenda.

7%e diei^i>pmnm ^evening eloud aiMl moon, W. Ellis. »Sjm. Meteoni llagaz.« 191 1 , July.
I'iHu near tke koretat eoa^ T. Hirata. (In jap. Sprache.) »Jonin. Meieon). Soe. Japan«

1911, May.
Sur le meranigme de pluies et des orages au Soudan. H. Hubert »Oomptea Bendna« 1911,

Tome \'i2. Nr. 2ü.

Ergebnisse der Regmbwbachiungen in Togo im Jakre 1910, »HtttoiL a. d. Deatwb. 8cbni»eb.<
lltll. Hft, 2.

Flu Ulieilt I irhes antizikliaiale.t Rin;/',/' <r://r,\ « i, WiiiuT. -Mctcfirol. Zl.*chr.« IIHI, Hft. 'i.

l.rs tliffi ri i)te-i fornirs ilr liiilos et /t /ir n/isi rviilioii. I. Hc-mhi. Hullel, Sh-. .V.'^lroninn, ile

l'r:il,. r l'.lM, ,\lar-Mal.

riier den Xidsen funkentelei/raphineher Wif/enim/nnaehriehtm rum Atlantixrhen Ozean.
\. Mer. Ons Wetter liill. Hft. 6.

Wireless telegrapku in the serviee of jnpa nette meteoroloyy. 1. Saki, (In ja|i. jSprache.)

.Timm. .Mi'ttorol. ^k)<. .Inpan« 15)11, M;i>

Jahreslterichte über da» meteorologische Reobachiunt/Hwesen im tüdwestafirikanisehen Schutz'
gebiet vom Juli IftOH bis Juni lUto, >.Mitl. a. <1. iMit.scb. Hcbutaqpib.* lUll. Hü. 2.

Sur la previeion de» Variation» baromärique». W Monii. »Annuaiie >liSt£orol. France«
1911. AvrU-Mai.
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Hecreti- ujid GewftiMerkiuid^.
77k« GulfStream in tke OulfofMexieo. »WasUngton FDo( Ofairt Korth Athnt OoMn« 1911, JuIt

Jku MUtelwcuHT der OHteß und der Nordeee. H. Keller. »Zentr.^BlL d. Banvenralte« 19U,
Nr. ).-).

ie maree deWOcmno Arfico. Hollct. Sic. ( m ngr. Ital.' 1911, Nr. 7,

Jiäes and seiches in frozen secu. J. Murray. »Internat. Kevue d ges. Uydrobiolog. iuv.<

Bd. IV.. Hft. 1 u. 2.

lee ehart of the soutfiern hemistphere 18S5~-1910. Jtdy, AuguM and Stptember. »London,
Monthly Metwrol. Cluirt. Ind. Orran» 1911, .Vnpiist.

Ic^bergs oT fhf soiifhem heiu i,si>}it'rr Khfiula.

Die Seiliinente der Touheiihniih im (lolff von Neapel. J. Walt her. Ahhati-il. d. l'rcuü

Akad. d. Wißsexisch.« lUH), l'lus.-.Math. rljiKse.

Eine mögliehe Urtache der Vertiefung da- Meere. W. Trnbert. »Sitx-fier. Akad. d. Wiaienacb.
Wienc 1911, 120. Bd., Abtw II«, II/Hft.

Lakes nnd oceane, E. H. Wedderburn. »Intenuit Bevne d. ges. Hydiobiolog. wir.« Bd. IV..

Hft. 1 u. 2.

The work of the marine biologieal Station of the U, 8, Bureau of Fieheries, at BeaefotH.
H. D. Aller. »Science« 1911, June 30.

Parie Odeanographie In^UuU. »Sdeot Anteno. Sappl« 1911, June 17.

Reisen und Expeditionen.
The werk of the Miehael San* in the North AtUmOe in mo. B. B. Bigelow. »Scienoe«

1911, Julv 7.

Early voyag'efi of american naval maiele to the Orient. C. 0. Paullin. »Prooeed. U. S.

.Naval Instit. . 1911, Vol. 37, Nr. 2.

Fischerei und Fnuna.
Ertraij und Ertrdgswert der Seefischereien nach Ländern, FischgaUungen geordnet f. d.

Jahr l'jm. »Bullet, statüt, des pdches maritime^'. VoL V, 19Üi>.

De siechte elftvangeten van dÜ /aar. (Vervota;) P. P. C. Hoek. •MededeeL er. ViMdierij«

1911, JuuL

Physik.
De eehijnbare geetaUe van het hemelgetoelf »Hemd en Daropkrinp« 1911. Juni.

iMReemrauben-Untersvchutigen der (leschüffsstelle für Flugtechnik des SonderaiissehusM
der Jubilaumsstiftunq der deutschen Industrie. F. lUMulrmanii. »Ztsrhr. f. Flngtwhn.

II. MotnrlnfNrh.: 19Il,'Hf(. 12 u. 13.

Isothenn isehe Zustandsdnderung atmosphärischer Luft bei veränderlichem Drucke, Volumen
und Gewichte. P. Bchrott. »SUL-Ber. Alcad. d. Wjeroneeh. Wient 1911, 120. Bd.,

Abu Ua, IL Hft.
Über die Messung der WasserstofKonenkongeniraHon des Meerwtueers. 8. Pnlitzseh. »NA.

de Cirronst. Vowi^. ]M rin. Internat, poiir l'E.xpluraf. ilo I.a Mrr Nr. G<».

Communication prelinunuire snr /t« relultats des travaux du lere magnetique rfii

QOlivemement de »S7. rctrrghourg de E. A. KtiHnskij, D. F. Nezdjurov. M. Jtykaiev de

VObservatoire Constantin ä Vavlovsk. A. Kykadev. (In niss. Sprache.) »Bullet. Atid.

Irap«r. d. Scienoea 8t. P^tenboiUK« 1911, Nr. 11.

Some of the probteme of oeean magnetie work. L. A. Bauer. »SciantiL Amedc. Sappl« 1911»

July 1.

Obsen'ations d'electn'citc atmnspherique faites dons 1'Antarctique pcndOMt teigiMi^e*
Charcnt. Houch. >Anüuaire SJoc-. Met&rol. il. I'i-ance« 1911, Avril-Mai.

Cber das Wesen des Erdstromes. A. Nippoldt. »Metcorol. Zt^Hir.. 1911. Hft. 0.

fJet noordcrlicJif. .1. Kater, (v. rvnli; eti slot.) »Hemel ea üampknng« 1911, Juni

Ins^trunicnten- und Apparatculiunde.
Une nouvelle maehine ä sonder. A. Berget. Coiuptc^ Kendus« 1911, Tome 153, Kr. 1.

Verwendbarkeit von Siedethermometem und Queeksilberbarometem aar Höhenmeseeia9>
P. 8amcl. »Ztf?<hr. f. Verm. Wes.^ 1911, Hft. 20.

Aqttlhas gimscnpirtis. .V. du Aniaral (iania. -Urvista Marit. BnudMlt« 1911, AbrO.
The gyrostatic ctinijinss. C. V. Boys. Nnture 1911, July 20.

A eompaes for balloons. »Seient. Amcric. Suppl. 1911, .Inno 2».

Die Vorgänger des K'nntpnsfips. .\. S< hiii lc. Ccritr. /.eil^'. f. Optik UBW.c 1911. Nr. 13.

Astronomie, tcrre»tri!^clic uud u.strononii8che >'avigation.

Aetual and apparent wind in relaOon to the rule of the road at mo. D. W. Smitk.

»Naot H^Lr 1911. Jnlj.
Reception des signattx horaires tane^ par la Tbwr Etffel. »Oiel et Ttane« 1911. Juilkl
Cirriiii/-nieridifiti Ni/uiarnemingcn. 1'. Maf^. i\'(tvoI!.m -Di- Zt-i'^ 1911, Nr. 7.

Grad- oder Sirichteilung der SItiarkompasse. »Haiina' lUll, Nr. 29.

Rfisten- nnd HitfenbesehreibunKf^n.
(ührultnr. rhaniK^illc Lt-Yaclir- l'.il 1 . .Tiiin 3.

The new ship canal tunl hirks of the St. Marg's River. J. t^'. Mill». »Scieut. Americ« Ii*''-

June 3.

Befeuerung der marokkanischen Küste. «Hansa« 1911, Nr. 25.

Di» Verlegung des Nord Binder-FeaersekUfee. W. Zerener. Ebenda. Nr. 84.
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Schiffsbetrieb und Schiffbau.

Het verkeersrecht ter zee voor vwschervaarhiigen. »De Zcc' 1911, Nr. 7.

Zu dem Artikel: ^Eine neue Methode zur Bestimmung des DrehkreisdurehmesMTM eine»
Schiffes S( Ii, MM, M!irinf-Hin..l>^rh.'- T.Ml. Hft. 7.

SchlingerddutpfuiiyscinrichtuHgen. Kotbc. vSjchiflbau« 11)11, XU. Jiihrg., Nr. 19.

Notruaer des Fischdampfen »Bunte ITniA« H. H. 81. 0. Senat. >MitteiI. Deutsch. Scefiadi.-

Vereine« 1911, Nr. 7.

Berqiings- und Feuerlöschpumpen für SeMffci. P. Gabo. »Schiffbau« 1911, XILJahi;;.. NnlS.
.1 HüV'tl ship'n l)ottom paint. H. Willi nm>^ Priwcd. V. 8. Naval Instif. 1911, VoL 37, Nr.2.
HiDidhdben zur Erkcnntinfj der Kollisitmsyefuhr. Ilansn 1911. yr. '2'2. "is.

El uf/ua potab/e ä bnrdo. N. < J. Turrii ll. vista (ioiioral. d. Marina liUI. Marzo.

Surgicai and medical aidj and hygiene at aea. C. Black. «Naut. .Magaz.« 1911, June. July.

Im telegraphie eam fU et Venwn de Vheure. L. Loroy. »Revue Chronom^rique, Paris*

1911, Mai.
Rapport au Sous-Secretaire d'ßtat sur les naufrages et accidents de mer survenus en t908.

>K»^vii(> Maritimei 1911, Mai.

De draadloozc teleqraphic en hare toepassingen. »De Zec' 1911, Nr. G.

EinfluH der SchiffsvermessKmj auf die StobüUät der Schiffe, (ädilofi.) E. Waldmann.
»ächiffbau« 1911, XII. Jalug.. Nr. 16.

Stabüitu training fbr etevedore and other». »Nant. Iibgaz.« 1911, Jone.
The roffi»:/ of ships. ('•. Idlc KiiL'in.'<T.« Vol. 1 1 1 , Xr. -''^'^7.

HesulL'i <if triuls of the (iiitiroUimi faiiks at sea. II. Frahni. Kiijj;inc<'rinf?* Vol. 91, Nr. 2.3G !.

77/f national experimentnl funk. Natim^' 1911. June 1.^.

Sinne rnodel experiments on siiction of vessels. D. W. Taylor. W'nühington, Pilot Chart
.\ortii Atlant. Occan« 1911, June.

Der Krängungsversuch. A. k. Liddel. »Schiffbau« 1911, XII. Jahrg. Nr. 16.

ne »OlymptC' and the »Titanic'. >Scicntr Ampric Suppl.> 1911, June 17.

Shippin;/ and shijdmUding at the Seottish National Kihiltitinn. Naut. Ma,:az UMl. July.

AHernniing eurrent versus direct current for use on board s/iip. t^. M. Kobuisoii. l'nx'c^l.

l . S. Naval Instit.« 1911, Vol. 37, Nr. 2.

Fortsehritt ün Sehiffmutuchinenweaen. H. J. Cone. »Mitteil. a. d. Gebiet, d. Seewes.« 1911. Nr. 7.

Entsehetdungen des Preisgericht» für Fiaehereimotoren und -^ffinden. »Mitteil. d. Dratsch.
!^wfis<'h.- Vcrfius« 191 1, \r. 7.

Fiiliirr i>f tnrbines Mr. l'arsons and the speed of war vciisels. Naval and Milit. ItcconI«

1. Nr. 1 1.

(r'earet/ h/rbines for canju ships. G. A. I'arsonH and Walker. Kn^iiif.ringi 1911, Vol. 91,

Nr. L':!ri2.

La robuslesse des tnrbines marines. L. Hobida. >Le Yacht« 1911, Juin 'i.

Proposed applications of elrctn'c ship propulsion. L. R. Kmmct. »Scient. Aflieric. f'uppl.»

1911. June
Oro/f- Motorschiffe. Laas. A'crhandl. d. :! UtuUcli. Si>.siluffahrt!<tai;<'s* 1911.

Diesel eii(/i/ir.-< for sea going vesse/<. .1. K. .Milton. »Kngine'rintr l'.Ml, Vol. 91, Nr. 2H<il.

Deutsche Sciäffsverbrennungsmotoren. \\. Mentz. »Schiffbau« 1911, XU. Jahrg., Nr. 17. lU.

DUmel marine engine». III. T. Saeuberlich. *8dent. Amerir. Snppl.« 1011, May 27. and Jane 3.

(^(i.s-eoal and oil-entfined ressets. »Marinf Kniiinccr Vol. .i-!. Nr |n:i

J)ii.i erste ileiitsche J^fotor-ftettanqsboot. K. UiLlenberg. ».Slultiwui 1911, XII. Jahrg., Nr. 17.

Ihis erste .Motor-Iielliiniishoot für unsere Küste. E. Bielenberg. »Die Yacht« lUll|Nr. 11.

Neue Motor-Seeschiffe. .\lotori>CKit^ 1911, Nr. 13.

Sieeirie deck machinery. W. C). Horsnaill. »Naut. Ma^az.- 1911, June
Die neue Richtung im Handet»»ehiffbau. O.Kiclhorn. ».Schiffbau« 1911, XII. Jahrg., Nr. 17, 18,19.

Hnndels^cographie und Stttifltik.

Verkehr deutscher Schiffe 1910. Atloa, Batum, Bhjth, lioncß, Burnti.tfand, Cimbriithaum,
Glasgow, Orangemouth, HudikKrall, Karhkrona . Landskrontr, Marseille, Newport,
Ronneby, Salonik, Sieotiscu. Wesf/nirf/e/ion/^ Ysind, h'dsra, h'assi i//. ('ienfne(/os (Chile),

Iquique (Chile), Lehn \Chile\, Lota \Chih'\, .Maranhäo [Säo Luis de\ I'enco (Chile\,

San Juan {Portoriko) und Talcahuauo {Chiles. Dcuf.schi« Hnndclsarehiv 1911. Mai.

. CaUao (Peru), Mobile (V.S^ Cardiff, Drontheim, Friderieia, Gent, Korsör,
Swnderland vnd Vigo. Kbcnda, Juni.

Sehiffahrtsberieht fl'ir !f>io. Hareehma Klu nda, Mai.

Sckiffahrtsberichl für das Jahr 1910. Haiffa. Kbcnda. Juni.
Sehiffseerkehr I'.IU): Konstantinopel und Surahaya (Jawt), Ebenda.
Schiffsverkehr UMfj in Frankreich. Kbcnda.
Hamburgs Seehandel im Jahre l'.UO. »Hambun^r Beitifge« 1911. Nr. .').'i2.

Außenhandel und Schiffahrt im Jahre 1900 in Spanien. »IVuf.«h. Handolsarchiv. 1911, Juni.

Lo smluppo marittimo del porto di Xapofi e le linee di navigazione che in esso fcmno
eajio. i-;a M^intimiu l'.tll. MuL'^io.

Lc.i voies de conininnieation dans l Anieriipie Centrale <!«• rrriunv. .\nriali> de < i''"f:raphit'<

1911, M«i 15.

Strandumgen und Rötungen o» den deutschen Küsten im Jahre tyJOjll. »Von d. Kü«tcn u.

a. Seec lOll, Uft 2.
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Gei«otz)(ebuuic nnd Rechtslelir«.

InternatioiKilr K<>ufrri)iz,n in Ifn'issi/ :iir Herbeiführung eilU$ «tnheitUehen S0melUt.
K< ker. - V. rhuiicil. il. :i. Di-uImIi. Svs. hiffiüirl.-ilap's

T/ti' im/jcrial wiiffn-urr and brifisfi shi/tpin;/. Nmir .M:i>iiiz, 1011, July.

Artikel llt, 'Jl, L'i; 'S.i, L>r,, i>7. DS, i>9 der SrestralirHonluuHg. •Hanni* 1911, Nr.

Hnvarieffrnsse-Frfif/en. (S hiiilt.i K. Pm^i h. I-.Im ii in Nr. 21.

Zum Iteruhingtreekt der Stnifaii/nit/sfr/lrr in di r Sit mattiuordnung. Ebenda, Nr. 2»'.

A Short mmmarjf of the etnjUsh law uf m u Halrmje. <N'miL B1«gU.« 1911, ivAj.

Befähiauiig$ttaekweu und die Prüfyutg da- Seesehiffer und Seeateuurttute auf deuUehen
Xtntmthrteitehiffim nach der BMomUmadtuitg det RetehtkatuUn vom S. Juni 1910.

>Gewcrbc-Arch. d. DciiUch. ReicbcB* 1911, Bd. 10. Ilft. 1.

EnUekeidungm de» Reiehegeriehtt. SeestraSemtrdnung. Verhältnu de» Art. 34 gu Art. SS.

>Han8a< 1911, Nr. SS.

VersohipdenP!*.

Das I.ofsrutnsfn auf der Klhc W . üri ii k in ;i [i n. Ihtn-iii l'-Ml, Nr. 27.

// f^iiutitf di J'<ifltliua. |). ZiivuL'li. Uivi>i:i \l:iriiliiiia l'.'ll, (im;.'!»'.

Ihr Arliiiirn um I'itu<un(ikn>inl voui l. Juli itHf.t his Juui l'Jlo. K. licucl. lVi<riii.

Minnl T.n 1. .Iiiiii.

IHe K<>/i/ini'irs<>ri/uH</ dvr Krieqsgchiffe im Seehrietfe. \\ Kiiiickc. Mariiic-liiimlMliau

i'tn, Uli :.
'

'

Handrlsver/nii/r und Sehiffahrl-ginteressen. Stubniann. >VerhandL d. 3. l>cuUch. See-

«hiffalirtsiji^'t-s 11(11.

The ralue of mcnhnut »hips. >Naut. Mafcax.« lUll, June.
h^phemerides d his/tiire miiritime (tuUe). P. Douillard. »Revue Miiriiime< r.Hl, .Vvril.

Di» Abktuungkeit d»» GruHdwa»»»r»tand«» von «lern LuOdruck», F. Wey de. (ijdüuflw)

»Dm Wetter« 1911. Hft. S.

Da» neue deuteeh-braeilianitehe Kabei »Elektiioteclm. Ztadir.« 1911, Hfl. 23.

Da» Seemannserholungsheim. Röper. »Yerliatidl. d. 3. Dcutach. SeeeebifMirtstageac 1911.

Die neuzcilliche Senkung der Surdseeküsle. <i Ilraiin IVtcrm. Miitt-il. l'.HI, Juli.

Die Korallenbauten als Objekt wissemehaftlieher Forsehung in der Zeit vor Dantin,
S. <iunth(-r. -.*-iiz.-li<r. .-Vkad. d. Wi.««»«!!«-!!. .Miiiuhciu I'.Mi'. Alihiiiidi. II.

The antarrtie la»d of Vir/nria. M. /imnierrDniiii. Aniuml lU-port , i^niithsoi). Inslit.

W.Lsliiti^;!..!! WHf.l.

Sopra un jjrnhletua dl un rii/d-lnne aenn. \ \\i-<<.in Ki\i<ta .MHrittima« 1911, Ciiu£no.

Der gegenwärtige Stand der Luftschiffahrt und den Flugwejiens Ul»d ihr» V«rur»lld6ark^
im Seekriege. II a^'< <ii»rii. •.MaritR-Huiid* haii' lUll, llfu ü.

Wisnensrhaftliehe En/ebui-ise der Luftsehrnubenprühmg mtf der IIa. P. B^jenbr. »Ztsdir.

f. Flutrtechn. u. Motorluftwh.. 1911, Hfl. !> u. 10.

Board of trade exaininations for masters and mates. -Nnut. Ma^nz.- l'.Ul. July.

Tke U, S. Naval Aeademie training. L. «"r<»isap. «rrom-d. V. S. N'aval Inatit.' IIHI, Vol. :{7,

Nr. 2.

7%» »wedieh »geUm — a further pUa for pbiftietU training in the navg. A. C. Niblack.

Bei etwas zu liohem, mittlerem Haruineterstande war das Wetter an der

dt'nti;olien Küste im Monat Juni ziemlich ruhig mit nahezu normalen Wärme-
und Bowölkungsverhältnis.^i'n und an der Hstseeküsto nioderschlaL'^srcii'h. Die

Windt? wchlt'n vorwiegend aus wcstlioli<>n Kiclitunf,'t'n und erroichton nur ganz
veroinz<'li dio Stirke 7 und s nach der Ik-aufort-Skala. Nur am 15. traten

.^türmi.-iohc \Vin(!»> an dor nstliflK'n OsLstM-küsto in grölieror Vorbrcituiiu' auf.

Heitere Tage wart'u der 1. bi.s C. an der ganzen Küste sowie am 17., 21. bis

25. im iuflersten Osten. ('levritter wurden an der ganzen Küste vom 18. bis 20.

sowie am 2:i an der Nordsee- und am 26. nnd 30. an der östlichen Ostaee-

kfiste beobachtet.
Vom 1. bis 6. bedeckten Hochdruckgebiete das deutsche Küstengebiat, sodaB

die Luftbewegung sehwach und das Wetter heiter, trocken und ziemlich warm war.
Am 7. erfolgte ein Umschlag. Hei hohem Luftdruck über Nordwesteuropa

sogen fort^M'st'tzt Depn-ssiont-n meist vom Norden in süd«istlicher und östlich»
Richtung über das Kü.ntengebiet hin und brachten dem letzteren bis zum 15, an-

haltendes Regenwetter, wobei die nordwestlichen Winde am 7. und am 9. an der
Nordsee- und östlichen Ostseeküste stellenweise su Stirice 7 und 8 anffrisehten

Ebenda.

Die Witterung an der deutsclien Küste im Juni 1911.
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und vereinzelt Gewitter auftraten. Ton größerem Interesfse war ein Teilmininram,
das am 13. über Frankreich orscliienen war und Ober den Kontinent weiterzog.

v^tiefte sich allmählicli und rief am 15. an der östliclien Ostaeeii&ate

stürmische nordwestlieh« Winde hervor. Im übrigen war die Luftwirme in
(Ii) SCI- vom 7. ])!.s /um 15. reichenden Witternngspwiode infolge der ozeanischen
Winde ziemlich gering.

IDttel, Snmnen und Extreme')

aus den meteorologieehen Aufzeichnungen der Kormal-Beobaohtniigntationen der
Seewarte an der deutschen Küate.

Stations-Name
uiui i^cchühe

des Jjanwietfln

18^ BrJ Mtttfll l^fax. Dat.
j
&Iin. Dat

Ilftrkum . , , . . 7.7 ni

Wiihelmdumn . 8..')

Keitum 8.4

Hamlmig .... 26.0

Kid 47.2

Wustrow .... 7.0

Svinemfiade. . . 10.0

lMl
|geiiwaidMaiiiBded.9

Nwifahrwewar . 4Ji

17A

ßtnt.

IJork.

Wiih.

KeiL

Hain.

Kid
Wn«.
>wiii.

RÜR.
Neuf.

Uctn.

StaL

Bork.

Wilh.

Kfit.

Hain.

Kid
Viia.

8win.

Rü;r.

.\«if.

Ilem.

Luftdrnck, 700mm -|-

Miitol

MNn. vom

Monata-Exinme

n!d.aufMNa.450Br.

r>i.<» 4-0.4 7:5.7

<;2.7.'-|-l.ii 7:i.2

Ül.«'+OJl 73.1

5:i-i 'JO.

r.:i.2 .'4.

62.1 +OJH, 72.61

Ii). 7 —0: ::!.:,

Gl. Ii —0.7 74,0
,

m.7 i-fOiJ 7.1.8;

615 -}-OJi; 745!
61.2 4-0.7' 74.21

g0.8:-j-0.8| 73.9!

2.

2.

ö2.a. 20.

5IJ}I 20.

.'.n.i

2. , 51
,

2. 51.4

;

2. 49.6
i

2. 47.7

,

2. 45.9

'-'0.

9.

9.

0.

IG.

15.

Ln{ttem]ieimtur, ^0.

SN V • 2k X 6» N jMittd' vom
I I I ;Mitt<'I

Ki.'.t

14.7 17.;J|

14.« 18.1
j

14.-2 17.:!

I3.H1 17;J

152' 18.1

13.2' 15.1

l.-».2, 1Ö.4

l.'i.l 18j0

14..^|

14,.1

15.7|

15.0

15.R'

I3.5I

13.9

15.0- <M
14,8_(».l
14-5 -1- u.l

15.3j -"".;]

14.1 «U

14.5 — (I.;

I.-».ö'-(-

13.3 - 0
1441— 0

j4£— 0.ü|

Zahl dcT

in I

(Min. iMiix.

0 0
() 0
0 O
II 0

(1 0
(1 u

i)

0 0

Temperatur-Extreme

Mitil. tägl. AfaaolutoB monatL

Max. Hin. Max. ' Tag Min.
[

Tag

ia2
19.4

lati

19.7

lau
18.1

1S.9

lai
laol
19.5

12.2

löl
11.0

11.2 I

10.n

'

11. t)

10.4

10.5

9.2

I.

27.1

25.S

2ao
I
5. 6.

24 .s

21.

6

2r..2

27.5

28.9

30.9

fi.

24.

24.

24.

26.

20.

I

S.4I 17.

.'..7 ll.l.V

11.O1 i:s.

11.

10.

12.

10.

.1.7, 2.

53! 11.
:5.3l 18.

5.91

5.2

h.S

«.!»

Ti'HiiHTaliir-

Aiideruiig

vonTagzuTai;

1..3
!

1.4 1.:!

1.»
I

2.2 1.7

2.41.4

1.6

1.4

1.2

1.7

1.7

2.1

1.0

2.H 2.2

2.;{

2.3

2.7

3.31

l.V

1.;

1.5

i-ü

2.6

Feuebligktit

'^XlRelatiV^o

1».:. 72 67
7.(> r."> 71

9.4
,

75
,

Üf)

8.8 71 ' .56
1

9.« ' 77 67 i 80
9.5 ' 81
9.3 72

9.7 81)

9.1
,
70

84» 68

85 74

57
j

72

75 I 83
61» 76
59 76

BnriSlkaitg

SbV2kN8»NlMltt
Abv.
von
ütttrl

Ii.,') .^..7

fi.ii 6.1;

r..ü 5.5

6.7
I
0.0

0.3

6.1

5.8

5.1

&0

.'•).9

5.6

5.8

4.3

5.6

5.4

«>.;t 0.2 --(1.4

<'..4 ()..') — il.S

5.6 ! 0.0

7.0 ("i.f! —0.8
6.6 l).2 44 )..'>

bX, 5.8 -(-IJ.2

5.7

5.2

bJi

5.1 -H).l
5.4 -0.2
5.2 OX)

NiedencUag, mm*)

' TT i Ab- " ~i 7

'i < i i vom :5 ^
r :r. Norm.

17 :!'.! .Mi— 9 r.i.

40 9 49 — 11' 17 IS.

2r. 20, 45! 0 7 21;.

33, !8| 50— 24 6 19.

31 2» 60'4- 41 13 M>.

28 .*)3 S1I4-4O' 40 11.

3<i .-)2 Sl 4-2« l.'i 2r,.

46' 69 11."» + 6S ."»6 14.

3t 21 59 -j- I 21 14.

35] 73,-1-31; 33
I

14.

Zahl der Tage

mit Vio.lnr. ^" ' . l"?it<T, trdbe,

0.2 1.0:5.0 in.oit^ -1^
Bf»

-. X

III 1:1 4 , 0 1 1

l .-i lU 3
I

1 3 3.

IS 10
I

4
;

0|
•> 2[

17 15 I 2 ' Ol ll 2

2h II 3
1.'. 13 ' 3 !

III '0 1;

14 12, 4
,

14
j
9! 31

», 712,'

2
1

4

3
3
21 1

2

5
4

5
5
4

7

8
5

III

III

9

11

14

9
4

5
»
C

WindgHdurindighat))

.Meter pro Sek.

Mittel Abw.]'^»"™'
I
norm

i>al«n «i«.'r Tilge

mit Sturm

4.7

5.1

4.3

3.9

4.0

4.2

4.1

16.5

12.5

12

12

—0.41 12
- I 12

-0.2' 10.

12

12

keine

keine

[Iceiiie

]\.

14.

ki'iiie

, keine

M Erläutcniii^Tii /u .Im im f. r.r .lir^ischcn MonatKtaholli-n ~i,>hc .Viin. d. Hjdr. IMW.c 1905. S. 143.
*) Die N'iL'dLTM'hiag»Mert« 8ind auf ganze Milliiuclcr nlvgcnindct.

>) Eilclarang aicbe •Ann. d. Hydr. oaw.c 190», & 143.

. I

Digitized by Google



466 AnnaleB der Hydnigrqihie imd MMitimen Meleorologie, Aqgust 1911.

Windriditnng. Zahl der Bnhiditungcii (je 3 «Dl Tage)
HittL Wind-

tiike (BeaoJoit»

, o
o ^Ä C

1

C
o
C '

O
i
g 1

!
> 1 3C '

X' 1 » ,

^
1
^ ^ 1 v.

NNW Stille

i

Uoric.
Ji

t

.% 1
() i;

i

2 ir. lu
1

''. 1 «1.4 «JaiU

Wun. s o
1 II t

'i
•1

[ In J 7 11 1 .) 3 '*
*>*\J mm*

2 2 1 1, 4 y 5
1 1 1 3 4 Ol 10 7 23 10 1 i2 4.1 3i

6 1 1 4 7' 3 6 6 3 2 13 1 10 8 14 2 1 3Ji SA
1

•>.:

Kiel
t
j 1 'i 12 2 2 K 1 S 2 16 r» IS II o

3.:; 3.1 2.7

Wua. 2 0 8 9 4 2 5 1 5 2, 7 1) 21 3 2 4 13 3.1 2J} 25
Swtn. 2 1 18

i
2 0 4 2 3 8! 9 ö| 10 ' 4 2.» 3.1

R%. 3 10 *\ 2 l 5 3i 8 1 3 O: C. 13. 17 7 1 2 lü :u 32 23
Neuf. 12 5 4 ' T 5 3 3' 3. T 2 1 4i 14 3 3 10 4 2.9 3.6 lJU

Man. , 1 l l 2
•>

« :{ 2 t> 'j 12 C. 11 16 2 2.4 1
3.1 2J0

Ii dfin Abzuf^e der Depression im Osten dranj? vom Ozean her ein

lu'ui's uiulan^'reiches Tiefdruckgebiet ostwärts vor, währendd fiesen das IIooli-

druelij^ebiet über Westeuropa ostwärts f,'edränfj:t wurde und bei seiner Wamierung
über den Kontinent hin dein doutseiien Küsten^'cbiet nufheitorndi's, trockenes

Wetter brachte, das jedoch schon am Abend des 17. wieder umschlug, da das

Küstengebiet nisdann in den Hereich der ozeanischen Depression gelangte. Die^e

letztere blieb Ober West- und Zentraleuropa bis zum 20. liegen und hattOi nul

Ausnalime des äußersten Ostens, überall starke Niederschläge und Gewitter tar

F()l;:c; dieser Teil des Küst(ii;.Tl)ietes hatte bei Winden, die aus dem über

Rußland gelegenen Hocbdruckgebiet in die Depression hineinwebten, heiteres und

trockenes Wetter.
Während nun vom Atlantischen Ozean eine neue, sehr ninfangrciche um!

kräftige Depression herannullte, verlagerte sich am 21. ein Qbeir Sfidwesteuropa

gelegenes Hochdruckgebiet ostwfirts and brachte, über den Kontinent hiniiebend,

den> deutschen Küstengebiet am 21. und 22. meist trockenes und wärmeres

Wetter, das im äußersten Osten bis zum 25. anhielt, wogegen die westlicheren

Teile der Küste unter dem Einfluß des Tiefdruckgebietes regnerisches Wetter

erhielten. Das Minimum des letzteren hielt sich bis zum 26. über der npuend

der Nordsee und verlagerte sich erst am 27, nordostwärts, während von Süd-

Westeuropa ein Hochdruckgebiet sieh Aber den Kontinent ausbreitete und ein

neues Tiefdruckgchii l über Nordwesteuroj)!! cnschicii. Letztores drang schnell

ostwärts vor und brachte dem deutschen Küstengebiet bis zum MonatsscbluB

anhaltendes regnerisches Wetter. Die höchsten Monatstemperatoren traten >n

der Nordsi i küste vom 4. bis 6., an der Ostseekfiste vom 24. bia 26. ein; sie er-

reichten eine Höhe von 25 bis 31°.

BeriditigMiig.

In der Textfigor: Rcinewnr der »DeetaeMni«, Mal 1911, auf 8. 850 »Ann. d. Hydr. ofw.» 1911

Bind vcr'^ohentlich die Uinp-ripniiir fal'^> h niif.'t'fn'ben. indcni dt-r Meridian voo Onsowich mit 10"

statt mit 0 bezeii-httet kl uud c-nt^prixlieud auch die anderen Meridiane.

Srnek uad Vtitag von fi. 8. Vittlar * Selin. KoaigMelM HoAatiltliaBdtaaa mä HoitaehdnclMnI
Berlin SW, KeekitfaSe «-Tl.

Digitized by Google



Am. d. Hydr. naw., XXXKL Jalug. (1911), HettIX. 457

Die EimrhSNnisse des Winters 1910/11 in den außerdeutschen

Gewässern der Ostsee sowie an der holländisclien Küste.

I. Die EtererlifiltiiüMe in den xnstlsohen und eohwedisohen Gewäeiem.
Den Veröffentlichungen über die Eisverhältnisse der vorangegangenen

Jahre, wie sie in dieser Zeitschrift frc<roben worden sind, sclilioßt sich die

folgende Übersicht über die Eisverhältuisse während des letzten Winters an.

Aus Gründen einer leichteren Yergleiohbarkeit wurden wesentliche Änderungen
in der Bearbeitung des vorliegenden Bcobachtungsmaterials nicht vorgenommen.
Die von den einzelnen Instituten übersandten tabellarischen Zusainnienstellungen

wurden wieder ganz oder im Auszuge abgedruckt, um so einen schnellen Über-
blidc fiber die Eis- und Schiffahrtsverhältnisse in den betreffenden QewSssem
zu ermöglichen. Auch wurden bei deren Besprecliungen Zeitungsmddungen
herangezogen, um ein anschaulicheres Bild zu gewinnen.

A. SohliiB der Schiffahrt.

1. Nordbotton. Botiachten wir zunächst den nördlichen Teil des Nord-
bottens, wo die Hafen am frühesten zuzugehen pflegen, so erfolgte der Zugang
dec Häfen von Solmis, Räneä, Luleä, Pitdi und Skellefteä in der Zeit Tom 21.

bis 25. Oktober. Segelschiffe konnten nur noch einige Tage einlaufen mit Aus-
nahme des Hafens von Pitea, wo dies bis zum 5. November möglich blieb. Da-
gegen konnten Dampfer noch bis Aufaug November fahren. Am frühesten,

nämlich bereits am 1. NoTcmber, wurde för die Schiffahrt RSne&, einer der nörd-
lichsten Häfen, Lrcschlossen, am spätesten der weit südlioli im Beroicho ilos nörd-

lichen Nordbottens gelegene Hafen von Ratan, nämlich am 28. November, der
benachbarte Hafen von Umeä jedoch bereis am 12. November. Die Eisdicke be-
trug in den verschiedenen Häfen meist etwa 60 bis 90 cm. Nach einer Z^tungs-
meldung war der Distrikt von llaparanda am 15. November gesperrt.

Ähnliche Eisverhältnisse wurden von der Finnischen Seite des Nord-
bottens gemeldet Der Hafen von Uleäborg ging am 1. November zu, derjenige
von Jakobstad am 8. Die Dampfschiffahrt konnte am längsten im Hafen von
Wasa aufrecht erhalten werden; denn erst am 9. Dezember wurde von dort
Schluß der Schiffahrt gemeldet.

Die Eisverhältnisie im efidliehen Teile des Nordbottens gestalteten

sich naturgemäß griiistij^cr als im nördlichen Teile. Dies ma<'lit(' sich schon im
Hafen von llolmsund bemerkbar, der von den in diesem Abschnitt zu besprechenden
Hafen der schwedischen Seite des Südbottens am weitesten nördlich liegt. Wenn-
gleich sich der Hafen schon etwas früher, nämlich bereits am T.November, mit

Eis b(Hl(M'kte als derjenige von Ratan am nördlichcii Nordbotten, so konnten doch
Dampfer weit länger ein- und auslaufen, nämüch bis zum 10. Dezember, was in

Ratan nur bis zum 28. Novemb^, in dem benachbarten ümeft 8<^ar b1o8 bis zum
12. November möglich war. Schreiten wir weiter nach Süden, bis nach Gefle,

dem südlichsten Tlafen, fort, so kann man ein allmähliches Vorrücken des Datums
der Beendigung der Schiffahrt feetsteilen; zu Omsköldvlls'trat dies am 17., zu
Hemöeand am 81. Dezember, zu Sundsvall sogar erst am 18. Januar, lu Hn^ksvaU
am 4. Januar ein, während in den Häfen von SÖderhamn und Qefle die Sehiff-

fahrt bis zum 25. bzw. 26. Januar möglich blieb.

Es verlohnt sich, vergleichsweise einen Blick auf die Eisverhaltnisse dieser

Häfen im vorangegangenen Winter zu werfen. Wie aus der tabellarischen Über-
sicht über die Eis- und Schiffaiiitsverhältnisso in schwedischen Gewässern auf

Seite 471 des vorigen Jahrganges dieser Zeitschrift hervorgeht, wurde damals
die Schiffahrt in den nördlichen Häfen des Nordbottens zu einem im großen

AU. d. B^. isw. IMl, H«ft iz. 1 ^ ,
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und «fanzon älinliclion Zcitimnkt irosohlossen wie im h'tzton Wintor; in (L'u süd-

lichen Häfen Jedoch erfolgte die Schließung der Dampferfahrt zum Teil sehr

erheblich früher als im Winter 1910/11. Z.B. wurde der Hafen von Söderhamn
damals schon am 25. Dezember, im letzten Winter dagegen erst am 26. Januar,

also mehr als um einen Monat später füi- die Schiffahrt g^eselilnssen. Tlior macht

sich bereits die außerordentlich milde Witterung in den südlichen Bezirken der

Ostsee bomericbar, die Im letzten Winter so ungevdhnlich günstige EisverhUt-

nisse an der Deutschen Küste zur Folge hatte, die ebenfalls in dieser Zeitschrift

Seite 345 dieses Jahr<j:angs lu sphriebon worden sind,

2. Finnischer Meerbusen. Das Gleiche, ja noch in stärkerem Maße trat im

letxten Winter in den Hafen des Finnischen Heerbusens in die Erscheinung: Hier

bewirkte die sehr milde Witterung des Winters 1910/11, daß der Hafen von Kotk

erst am 3. Februar für die Schiffahrt geschlossen wurde, im Vorjahre da-

gegen am 14. Januar. Im Uafon von llelsingfors wurde im letzten Winter der

Verkehr am 6. Februar eingestellt (nach einer Zeitungsmeldung ; der Frost betrug

24 Gr;i 1 inii. r Null).

Aul der russischen Seite des Finnischen Meerbusens erfolgte der Zugan?

der Häfen ebenfalls ziemlich spät; am 12. Dezember ging von St. Petersburg au»

als letzter der Dampfer »Michael Lund« in See, und am 13. brachten Eisbrecher

den letzten Dampfer von Kronstadt aus nach See, womit die Schiffahrt in beiden

Orten eingestellt wurde. Eine andere Zeitungsmeldung vom 14. Dezember be-

sagt, daß ein Dampfer mit Hilfe des Eisbrechers >Jermack die Heede von

St. Petersburg mit dem Bestimmungsort Kronstadt verlassen habe, wo er

am 13. nach Rotterdam ausgelaufen sei. Der Hafen von Reval ging erst am
8. Februar zu.

3. Der Kigaische Meerbusen. Noch am 18. Januar kam aus Bolderaa im

südlichsten Teile des Heerbusens die Nachricht, daß die See und das Fahrwasser

der Düna eisfrei seien, und am 20. Febmar wurde gemeldet, daß alle 7 Dampfer,

die an diesem Tage im Ankommen waren, vom Eisbrecher »Jermack« in den

Hafen bugsiert worden seien. Kach den offiziellen Mitteilungen erfolgte der

Zugang der Häfen von Küno und Werder am 6., desjenigen von Paternoster am
20. Februar. Nach einem Z(>itungsberioht wurde die Schiffahrt in Domesnäs, am
Westausgange des l{i<,Misehen Meerbusens gelegen, am 8. Februar geschlossen.

4. Libau und \\ indau. Von diesem Teile der russischen Küste liegt nur

eine Mitteilung über den Hafen von Zerel vor, die besagt, daB dort der Zugang
des Hafens am 12. Februar erfolgte. In Libau %vurde das erste Eis am 15. No-

vember gesichtet. Von F'ilsand und Dagerort lief die erste Meldung über das

Vorkommen von Eis am 4. Januar ein.

6. Die schwedischen Hilfen südlich veni Alands-Haff. Hier war der weit

nördlich gelegene Hafen von Nykdping der einzige, wo die Schiffahrt zeitweise

geschlossen werden nuifite. Der Zugang des Hafens erfolgte am 6. November;
Segelschiffe konnten jedoch bis zum 13. Januar verkehren, und die Dampfer-

fahrt blieb bis zum 30. Januar möglich. Im noch etwas weiter nördlich ge«

legenen Hafen von Stockholm wur<le die Segelschiffahrt zwar bereits am

21, Dezember geschlossen, di»' Dani}irseliifrahrt hliel) aber den ganzen VVintii"

hindurch möglich. Letzteres gilt auch für die Häfen von Arkösund, Kolmar

und Solvesborg, wo lediglich Segler Schwierigkeiten durch Eis hatten ^ alle

anderen Plätze, Narrköping, O.velösund, Oskarshamn, Wisby, Karlskrona, Txonncl^v,

Karlshamn, Ahus, sowie sämtliche Mäfen der Provinz Qotiand blieben während
des ganzen Winters gänzlich eisfrei,

B. Die Eröf&iaug der Schl£fohrt.

1. Die schwedischen (Gewässer ü«üdlieh vom Alands - llaff. Der einzige für

die Daujpf.schiffahrt im letzten Winter geschlossene Hafen von Nyköping wurde

schon am 21. M&rz wieder zugänglich, für Segler am 28. Mirz. Die übrigen für

Segler geschlossenen Häfen Arkösund, Kalmar und Salvesborg gestatteten die

Segelschiffahrt bei t its wieder itn Fi'bruar. Nur der Hafen von Stockholm blieb

für Segler bis zum 3. April unzugänglich.
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2. Die Gewässer von Libnu bis zum Einjcan^ des Finnisclien Meerbusens.

Vun Libau kam die letzte Eismelduiig um 8. März, von Filsaiid und Dagerort
am 19. Män bzw. 12. April. Doch wird die Schiffahrt in diesen Häfen schon
weit früher wieder eröffnet worden sein, worüber Nachrichten leider nicht ein-

gegangen sind.

Was den Uigaischon Meerbusen betrifft, so ist die Schiffahrt hier zwar
im Februar teilweise sehr erschwert ^wesen, geschlossen war sie jedoch nicht.

Di'iin schon am 26. Februar kam von Bolderaa die Nachriclit, daH der »Jermack
in See gegangen, die See und das Seegatt eisfrei seien, das Fahrwasser der Düna
von Eisbrechern aufgebrochen werde. Am 1. März war auch dieses eisfrei.

Jedoch stellten sich im April noch einmal schwierige Eisverhältnisse ein; denn
noch am 15. April besagte ein Bericht von Bolderaa: »Die See ist überall mit

kompaktem, stark zerteiltem Eise bedeckt. Seegatt teilweise eisfrei. Sieben

Dampfer forcieren im Eise durch Scheren hierher. Gestern nachmittag starker,

heute schwacher Eisgang auf der Dflna.« Doch schon am 17. waren einem
anderen T?criclit zufolge See ihkI Diiiia wieder eisfrei.

;J. Der Finnische Meerhusen. Am früliesten ging der Hafen von Odensholm,
am Südeingang in den Golf, auf, nämlich am 11. April, Ueval wurde am 18. April

passierbar, Ekholm erst am 29. Im Östlichen Teile des Golfs blieben die Häfen
noch länger gesdilosseii. Nachdem der Eisbrechei* »Jermack« einer Meldung
vom 24. April zufolge vergeblich versucht hatte, Kronstadt zu erreichen und
deshalb nach zweitägiger Arbeit bei Seskär wegen schweren Eises nach Reval
zurückkehren mußt^ gelang ihm ein zweiter Versuch erst am 8. Mai. Am 7. Mai
wurden mit seiner Hilfe 10 Dampfer in den Hafen gebracht, womit die Schiffahrt

als wieder eröffnet erklärt wurde. Am längsten blieb der Hafen von Sommers
(bis zum 21. Mai) und derjenige von Hungerburg (bis zum 14. Mai) durch Eis

gesperrt.

Auf der nördlichen Seite des Finnischen Meerbusens (riiiL^en die Häfen zu

sehr verschiedenen Zeiten auf. So wurde am 23. Februar aus Helsingfors ge-

meldet, daß der Dampfer »Baltic« aus Lübeck dort eingelaufen und das Eis ganz
weich sei; die Schiffe liefen ohne Hilfe von Eisbrechern ein. Am 4. April wurde
einem Privattekgramm an die Reederei F. O. Klingström, Lübeck-Hambnrg, zu-

folge die Schiffahrt in Kotka durch Eisbrecher eröffnet. Am 14. liefen nach
einer anderen Mitteilung 6 Dampfer im dortigen Hafen ein. Am 15. wurde im
Hafen von Wiborg die Schiffahrt eröffnet. Sehr spät wurde nach amtlichen
Mitteilungen der Hafen von Lowisa sdiiffbar, erst am 2. Mai.

4. Der Nordbotten. Auf der finnischen Seite am südliehen Teile des Nord-
bottens kam die erste auf Eröffnung der Schiffahrt lautende Nachricht am
3. April aus Björneborg, die besagte, daß der Hafen von Mantyluoto vollkommen
eisfrei sei und bereits 2 Segler Holz lüden. Ebenso sei die Kätr^ö Reede eisfrei,

der Fluß Kümo dagegen noch niclit befahrbar. Im Hafen von Wasa liefen am
2. Mai als erste Schiffe die Dampfer »Gustav Adolf« und »Sundvoll« ein.

Auf der schwedischen Seite kamen die ersten Nachrichten aus dem süd-
liclisteii Hafen (Jefle am 26. März; ihnen zufolge machte <'in Schlepper eine

Versuchsfahrt durch das Eis, und es gelang ihm, bis über die lieede hinaus
durchzubrechen, so daß eine freie Rinne entstand, durch die der Verkehr mit
Gefle ermöglicht wurde. Alle Land- und Leitfeuer wurden angezündet und als

erster der Dampfer -Raltic aus Bergen in Skutskär erwartet. Die offizielle Er-
öffnung der Schiffahrt erfolgte jedoch erst am 4. April. Auch die Häfen Söder-
hamn, Sundsvall und Hernösand gingen alle nahezu um die gleiche Zeit auf,

nämlich in den Tagen vom 11. bis 12. Ajtril; Hudiksvall dagegen, wo nach den
obigen Angaben die Scliiffnlirt im Verhältnis zu den Nachliarhäfen si hr fiitli,

nämlich am 4. Januar geschlossen war, blieb bis zum 21. April gesperrt. Dieser

Hafen verhielt sich, vermutlich wegen seiner Lage im Fjord, ähiüich wie die weit
nördlich gelegenen Häfen von Ornsköldsvik und Holmsund, die am 21. bzw. am
28. April für die Schiffahrt ger)ffnet wurden.

Was schließlich den nördlichen Teil des Nordbottens betrifft, so erfolgte

die Wiedereröffnung der Schiffahrt hier naturgemiß am spfitesten. Der Hafen
1»
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von Ratau ging am frühesten auf, nämlich am 1. Mai, während zu Umea,
Skelleftea und Pitea die Schiffahrt in der Zeit vom 7. bis 10. Mai eröffnet

wurde. Nur woniL' später, nämlich am 15. Mai, wurden die Häfen Luleä und
Ränoj\ wieder bi fahrbar; Salinis (lageprcn blieb bis zum 22. Mai j/cschlossen.

Die hier geschilderten Eisverhältnisse schließen sich sehr nahe denjenigen des

Winters 1909/10 an.

Von der finnischen Seite liegt eine Zeitungsmeldunj; aus Nikolaistad vor,

der zufolge die Schiffahrt dort am 19. April eröffnet wurde. Nach amtlichen

Mitteilungen wurde der Hafen von Jakobstad am 7. Mai passierbar. Der nörd-

licher gelegene Hafen von Gamlakarleby konnte erst am 14. Mai wieder be-

fahren werden.

TabeUariaohe Znaammenstellnng der Eisverhältnisae de« Winters 1910/11
nach amtlichen Berichten.

1. Finnische Häfen.

(Nach Mitteilungen «k-r MctixjroK^ischen Zcntralanstalt Uur Fiiuiischen Wisseuscbaftlicheii G««ellM.*haft.)

Ort

Erste

Eisdecke

im
Hafen

Schiff-

fahrt

^chlossell

Eh

begehen

i an

befahren

En im Winter

imffjo- zii-

broch.
, gefrurcn

.Vufgang
Letftet

Eb
Entei

Selüff

intylaoto, Hafen .... 3.») I. 6. II. 5.«) I. Mittel! 6. I. 9. IL 8. IV. 17. IV. 8.«) IV.

otka, Hafen*) 17. XII. 3. II. 20. xn. 23. XII. nein 20. IV. 4. V. 30.*) IV.

asu, iniicriT llafcn'*) . . (5. XI. 9. XII. 24. XI. 20. XII. 17. IV. 6. V. 29. ••)

2.-)

IV.

V.

3. XII. Ö.XII. 6. V. s. V.

Ende XI. lä. XII. l.'O) XII. 9. I. .\nfang 10. V. 2.*) V.

(i.'>) XII. V.

8. XI. 25. XI. 13. XI. 27. XI. 3. V, ö. V. 7. V.

ulu, Hafbn^) 1.») XI. 15. XI. 20. XI. 2./5.»*)V. 9. '3) V. 21. V.
7.") XI. V.

dwnki, S-lIalLii " j . . . 4. XII. Kt.V II. 2r,. I. 2'.). 1. 20./2I.IV. c. 28. IV. 21.«) V.

rrnerknngen. ') ELsschlariini ?< hon etwas früher. ^) Nur einen Tag. ') Treibeis im Meer aufieiiialb des Hafens

II. bis 3. IV. *) DerEisbrc htr Sampo«. ^) Dicke de« Eises: 21 cm 15. XII., 2« cm 15.11.. 38 cm 1,5.111., 35 WB
). IV. ") l>er Kiübrecher »Murtaja«. 'i Die Dampfer »Gustaf Adolf« »hkI Sundvall«. Dicke des Kis«^;: 2S cm
>. XII., 3ü cm 15. I., 48 cm 15. II., :>S cm 15. III., ÖÜ cm 15. IV. i I >u-kr d<s Eises: 10 cm 1,5. XII.. 22 cni. 15. I.,

»cm 15. II, 51cm 1.5. III.. 3U cm Ja. IV. ») Innere Bucht. »') In Walkom, '2) Itmcrer Hafen. ") .\ußerer

afen. Oulujvki-FIiiß. '•'•) Dicke des Eiaea etwa 70 cm. '«) Das Ei» brach nach einigen Tagen aus, dauernde£»
xke 2». XII.; Dicke des Eises: 16 cm 15.1.. 12 cm 31.1., 2öcm 14.11., 3Ücm 28.11., 44 cm 15. III., 42 cm 31. III-

SS cm 15. IV.

8. Rnaaiadie Gewlaser.

'i
I

'
I Ii. II I !;,u|ii . . t waltung in St. Petersbiug.)

< hc|K!lt vv IvCucbt

'irsiidcM

iuugerburg . . .

onunen .....
"Iscbcr

iciischcr .....
kholm
eval

denshohn ....

a. FinnibcliLi Mi e

7. XII. 21. I.

4. XI. 21. I.

3. I. :<o. I.

13. I. 2«. n.
17. II.

20. T.

1.

1.

XII. 8. II.

3. u.

2s. IV.

29. IV.

20. IV.
23. IV.
4, IV.

28. U.

12. V.

II. IV.

14. V.
21. V.

19. V.

29. IV.

18. IV.

U. IV.
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Stationen Eiste Eismeklung Zugang Au%aAg Letzte Jusmeldung

h. liiiiuischi r Meerbusen.

25. XL 27. IV.

9. I. 1 U. II. 21. IV. 11. V.
1. XII.

j
20. U. 18. IV. 10. V.

4. XII. 6. II. 22. m. 3<l. IV.

14. I. 2«. IV.
6. II.

1

15. IV,

c Ostsee
TiH-hkona 1. I. 9. n'.

4. 1. 12. IV.
Kilsjuiii 4. I. 19. III.

ZcrJ 29. X. 12. II. Iti. II. 9. IV.
15. XI. 8. III.

8. Schwedische Gewa.ssor.

(üach Mittalnngen des Künii^lichen Nautischen BureauB in Stockholm.)

Haf«n
£inlattlen

ZngMig Aulgang unmöglich für wieder mflglicb für

SeRebohtffe Daropfer gcKebdiilfe Dampfer

—
—
—
.—

.

—
31. I, II.

—

31. I.

1
1
!
1I
1i
!1

,

247 IL

1
Ii

II

i
1
11

14. I. 2. III. 16. I. 28. IL

17. XII. 21. III.

31. I. 17. 11. 10. II. lü. II.

6. XI. i:!. JV. :i. I. 30. I. 2K. III. 21. III.

21. XII. :!. IV. 21. XII. y. IV.
3. XII. 18. IV. 11. 1. 25. I. 17. IV. 10. IV.
7. XI. 25. IV. 27. XII. 26. I. 20. IV. 12. IV.

19. XII. 29. IV. l'.t. XII. 4. I. 21. IV. 21. IV.

II. XII. i:>. IV. 1-'. XII. i:!. I. 15. IV. 11. IV.

17. XII. IS. IV. 28. XII. :u. XII. 18. IV. 12. IV.
15. XI. 9. V. 19. XI. . 17. XII. 28. IV. 21. IV.
7. XI. 13. V. 11. XI. 10. XII. 29. IV. 28. IV.

:'.'». X. in. V. 2. XI. 12. XI. 10. V. 7. V.
12. XI. s. \'. 11. XI. 28. XI. • >. V. 1. V.
20. X. "t. \', 2s. X. 19. XI. V. 7. V.
26. X. 10. V. .-). XI. 15. XI. la. V. 10. V.
25. X. 29. V. 29. X. 14. XI. 22. V. In. V.

X. 19. V. 2.'!. X. 1. XI. 19. V. 15. V.
21. X. 25. V. 25. X. 4 . XI. 26. V. 22. ^^

Malm&i)
Sk.aiiür-i . . . .

Trclh'lNtrj.^ ). . .

Y^ta.l*.

Siinrishatun^^. .

ÄhnsO)
HalvfslHirg') . .

Karlr-hamn . .

Kr>iinel)y''| . . .

Karlakroiia'*'). .

\yi8bv'») . . . .

Kaliiinr^i. . . .

( Kkarshaaui '') .

ViNlenik'*) . .

ArkütiumI i'^j
. .

Oxelusiinil '«) . ,

Xorrköping

.

Nvküiung"*) . .

Stockhohn 1«). .

Gefle»)
Söderhamn») .

Hncliksvall«). .

Simd-vall -'').
. .

lleniösaiKl \ . .

Oniskoldsvik ••').

Holniitund'*) . .

rni.-a-»

Katan-ri . . , .

Ski-ll<-fte*2») . .

l'itca^'j

LuIeA»)
Ranea^i . . . .

SalmLs '^t . . . .

Bemerkungen
Wiiitfis. 'I Kfi

Im, K

>) ^Vcder festes noch TVrfbei« wShrend des Whiters. 2)bi8S) Kein fSs führend des

1 crwälincnswcrtcs Kiu. ") Kein Trcil)fi-: O. D, 8 ein. '^lund'») Kt iii Eis wiihrd «! -

in erwähnenswertes Ki>< während <ies Winters. ") Kein Kit* wähn iid il(>s Wintt i-s.

'^1 <;. I>. 2oinx; Im Kolmarsnnd Treibi'is zwisehen :>1. I. und 28. II. Keine Eishindernisso während
des Winter». ") Wenig Eis: ü. D. 10 cm. "l ti. D. 4 cm (15. IL). M^uadi:; Hafen eisfrcL G. D.
etwa 35 cm. »») G. D. etwa 16 cm. *) G. D. etwa 65 cm. •») G. D. etwa 40 cm. «) o. P. 40 cm.
»^1 <J. D. 50cm (23. III.) '*) (i. D. 47 cm. '••) ('{. I). 1",

,m. '•'•i ('.. D. 42 i-in (2:!. Uli; -. hr vriii^'

Tn-ibois während März und .\pril. U. I). 51 cm (2:;. .\1.). **j Feste« Kis im Meer»' iU. I. las

14. IV.): viel Treibeis längti der Küste 14- IV. bis 23. V., bes<^n(lers 2. bis 7. V. 2"; Festes Kis 27. .XII.

hb 15. IV. bis ztur Grenze der Sehweite; nobes 7>eil)eis im Meere während des Monats Mau Ci. D.
90 cm; TteSbek vom 8. bis 23. V. G. D. 60 cm; viel Treibeis bis 5. VT. ») Q. D. 66cm. G. D.

60 cm; festes Eis im Mtrre während Monaii': -» hr viel Treibns Us 6i. VI.
Li. 1). bedeutet »grüßte Dicke ik-s fejjlen Ei«ei>'.
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Das Wetter im Winter 191011.

Zum ersten Male crsohion stärkerer und verbreitetorci' Frost an den letzten

Tagen des Monats Oktober. Ganz Schweden von Stockiioliu nordwärts sowie
Finnland hatten am 81. Oktober zwisohen 2 und 12 Grad Kälte. Eine tiefe atlan«

tische Depr(>ssion führte jedoch am fol «übenden Ta4;:e der Ostsee wärmoro Luft zu,

und erst am 5. Noveml)er konnte man wieder von stärkerem, verbreitetem Frost

im Nordbotten sprechen. Eine neue Depression bewirkte aber am 8. November
80 viel Erwirmung, daß vom 9. bis 11. Piimland fast ganz frostfrei war. Nach
ihrem Abzüge trat jedoch am 12. wieder intensiver Frost ein, der am 13. in

Ilernüsand 16 Grad betruf^. Diese Kälte hielt bis zum 14. an, wo sich wiederum
ein tiefes atlantisches Minimum näherte und so nachhaltige Erwärmung im
Gefolge hatte, daß Finnland vom 17. bis zum 21. November froetfrei blieb. Nun-
mehr erschien jedocli über \ordosteuroi)a ein Hochdruckgebiet, das wieder Frost,

wenn auch nur von mäßigem Grade, im Gefolge hatte, der bis zum 8. Dezember
in Finnland bestehen blieb, wo eine vom Norwegischen Meere nach dem Weißen
ifeere fortschreitende Depression vorübergehend Tauwetter herbeifilhrte. Nach
ihrem Abzüge stellte sich am folgenden Tage eine iiene bis zum 16. Dezember
reichende Frost periode mit teilweise sehr tiefen Temperaturen ein, der am 17.

eine mit ihrem Minimum über dem Norden erschienene Depression ein Ende
machte ; Finnland und Skandinavien hatten Tauwetter bis zum 20. Dezember, das
während des Vorüherganges eines T loclidruckrückens am 21. und 22. durcli

mäßigen Frost abgelöst wurde. Am 23. trat im Gefolge einer nachfolgenden
Depression abermals Erwärmung über den Gefrierpunkt ein. Von jetzt ab hielt

sich das Frostwetter bis zum 8. Januar. Besonders tiefe Temperaturen stellten

sich am 28., 29. und 31. Dezember sowie vom H. bis 6. Januar ein. wo das öst-

liche und südöstliche Ostseegebiet unter den Einfluß eines Ilochdruekgeluetes

kam, das bis zum 6. bzw. noch zum 7. Januar bestehen blieb. An diesem Tage
führte eine Depression milderes Wetter herbei, das bis zum 9. anhielt.

Nunmehr wurden die Störungen des Frostwetters im Gebiete des Nord-
bottens geringfügiger und der Frost intensiver; vorübergehend trat Tauwetter
während des Monats Januar nur noch am 16., 20. und 25. ein. Die tiefsten

Monatstemperaturen brachte der 80. im Gefolge eines Hochdruckgebietes, das
Über Finnland Temperaturen von mehr als 20 Grad bewirkte.

Im Februar herrschte Tauwetter nur am 4^ und der Frost betrug häufig
mehr als 20 Grad.

Im Monat März war der Frost im großen und ganzen gelinder, und ünter-
brechungen durch Tauwetter ereigneten sich wieder etwas häufiger. Letzteres

war der Fall am 1., 2., 11. bis 13., 27. und 31. An diesem letzteren Tage führte
eine im hohen Norden vorüberziehende und mit einem Ausläufer bis zur west-
lichen Ostsee reichende Depression überall vwhlltnism&Sig starke Erwärmung
herbei; das ganze Ostseegehiet liatie Temperaturen von weit über Null Grad.

Im Monat April stellten sich im Gefolge ozeanischer Depressionen nach-
haltige Tauwetterperioden ein, vorübergehend am 2., 7. bis 9., dann vom 11. bis 12.,

vom 14. bis 18. und vom 19. bis zum Monatsschluß. Die durchgreifendste Er-
wärmung hatte eine fast d:is gesamte Mittel- und Nordeuropa bedeckende De-

pression am 23. April im Gefolge, wo morgens 8 Uhr im Gebiete des Nordbottens
Temperaturen von 6 bis 9 Grad beobachtet wurden. Der Frost war fast im
ganzen Monat sehr gelinde; er betrug luu wenige Grad unter Null. Nur vom
4. bis 6. wurden inoi'gens 8 Uhr teilweise Temperaturen von inehi> als 10 Grad
unter dem Gefrierpunkt festgestellt. Sie können als die Nachwehen des Winters
bezeichnet werden, die auf der Rückseite eines nach Rußland abziehenden
Minimums bei lebhaften nördlichen Winden eintraten. Im Monat Mai wurde nur
noch ganz vereinzelt leichter Frost beobachtet

n. Die Eisverhältnisse in den däuischen Gewässern.

Wie in den Vorjahren, so wurden auch in diesem Jahre wieder die Eis-

verhftltnisse in den dänischen Gewässern vom dänischen Meteorologischen Institut

bearbeitet und unter dem Titel: Isforholdene i de danske Farvand i Vinteren
1910—1911 veröffentlicht.
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Darin sind zunächst dvn Teniporaturverhaltnissen Beobachtungen gewidmet,
aus denen hervorgeht, daß alle Wintermonate (Dezember bis März) meist erheblich

zu warm waren. Die monatlichen Mitteltemperaturen wichen an den verschiedenen
Stationen um 0.9 bis 2.8 Qrad von den normalen ab.

Demgemäß wni-on auch rlio Eisvorhältnisse im letzten Winter außerordent-
lich günstig. Während der ersten Hälfte des Dezember Itcrrschtcn Südostwinde
Tor, während der zweiten westliche Winde. Nur der 2. bis 4. sowie der 27.

und 28. hatten Temperaturen unter Null Grad. Die niedrigste Temperatur, die

auf den Feuerschiffen festgestellt wurde, betrug H.O Grad fauf Lappegrund).
Die vorherrschende Windrichtung des Januar war die westliche. Die

Tmnperaturen blieben sehr hoch. Drei milde Perioden traten hervor, nämlioh
vom 1. bis 12., vom 16. bis 22. und vom 25. bis 28. Die tiefste Tanperatur betrug— 7.1 Grad (auf Lappegrund).

Im Februar hatten nur ö Tage Temperaturen unter Null Grad. Die tiefste

Temperatur betrug — 2.4 Grad (auf Lappegrund).
Im März schließlich, wo Ostwinde vorherrschten, sank die Temperatur am

tiefsten auf Laeso Rende, nämlich auf — 2.5 Grad.
Die > Frostperioden des letzten Winters waren so mild, daß ihnen dieser

Name eigentlich kaum zukommt.
Wie ungewöhnlich mild der letzte Winter war und wie wenig Eis beob-

achtet wurde, gibt die folgende Tabelle an, die die Zahl der Tage angibt, an
denen in den W^intern von 1906/07 bis 1910/11 in den verschiedenen Gewässern
Eis gesichtet wurde.

Art der Gewässer 1906/»7 1W7/0S 1M6/W im/10 ifloyii

&6 0^ 1&6 0.1 0.0

17A 2.9 28.4 2.2 0.5

Teilweise geschlossene (iewiisser . . 21.2 G.7 41.0 2.1 0.2

lläft ii Uli ^cschlosHenen GewäMern 52.8 25.5 m:2 14.2 0.6

^MX-hlufKctu- (icwässer .')7.9 32.2 00.3 20.7 5.0

3U.3 10.1 5.7 2A

Von einer nennen.swerten Eisbesetzung im letzten Winter kann hiernach
überhaupt kaum gesproehen werden; denn im Durchschnitt lietrug, wenn man
alle Stationen zusammen betrachtet, die Zahl der Tage mit Eiä nach obiger

Tabelle nur 2.4, wfihrend sie im ebenfalls schon sehr milden Vorwinter immerhin
noch 5.7 betrug, im strengen "Winter 1908/09 dagegen 38.8.

In den verschiedenen Gewässern stellten sich die Eisverhältnisse folgender-
maiien

;

Die Wesfttste ob Jfitlaad war ganz eisfrei; im Ringkjobing-Fjord wurde
an 6 Tagen Eis gesichtet. Der Liiiifjonl hatte nur an .sehr wenig Tagen etwas
Eis. Das Kattc;>;at blieb eisfrei; in den Fjorden wurde an etwa 10 Tagen zer-

brochenes ,Eis gesichtet.

Der Snad nnd der Grofie Belt nebst den anliegenden Häfen waren eisfrei

Im Xak-skov-Fjord gab es an etwa in Tagen Eis. Der Kleine Holt blieb eisfrei.

Im Kolding- sowie im Vejle-Fjord wurde während 2 bis 3 Wochen ein wenig Eis
beobachtet.

Die innereB GewSsser waren im allgemeinen eisfrei; nur hier und dort
zeigten sich geringe Eisbildungen. Der Hafen von Roskilde hatte an etwa 20,

Guldborgsund an etwa '_'(), der Hafen von Vordingborg an 20 Tagen und IJoge-

btrommen an etwa 2 Wochen etwas Eis. Die Gewässer südlich von Fünen waren
eisfk>ei, nur der Hafen von Svendborg hatte an etwa 7 Tagen Eis.

Die grSIUe Zahl von Tagen mit Eis hatte Skive, Hafen und Fjord.

Eine t'liersicht über die Zeit und Stärke der Behinderung der Schiffahrt

durch Eis gibt die folgende Tabelle. Hierin sind hinter die einzelnen Ortsnamen
zunäehst drei Zahlen gesetzt. Hiervon bedeutet die erste die Anzahl der Tage^

an denen überhaupt eine Behinderung der Schiffahrt gemeldet worden war, die
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zweite, in Klammer pfestellte Zahl dassolhe für den Winter 1909/10, die dritte

die Zahl derjenigen Tage, an denen mindestens die Segelschiffahrt geschlossen

gewesen ist; dann folgen die Daten, an denen die Segelschiffahrt geachloaaen war.
Eine Behindenmg der Dampferfahrt hat in den angegebenen Ghswftssem nicht

stattgefunden.

Die Eisverhältnisse in den dünischen Gewassen.

Westküste.
Esbjcrg 0 (10) 0

UnQord.
LcnnvifT-TIaf.M) H (20) 1; 13.Ja01Uir
SkivL-Hiifcii und -Kjord 28 (28) 6; 27. und

28. Novemlxir, 1. bi« 4. Fcbmar
Aul borg (Ausfahrt) 0 (3) 0

Katlefat.
Randers-Piord 1 (20) 0
Horscns- Hafi n und -Fjord 8 (7) 0
Odense-llaicn und -Kanul 8 (14) U

Sund.
FalirwussL'r Ix i Hi-Isingör
Hafen von Helsingör j

Fahrirasser bei Kopenhagen I

Hafen von Kopenhaficn o (3) 0
Fahrwasser südlich von Drogden 0 (0) ü

Grafler BeH.
NyI>or<c-irafi>n 0 (0) (•

Nakskov-Uafen ly (0) 10

! 0 (Ü)ü

Kleiner Itelt.

Vejle-Uafcn und -Fjord 14 (17) 0
Fredericia-IIafen 0 (ü) n

Kolding-Uafcn und -Fjord 7 (16) 0

Ost»ee.

Xystcd Bredning Ü (U) U

LseQord.

Holbaek-Hafen 0 (9) 0

Smaaland-GeirÜMKer.

Selskör- Hafen und -Fjord
GrOnsund bei Stubbeköbing
Bandholm-Hafen
Vordingbor^'-Hafen 20 ^8) ö;

1.'). Ffbruar

(0)0

11. bis

FahrwaMter sUdlirb von FOuen.

Faaborg-Hafen und »Fjord
Rndköbin^r- Hafen
Marstal-Hafeu 1- (0)0

m. Die EiflvierhältiiiBse in den hoUändisolien Oewässem.
Ebensowenig wie an der deutseben Nordseeküste wegen des anfierordentlieh

milden Winters ein»- nicrkliclie Behindoi un-^ der Schiffahrt durch Eisbildungen
vorhanden war, ist dies auch in den holländisohon Ciowassern der Fall g^ewpson.

Nur aus dem Gebiet der Zuidersee gingen Meldungen über das Vorkommen von
Eis ein; die großen Nordseetiefen wie auch die Zugänge ans dem Heere hatten
Icein Eis. Zwei Stationen, nändicli Kraggenbur^ und Schokland, meldeten je an

einem T.Tire, daM die Segelsohiffahrt eiseshalber nicht möglich sei. Nur 9 Orte

hatten überhaupt Eis; die meisten Tage mit Eis, nämlich 11, wurden von Ezumazyl
gemeldet; es folgten Marken mit 10, Kraggenburg mit 7, Schellinltwoude mit Ift,

Schokland mit 5, Ilelder, Nieuwe Bilt und Lemmer mit je 3 Tagen.
Die erste Eismelduntr orfolfrte am 25. November (von Kraggenburg)^ die

letzte am 4. Februar (von Kraggenburg und Marken).

Die Deutsche Seewarte.

Ozeanographische Arbeiten der Deutschen Antarktischen Expedition.

II. Bericht von Dr. Yf, Brennceke.

(UierEU Tufel 29.)

A. Reiseverlanf.

Nachdem die »Deutschland« am 6. und 7. Juni westlich von Sno Miguel
ozeanographische Messungen ausgeführt hatte, wurde am 8. Juni die Po.st auf

<ler Reede von Ponta Delgada übernommen und ."^otlann naeli Pern;imbuco in

See gegangen. Es war beabsichtigt, von den Azoren aus den Kurs möglichst

auf der Atlantischen Schwelle bis 10'' N-Br. zu nehmen, dann das Tiefenwasser
südlich der Schwelle zu untersuchen; hierauf ostwärts zu dampfen unter Aus-

nutzung der zwischen Nord- und SüdäiniMtMi-ialstrom nach O.stcu setzenden

Strömung, um schließlich über das St. Pauls Plateau Pernambuco zu erreichen.
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Im großen konnte der Plan durchgeführt werden, nur mußte darauf ver-

zichtet werden, 45'' W-Lg. auf HO N-Br. anzusteuern, da nach Verlassen der

Azoren frische M'cstsüdwestiiclie Winde es ratsamer ersclieinen ließen, zunächst
nach Süden zu biegen, um dann, wenn der Wind nördlicher drehte, nach Westen
zu gehen. Dies trat erst zwischen 27° und 25^N-Br. ein, so daß wir erst, als

der N< » Passat gut durejistand, auf '25 X-Br, den Kurs rein West setzten. Da
die Faliri des SqUilies gegen Wind oder See uui* gering ist, so wurde auch im
weiteren^VoHfuf der Reise hierauf stets Rücksicht gmiommen, nm möglichst
rwn'Iingegebenen Zeitpunkt Pernambuco zu erreichen und hinreichend Zeit zur
Durchführung des ozeanologischen und biologischen Programms zur Verfügung
zu haben. Im Passat, der namentlich zwischen 10 und 2Ü-' N-Br. recht friscli

und rein Ost wehte, lief das Schiff zeitweise bis za 8 ^oten; in der Kalmen-
zone, die wir in 5 bis 7 N-Br. durchfuhren, luiter Dampf 4 bis 5 Knoten, Von
42" W-Lg. hatten wir meist Strom mit, der die Fahrt naeh Osten gut forderte;

die stärkste Versetzung hatten wir in 6^ N-Br^ 31 W-Lg. mit 41 Sm Ost und 11 Sm
Süd in 24 Standen. Kapitän Yahsel hielt den östlichen Kars bis 277,° W-Lg.
durch, um dann am SO liegend, St. Pauls Rocks anzusteuern. Am 20. Juli kam
der Felsen vormittags in Sicht. Da der Strom uns zu weit westlich gesetzt

Latte .(öd Sm in 24 Stunden), so konnte erst um 4^2 nachmittags das Landungs-
boot zu Wasser gelassen werden. Es gelang aber trotz der Kürze der Zeit, auf
einer der Inseln zu landen und eine Anzahl sacligemän gesammelter Gesteins-

proben zu gewinnen sowie eine magnetische Bestimmung durchzuführen. Mit
frischem Südost wurde sodann am 26. Juli l'ernambuco erreicht.

Ii. Die i^otun^en und ihre Ergelunsse.

Die Verluste an Instrumenten bei den Lotungen waren für den zweiten

Teil der Ausreise gering, besonders da sie durch nicht vorherzusehende
Zwischenfälle bewirkt wurden. Der erste Verlust bei Station 49 wurde dadurch
bewirkt, daß die Schlanunrühre sich zu fest in den Grund gebohrt hatte.

Nachdem einige Tönis mit der Hand aufgeiiolt waren, wurde der Zug so stark,

daß die Maschine eingekuppelt werden mußte. Diese sprang zunächst nicht an,

so daß, nachdem einige Metor Draht wieder ausgelassen waren, nochmals mit
der lland Versuche zum Lösen der Schlammröhre gemacht wurden. SchlieHlit Ii

wurde die Maschine wieder angesetzt, es kam große Kraft auf den Draht,

so daB er etwa 1000 m unter der Oberfläche zerriß. Es war dies um so
bedauerlicher, da die Tiefe ein besonderes Interesse bot. Bei dem zweiten
Verlust kam ilns Brutnetz, das Professor Loh mann vorn an der größeren
Winde aus HKi in Tiefe aufholte, mit dem Lotdraht unklar. Wie der Draht von
dem Netz freigeworfea wurde, kam zu plötzlich Kraft auf den oberen Teil des

Drahtes, so daß die ganze ausgegebene Länge abriß. Die Lucas-Lotmaschine
hat sich ntidi auf diesem Reiseabschnitt sehr gut bewährt, auch bei hoher
Dünung gelang es stets ohne Verluste die richtige Tiefe zu bestimmen. Da wir

zeitweise ganz ohne Dampf fuhren und nur der kleine Kessel in Betrieb war,
so ließen sich häufig größere Drahtwinkel nicht vermeiden; in der Lotungs-
tabeile ist der Draht winkel, wenn er 20 ülterschritt, stets angegeben.

Auf die Gewinnung guter Grundproben von größerer Länge wurde
besonderer Wert gelegt. Es ergab sich, daß die l'/g m-Röhren bei den ge-
machten Versuchen keine größeren Grundprobon ergaben wie die 75 cm langen
Sclilaininröliren, die meist gebraucht wurden. Unsere längste Probe ist 47 ein

lang, die durchschnittliche Länge ist etwa 30 cm. Die Länge der gewonnenen
Proben ist neben anderen Faktoren, wie Beschaffenheit des Bodens, Weite der
Schlammrr.hren usw. wohl in erster Linie davon abhängig, mit welcher Ge-
schwindigkeit das Lot auffrifft. Wenn es der Seegang gestattet, hatte ich die

Geschwindigkeit des Ablaufs auch in größeren Tiefen auf 100 m in 38 Sekunden;
man erhält so auch recht gute Grundberührung. Einige Grundproben weisen
Schichtung auf, eine Anzahl sind aus dem Übergangsgebiet von Globigerinen-
Schlamm zu rotem Ton gewonnen, so daß das Gesamtmaterial zu manchen
Fragen der Geologie der Tiefsee Beiträge liefern dürfte.
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Was die einzelnen Instrumente anbetrifft, so ist zu bemerken, daß die

Schraube bei den Sifjsbec Sohr.pfern durch den Rückwärtsgang des Propellers
festgezogen wird. Wir halnii dmi Chclstnnd liier durch einen kleinen Stift ara

unterea Endo der Schraube abgeholfen, der gegen einen anderen ötift anschlägt,

ehe die Sehraube iröllig herausgedreht ist. Bei dem Kipprahmen Ton Seemann
wurde die Thermometerhüllc am oberen Ende mit einem Bleiring Vtfsehen,
damit sie besser in die Siclicrnnfr cinsclinappte. Auch die Buehanan -Lot-

spindeln erhielten eine kleine Änderung, damit sie nicht, wie es vorgekommen
war, naeh der falsehen Seite umschlngea und das Pallgewieht nieht abfiel.

Die Lotungen westlich Sao Miguel sollten im Zusammenhang mit
einer Serie dem Studium der Temperatur-, Salzgehalts- und Säuerst offvert^MluniT

im Monaco-Kessel dienen. Wir begannen mit einer Lotung am G. Juni, die im
südlichen Teil des Kessels gelegen, 2932 m Tiefe ergab mit einer Boden-
temperatur von 4.50 , die nur um ' höher ist, als diejenige der größten Tiefe

von 3327 m im nördlichen Teil des Ke.ssels. Bei der sich anschliefUMidt'u S.>i :e

nahm ich zum SchluU die Schöpfer hintereinander an die Litze, die in die liefen
von 1100^ 2100 und 2600 m versenkt wurden. Infolge Yertreibens des Schiffes

mit stark West setzendem Strome gerieten die Schöpfer auf Grund und 1900 m
Drahtlitze, 3 Sctuijjfer und ö Thei-motticter ^-ingen verloren. Nachdem das
Schiff zu magnetischen Bestimmungen gedretit worden war, loteten wir in an-

genäherter SchluBpoeition der Serie 1631 m. Nach der Azoren-Karte von Thoulet
waren solche geringe Tiefen hier nicht zu erwarten, dagegen war, wie >ich

später zeigte, auf der englischen Seekarte hier eine Untiefe von nur 140 Faden
eingezeichnet. Weiter westwärts auf die vom »Challenger« gemessene Tiefe von
1371 m zu lotend, hatten wir zunehmende Tiefen bis 2379 m. Es ergibt sieb

hiernach, daß das I^odenrclief viel komplizi^'ter ist, als es nach der Thouletschen
Karte erscheint. Wahrscheinlich steht unsere Tiefe von 2371) m mit den größeren

Tiefen des Kessels in Verbindung. Bei der am nächsten Tage ausgeführten
Serie (Stat. 33), die technisch grofie Schwierigkeiten bot, erhielt ich folgende
Temperaturen: 1500 m: 5.80° 2000 m: 5.57<», 2500 m: 4.62^, 2800 m: 4.54-,

3261 m (LotuuL'): 4.55 . Dies führt zu dem vorläufigen Ergebnis, daß der

Zutritt des Wassers zu den Tiefen des Kessels gehemmt ist dui'ch eine Schwelle
von etwa 1500 m mittlerer Tiefe (dieser Tiefe entspricht nach einer sQdlioher
gelegenen Station ungefähr die Temperatur von 5.6 bis 6.9°), die aber Unter*
brechungen mit größerer Tiefe aufweist, durch welche Wasser mit einer anderen
Schweilentemperatur Zutritt hat. Die hohen Sauerstoffbefunde in den ab-

geschlossenen Tiefen (5.60 ccm in 2000 m, 6.44 ccm in 3261 m) können vorlftufig

noch nicht «rklirt werden. Eine sidiere Lösung der sdiwierigen Frage wird
sich wohl nur ermöglichen lassen, wenn das Relief besser ausgelotet ist; eine

neue Karte wird übrigens nach den Mitteilungen von Herrn Chaves, dem
Direktor des meteorologischen Dienstes auf den Azoren, in Kfirze erfolgen.

Systematische Untersuchungen üliei jahreszeitliche und jährliche Schwankung^
der Temperatur und des Salzgehalts in den obersten 1000 m werden von Herrn
Chaves schon seit geraumer Zeit angestellt.

Die Lotungen von Ponta Delgada bis Pernambueo. Die Stationen

Nr. 34 bis 39 liegen in der nordafrikanischen Mulde und erreichen Tiefen bis

zu 5990 ni. Die Temperatur der größten Tiefen lii< i- Ix trägt 2.45 Iiis 2.50^, der

Salzgehalt 34.90/op* Mit Lotung 40 wurde der Ostubiiung der S<:hwelle, mit

Lotung 41 das Rückgrat mit 2926 m Tiefe erreicht. Bis 12Vs^ V-Bt, verfolgen

unsere Lotungen sodann die Schwelle, indessen die Stationen 49 bis 54 der

Tiofsee angehören, die zwischen dem Brasil- und Nordnmerikanischen Becken
gelegen ist. Teujperatur (1.7 ) und Salzgehalt (34.80yg^) des Bodenwassers
ergaben, daß dies aus den südlichen Breiten stammt, wobei jedoch zu bemerken
ist, dafi die Temperatur etwa 1 C und li. r Salzgehalt etwa O.I^qq höher ist

wie in 5 S-Br. (vgl. Station Nr. üG). Besonderes Interesse erwecken sodann die

Stationen 55 bis ö7, die die Lage der atlantischen Schwelle in diesem bislang

ganz unerforschten Gtebiet feststellen (allerdings weit östlicher wie bislang an-

genommen), so daß im Zusammenhang mit unseren nördlicher liegenden Lotungen
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an dem durchgängitron Vorhandonsoin dicsor wichtigen niorphologischoil Scheide«
linie im Nordatlantischon Ozoan nicht gezweifelt werden kann.

Die Lotungen in der Umgebung des St. l'auls Felsens mußten in Rück-
sicht auf die bMbsichtigte Landiing, die infolge der außerordentlich starken
Strömung sich verzögerte, etwas zurücktreten. Lotung Nr. 62 ergab in etwa
10 Sni Abstand von dem Felsen die große Tiefe von 40:58 ni; der Felsen selbst

fällt steil in die Tiefe ab, da schon in etwa 600 m Entfernung eine Tiefe von
481 m festgestellt wurde. Da die eintretende Dunkelheit die Positionsbestimmung
bei dem starken Strom zu unsicher machte, so wurde nur in etwa 9 Sm Abstand
noch eine Lotung genoDimen, die 3607 m ergab.

LetnngeB.^)

^. Datum Zeit N-Br. Tieft-

B<K!en-

Toiup. Gruudprobe Bemerkungen

ä 1911 ra

•

WestUeh von 8m Wcncl«

29 fi.VI.

30 6.

31 6.

32 . 6.

33
I

7.

1

8 \'

(5 N
sy, €

8v;v

37^ -.1'

37 2 r>(y

37° 51'

37° 52'

38» W

2(P 5'

2(P 17'

20° 23'

2Ö» 5.&

2932
1(531

19.")4

2379
32öl

4.56

4.55

1

=

35.04

Volk. Sohl.

«

«

j^i^rslHH.'- Schöpfer nidlt gl^•

Hchli^sscn. Bei Serie stark

vertriebon, ho daß Instru-

mente auf Grund gerieten

und abimai.

34 12. VL 8 V 34^ 19' 2S2 4«?.:$' 35:51 2.91 34.9(5 Gl. Sehl.

35 14. 8V,* 3ü^ b& 270 5Ü.5' 4053 2.47 34.94 GL Schi.

36 Ift. 8 « 270 46.5» 270 36.7' 5262 Roter Ton Buebanan-Lot ; Oewidlt mit
hoehftebracht.

37 19. 8V4« 240 57.5' 30= 27.7' 5990 34.89 Koter Toti, Wasserbchüpfer in Grund
unten prau gewesen.

u. kalkballig.

38 21. 8 < 240 57.5' 330 35.7' 5680 34.88 Roter Ton Dralitwinkel 40 .

39 23. 8 < 24« 69' 360 89.0' 5108 2!46 Boter Ton Sigsbee-Schöpfer nicht ge-
ßchloflscn.

40 2(5. 8 . 25= 00' 42° 21.5' 141(5 2.49 (il. Sr],l.

8 < 24° 59' 440 59.7' 2925 34.89 rterup. Sehl. Waääur aus Sctilammrühre.

29! 8 < 230 44«» 51.7' 4274 2I3 34.97 Gl, Sehl, mit DeogL
reichlich viilk.

Beimengtidff.

s'V 22^ 2r).5' 450 0.2' 297S 2.90 35.00 keine erhalten

43a 30. IOV2« 220 25.5' 46« 0.4' 34a'> (il. Schi, mit Vertrieben 2 Sm bei SSorie

reich!, vulk. und loteten noch euunal.

BdmeDguDg. um Orundprobe za ge-
winnen.

44 1.VIL 4 N 20^ 14.6' 440 59.3' 34C3 34.91 Pterop(Hleii- Dralitwinkel etwa lO^

Schl. WiUiser ans Sehl.- Kühre.

45 2. 4 . 18° 31' 450 28.8' 3216 Glob. Behl. Biichauan - Lot abgeändert

4« 3. 170 22* 450 12.3' 3920 2.58 34.92 « Bewegte See. Dnätwinkel
4,50!

47 4. 8 « 15= 9' -150 17.5' 3535 Plerop. Schi. Draht Winkel etwa 30«.

48 5. 8 . 12» 47' 45° 24.0- 403

1

2..52 34.92 ( Wob. S« hl, Drahtwiiikel 54°

I

49 tt. 8 . 100 48' 440 49.8' 5:n:i — 420tJni Dralit mit Instru-

meoten verloren. Scfalammröhre aitzt im Griin«. i foat, 80 daß AlaachUie imf Volldampf gesteUt

werden muß: hierbei reißt der Drabl. Dnilitwiiikcl 45°. Buchanan-Lotröhre.
.50 7.vri. 8 \' 0^ 35' 430 57' 43.51

1

1,S7 Gli.l). S<1.1. Drahtwinkel 33«.

öl 8. 9Vi« 8= 34.Ö' 42^ 07.8' 4890 l.Gl 34.76 Unten blauer

Ton.ächichtg.

dann roter

Ton, olieii

Gloh. Sehl.

52 9. 0 « 8^ 1' 41° 21.5' 4932 34.79 Boter Ton

') Angabe der Bodenbe:>cbaffenli«t von dem Geologen F. Heim.
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c

*/-

Diiiiiiii Unit«' Liiiige Tieft-

ni

lliKleii-

Ti'inp.

l ,

8
'Zoo Uruiiüprvbe ikanerkungn

Nunl W.st
lO.VII 8 \' 7'^ 3<y 31*- i9^' 48;!«; 34.b2 Ii lob. S>-hl. Dishtvinkel 30°.

nach unten in

rot. Ton ülvr-

54 11. 8Vj« 7= 24' 37«* 4»540 1.68 34.79 Glob. SchL —
•w 12. 8 « 7^ 13' 38« «1.8' 2,58 34.88 keine —

-

5(( Iti. 11 « 70 1» 340 54' 34(0 Glob. 8chL
57

1^-
8 . 60 43' 33<* 29' .'i8.')l — — • Dnhtwinkal 42«.

.Vi l.». 8«'j « 9^ 33' 310 45' 4143 2.48 34.90 c Dnditwtnkcl etwa 30^.

.*»fl
Kl
M». 8«/, . 5* 38..V 29* r)9' 4074 c

(ll> 17. S . r»° K' IN :.:!• vj:i> 2.1.''. 34.80 « Drahtwinkel 81".

((1 Ht. 10 • 2° 39.5' 2»^ 1I..V «

«2 211. 12 i 29« 31.5' 4(«S • ,<t. l'aiil- - 1". l-rn in .<icht.

( IniiidU'ruliruii^' whlerht

da mit 15 kg-(!<'»i<- it ^'.•lcptt•l. Uralii kam luiuliL' !>-*. •iiihcr wohl auch Uifferew.

de« Zühlwcrka« zwiHcheo MU((eKt4>'iii-ii und iiiitiliKelUfvU'ii

, Dnbt mdu ängehlert, demfeniUl i^t die Tiefe korrqpen
11 Dnüii /u LTklitrun. £» wurden 373

1

worden.

«3« 20.VII

«3b 20.

63eJ0.
(i3d20.
6:ie20.

tf3f2i>.

lliK-h^ti" Spif/f villi

St. raidj*-Ft;Wn r«.

X880O U.4Sm«l>

S78°0 03Sm ab (2.)'
)

SfrloO 0.4 « .

S230O 05 . .

8 59°0 0.7 - .

N8«P0 ca. 2.Sin.

«4 20. |yV,N. 47' N 2(F24'\V

r» 22. 8 V. 1° 50» 8 j30«> 23' »

Wi 24. iU « 50 8'ö 32« 15' <

I

101

481
714

7y3

3tV( 17

1 isl

S<'ht. Kr.hre etwM bololeii,

keioc l'robe^

£ B B IMotwcO'Zaage.
- - T = -j Desgl.

.*k-hnnpp1ot, hcMjiädigL

Monafo-Ziiniro.

t;iol>. Schi.

S<lil. Uohre, keine Fmk»

Drahtwinkd etwt 20°.

4400m Draht BnitMti wfiog «di «
mUIiMtniBi. Lotdnifat,eadaidiaRrift

' verloren. 1

0.60 . 34.G6 Bater Ton. —
I I

Besteck -AoBzng.

8. VI. MP 51' X-Br., 2,.° fiü' W-La.*)
10. . 36° 34' m 27° W .

11. < 36« Ol' m 28° 37' *

12. • 34» IS- « 28«» 43'

13. « 320 W # 28« 17'

14. . 300 fM' 27« .W
15. . 29° W 27° 21' c

10. » 27° 4.V 27^ 34' .

17. » L'tV-' 4:.' 2s nr
18. * 2'.'~ l^'

19. « 21" :<:' < 3<i- iS'

20. • 24° -uV

21. . 243 3.1- 39' €

22. . 24° .-.<;' « .Tt^ Wt' *

2.3. « 21^ r.'y € 3»P 44' .

24. ^ 24 -^ :»s' « 3S^ 10' «

25. « 24° .V.f •1") • 37' «

2«u . 2r>° (» >• 12 2.V <

27. . 2 ."r' or < 43^ 41' «

28. « 24° .59' « 4.'i° 00* «

29. « 230 3r>' « 440 51'

30. 1.-1 Ol'

•) andern »iL-h um eiuigo Minuten sjuitcr infoly«

Chronometor-Korrektioa.

1. VII. 2n 2s'

:

V-Br., 44° 56'

2. « 13' c 45'' l.V

3. . 17« 22' 45« 13'

4. » 15« « 45« W
ö. . 12« « 45« 2*
6. « 10« « 440 34»

t. « 9« av « 433 -,iY

8. • 8« 32* c 42° .VK

9. : IM»" 41° 12'

10. . 1

'''

31 f « 39 - W
II. . 21' « 37
12. « 1

" 13' c 30- Ol'

13. 7° Ol' c 34° .'/y

14. . 0° 4r>' « 33° 2.')'

15. » 6« 29' c 31 M'
16. « 5° 3.'«' « 29 f

17. . 5° 12' 2s- 03'

la . 4« 12' « 27'» 13'

19. « 2« 85^ 28^ W
20. • 0« 86^ « 20« 27'

21. < 0« 28* »-Br.. 30« W
22. . 1« 60* 30« 27*

23. • 9« SS- « 3t« 07'

24. « OS' > 32° 19'

25. « 6° 33' < 33° 00'

26. « 8« 07' C 34« 38'
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C. Die SeOMübeatiMtiiiigea.

Technisches. Nach dem Verlust des «großen Kriiinmol-Scliöpfcrs und
sweiflr Ekman-Schüpfer wurde von Ingenieur Heineck ein kleiner Krümmel-
Seböpfer aas den Bestinden von Professor Lohmsnn in der Art mit einem
Thermometer-Kiiipr:iluncn verbunden, daß mit dem ZusammenschluM des Scliöpfers

gleichzeitig ein Kippen des Thermometers erfolgte. Dieser Schöpfer wurde für
die unterste Stafe benutzt und ffir die obere Stufe wie früber ein Ekman-
Schöpfer verwandt. Die Roihenmessungen litten oft .^'ohr unter der Abtrift des

Schiffes, die verschiedene Maßregeln zur Abhilfe bedingte. So wurde an den
Krflmmel-SehApfer ein 15 leg Oewioht gehingt, ferner der Elnnan*Seh5pfer, der
bei etwas schräg ausstehender Litze nicht einschnappte, durch eine Bleiplatte

auf das obere Ventil beschwert. In Fällen, wo die Abtrift bedeutend war, habe
ieh auch unten an die Litze ein 25 leg Gewicht und darflber einen Ekman-
Sohöpfer angebracht, um Bessorunu /,u erzielen. Vor allen Dingen aber wurde
seit den Azoren, wo diese Übelstände zum erstenmal auftraten, regelmäßig der
Winicel bestimmt, den die ausstehende Litze mit der Lotrechten bildete. SohlieB»

lieh ist bei jeder Doppolmessung ein ungeschütztes Richtor-Thermometer mit

abgelesen worden, das auch die Drucke bis 1500 m Tiefe ausgehalien hat.

Namentlich ist diese MaBregel erforderlieh, wenn man dem Problem der
Teniperaturanderung in einer beistimmten Schicht nachgehen will, da es sonst,

namentlich bei scharf abgegrenzten Schichten, zweifelhaft iät, ob man in dem-
selben Kiveau gemessen hat.

Die Zahl der ausgeführten Serien beträgt bislang 28, so daß im
Nordatlantischen Ozean etwa 3U0 Bestimmungen aus den einzelnen Tiefen-

schichten erhalten wurden. Jede Einzelbestimmung erstredet sich auf Temperatur,
Salzgehalt und Sauerstoffgehalt. Da es ausgeschlossen ist, zurzeit schon sichere

Schlüsse aus dem großen Material zu ziehen, so beschränke ich mich darauf,

die Ergebnisse einer unserer Stationen aus dem Ealmengebiet mit vondegend
Ost setzenden Oberfliohen-Strom wiederzogeben.

Relhenmessnngen Nr. 2t.

StaUoa-Nr.M. 7« W K-Br., 8»o 2(y W-Lg. 10. JoU 1911.

Tiefe

m
TempentOT Oeem Dnht-

winkel i

0 2(i.8(» 4.6,! :o 1

.V) 2<i.6r ;!.j.6.->

75 25.81 :t.').Hi 4.61

IÖ<I 18.57 35.71 ±
1

125 U.37 :i.-..4a

1.50 I2.(ü :t:,.2.-. 2^4
200 10.71 :!.').oo 2.8« 22° !

4(10 7.70*) 34.67 2.49 12«
800 5.13 34.59 3.04 120

1000 4.81 34.64 3.23 300
ISOO 4.48 34.87 4.37 86»
Boden
4836 1.66 34.82 5.17

1

Sonstige BeobaditaiigeD

Wiedeifaolta MHrang » spiter

t= 17.9U°

t= 1.1.72°

t = 11.75

t = 10.19

t» 5.1S

8 = 35.06
8 = 35.34

i

2C

Kleiner Siftsbec-S h ii.lit

Schiff treibt stark ab, soireOeil

nMoSTtiert. Mit Ekinaii» and
Ki&nmel-ScbBfiBr ganbcitet.

*) B(t der n|wtierteii Memug beobaelitet.

Die obige Keihenmessung Nr. 22 ist eine der mteressantesten, die auf der
Reise gewonnen wurden. Die Temperaturabnahme ist bis zu 75 m Tiefe gering
und erreicht nur 1°C.; von 75 bis 100 m tritt sodann ein Sprung von 7.2*^ ein,

auch zwischen 100 und 125 m beträgt die Differenz noch 4.- . Diese gut aus-

geprägte Sprungschicht gab mir Veranlassung, die Temperaturmossung nach etwa
swei Stunden sn wiederholen. Es ergab sicli, daß in den Schichten zwischer
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100 bis 20Ü m Tiefe durchgängig die Teoiporatur abgenommen liatte; die Ab*
nähme betrug 0.5 bis 0.9^. ^) In 800 m wurde nur eine Differenz ron V^qq^ fest-

^ostellt, die gleichzeitig einen Maßstab für die Cienaaigkeit (1> r Messung^ bei

kleinen Drahtwinkeln bietet. Nicht minder interessant wie die Temperatur-
verteilung ist die Öulzgehaltsverteilung. An der Oberfläche sehr salzarmes
Wasser von S4.89o/oo, während schon in 50 m Tiefe Wasser von 35.65^/^ an-
getroffen wird, das sich unt< i las salzarme Wasser aus dem im Norden befind-

lichen Gebiet hohen Salz^M lialtt^s her vorschiebt. In 800 in treffen wir sodann
ein Minimum des Salzgehaltes, welches den aus hohen südlichen Breiten nach
Norden setzenden Tiefenstrom charakterisiert Ähnlich wie auf der »Planet«-

Reise festf,^estellt, fällt der gerinjjjsto Sauerstoffbetrag auf die 400 in -Tiefe, ohne
daß jedoch hier itii westlichen Teil des Ozeans solch niedrige Beträge wie im
ostlichen Teil erreicht werden. Während die Temperatur der 1000 und 1500 m-
Sehicht nur geringen Unterschied zeigt, ist eine bedeutende Differenz hier — wie
auch bei anderen Stationen — im Sauerstoffbetrag dieser beiden Schichten vor-
handen, die auf einen Unterschied in der Herkunft dieser beiden Wasser-
schichten deutet. Der Sauerstoffbetrag der Bodenschicht ist mittels des kleinen

Sigsbee-Schöpfers gewonnen; da dieser stark erwärmt an die Obwfläche komm^
so ist der Wert nur angenähert.

l). Vorfsciliedene rntersucliuniren.

Alkalinität. Neben Salzgehalts- und Sauerstoffuntersuchungen wurde eine

Reihe von Alkalinitätsbestimmungen nach der Methode, wie sie Dr. Ruppin an-

gegeben hat, ausgeführt.^ Es wurden stets Doppelproben analysiert nnd nach
einer Reihe von Vorversuchen meist gut übereinstimmende Analysen erhalten.

Bei den Tiefenproben ist die Salzsäure stets sofort zuzufügen, da sonst unter

Einfluß der Erwärmung Umsetzungen Antreten. Aus den Untersuchungen geht
h( rvor, daß die abnorm hohen Alkalinitäten, wie sie früher sowohl an der Ober-
flä(li(> wie im Bodenwasser gefunden worden sind, wahrscheinlich mit Fehlern

behaftet sind. Ich gebe eine Reihe von Bestimmungen aus verschiedenen Tiefen,

die dne beatimmte OeeetanfiBigkelt klar erkennen lassen:

Tiefe S*f^ Alk. in ccm CO,
Obtrflache 37.:H 28.13

lUO m 37.05 27.78
400 m 35.91 27.68
1000 m 35.14 2« 95
3000 m 34.96 27.28

5G80 m 34.88 27.97

i^Uttiuu 37 und 38.

Es zeigt sich, daß die Alkalinität bis zu 1000 ni Tiefe abnimmt, daß sodann
aber infolge von Lösung der niedersinkenden Kalk^^ehause eine Zunahme der

Alkalinität eintritt; auch lassen Bodeuwasseruntersuchuugen aus geringeren Tiefen
erkennen, daß die Erhöhung der Alkalinität eine Funktion der Tiefe ist. Für spätere

Expeditionen würde ich zu Alkalinitatsbestiinnuingen isolierende oder große
Schopfer empfehlen — mo scheint z. B. beim 1 Liter enthaltenden Sigsbee-Schöpfor

die geringe Erwärmung noch keinv. Veränderung zu veranlassen, wohl aber beim
kleinen Sigsbee-Sohöpfer, der nur V2 Liter enthält. Erwähnt sei, daß auch Be-
stimmungen der Wasserstoffjoncnkonzentration ausgeführt sind.

Strommessungen. Bei der ozeanographischen Ausrüstung war besondere
Rücksicht auf die Ausführung von Strommessungen iu der Tiefe genommen
worden. Zu diesem Zweck war die Winde mit zwei Trommeln konstruiert, von
denen die eine 4000 m Drahtlitze von 2 mm Durchmesser trägt, die ich zur Ver-

ankernncr eines Bootes auf etwa 3000 ni Tiefe benutzen wollte. Als Anker sollte

eine Schlumniröhre mit festem Lotgewicht dienen. Damit das Boot auch ruhig

'1 l)a bfi t]i r /wriion Mi-ssnii^' in Ii"» und ]'2.'i ni die Draht litzo n.it '\vn ^- hüpfem mehr von

der LtJtmhU'ii altwn Ii wie \>v\ dir eixtn Mcssuujr. si.» i>l der Tcinpfmlummersthii-ji in Wirklichkeit

wohl noch Ct\v;LS Ln .r. r.

2) VgL i)iß Alkolinitüt des Mecrvasecre. NVini. Meercsuntereuduingen KieL Neue Folge,
Bd. 11. KM 1900.
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lie^, sollte entweder eine zweite Yerankernng derselben Art noch angebracht
werden oder, falls dies zu schwieriii: sein sollte, ein Treibanker ausgesteckt werden.

An Strommessern ist derjenige von Ekman und ein neuer, noch nicht ver-

öffentliehter, piiotographiseh registrierender Strommesser von O. Pettersson
an Bord.

Die Vorbedingungen zur Ausführung der Beobachtung: ruhige See, geeignete
Tiefe und verfügbare Zeit, haben wir bislang nur einmal auf der Reise gehabt,
naciidoni die terhnisrheii Vorbereitiinf,'en fertlLT waren. In 7** K-Br., W-Lg,
ist auf 3364 m die Verankerung gelungen. Das Boot hat ausgeseichnet gelegen,

wie aus der Trift des Schiffes gesehen werden konnte. Die Beobachtungen haben,
soweit sie nicht durch Vorsagen des Ekmanschon Strommessers ^n liften haben,*)

gute Resultate ergeben. Den Pettersson-Apparat hatte ich bei diet>em ersten

Versuch leider nicht im Boot, da er sehr schwer ist. Einwandfrei feststellen

konnte ich, dnf! rlas >raxiniuin der riescliwindigkeif in 50 ni Tiefe la^^ und daß

hier rein östlich setzender Strom vorhanden war, während der Oberfläcbenstrom
nach NW setzte. Auch in 600 m Tiefs waren noch meßbare Oesehwindigkeiten
vorhanden. Bei der großen Sichttiefe konnte auch verfolgt werden, daß der

Strom, der in 10 m (nach Messung) nach WSW, in 25 m nach NO (laut Messung)
setste, zwischen 10 und 86 m von WSW Aber NW nach N und NO drehte
(Richtungen mißweisend).

Bestimmungen der Tension der Kohlensäure dos Oberflächen- und Tiefen-

wassers mit dem Kroghsehen Apparat konnten nicht gemacht werden, da der
Apparat nach umfangreichen Vorverauch«»! unbrauohjtor infolge Bruchs der
Kapillare mit dem Oltropfer wurde.

Die »Deutsehland« hat am 2. August Pemambuco mit Kurs auf Buenos
Aires verlassen.

Temperaturschwankungen der Meeresoberfläche

von Ouessant bis St Paul -Fels.

Voo Dr. IL Lieiw. i

(Hienu TaMo 26 und 27.)

Die Arbeiten einer Reihe bekannter Forseher, wie Pettersson, Meinardus, i

Dickson, Heiland - Hansen und Nausen usw., iKiheu erkennen lassen,

dafi wichtige und weittragende Folgerungen auf Schwankungen in der Atmo-
sphSre, auf meteorologische Prognosen, auf die Art der zu bestellenden

Frftcht«- usw. i.rezo«ren werden konnten, wenn wir iilier Art un<l Ursaehe der

Temperaturvariation der Meeresoberfläche genau unterrichtet wären. Aus dem
Grunde sucht man seit einiger Zeit größere Strecken der Meeresoberfllehe auf
jenr' Probleme und Ersclicinuugeu liiu zu <"rroi-si-heu, vielfjuh imti r Tienutzung

des in den Schiffstagebüchern auf der Deutschen Seewarte aufgeliüufton Materials.

So untersuchten Engeler^ und Petersen*) in ihren Dissertationen weite (Gebiete

des riolfstionies un<] der Benguelaströmung. Vorliegende Arbeit stellt die Ver-
bindung zwiächun beiden her, indem sie jenen Phänomenen auf der Strecke
zwischen Ouessant und St. Paul-Fels nSher nachgeht.

Das in jenen Scliiffsjourünli ii vurlicv. ttili' Mn(eri;d ermögliehte es, viele

Tausende von täglich beobachteten Werten der Meeresoberflächontemperatur für

die Jahre von 1884 bis 1908 zu sammeln, um dann nach sorgfältiger Sichtung
•20jährige Monats- wie <Jahresmitt^ aufzustellen. Es wurdr-n diese zwei Jahr-
zehnte gewählt, um einen Vergleich der Besultate mit den eben erwähnten
Arbeiten vornehmen zu können, d. h. mit jenen von Petersen') und Engeler.-)

') r>cr Ku;;d(lur('liluiit fiinktkmierte whlet lit.

'-') Kn^eU r. ri rio<li-< hi und uoperiodiacfae itebw«nkang«a in der Beogiidaatrttniang. »Ann. d.

Hy.lr. usw.. lülu, Ued IX bin XI.

t Petersen, TenpenaundiirankuBgen ud GoUatmu. »Ann. d. Hydt. mir.« 1910, Heft VIII.
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Die Zahl der Beobachtungen schwankt selir. Haben wir zuweilen für die
eräteu Jahre in den einzelnen Stationen von je einem Gradfeld gar keine aufni-
weisen, so ist die Hochstsahl der ffir eine Station in einem Monat gefundenen 46.

Bei eiiK t r,i>samtzahl von 31 795 Beobachtungen ist der Durchschnitt 17 für die

einzelne Station in einein Monat. Im allgemeinen wurden 5 als Mindestmaß er-

achtet. Über die Berechtigung einer solchen Annahme vergleiche man Petersen
a. a. O.i) Zuweilen wurden aber no«li weniger Beobachtungen zur Mittelbildung
verwertet, wenn diese sich gleiehniälüg auf die beiden Hälft«! der Monate ver-

teilten und voneinander wenig abwichen, so z. B.:

Station 7. 21. IV. 1886. 25.4 StatioQ r>. 17. L 1887. 19.9

2«.0 20.0
7. IV. 25.3 1. I. 20.0

25.3

Monatsmitlrl: 25.5 20.0

Immerhin ist eine so geringe Anzahl von Beobachtungen selten und wurde,
wenn das Resultat unsicher, in den Tabellen durch KursiTSchrift, bei der Zeichnung
der Kurve durch punktierte Verbindungslinien kenntlich gemacht.

Diese Monatsmittclwerte wurden für aelit genau festgelegte Stationen

(Eingradfeldurj, deren Lage man auf der beistehenden Fig. 1 ersehen kann, be-

rechnet. Es sind diese, um mSglichst viel Beobachtungen zu erhalten, in die von
den Dainj»fern am meisten befahrene Strecke jener Meeresgegend gelegt worden.

Für die ersten sechs, im Südarm der Westwindtrift gelegenen Stationen ')

wurden fast ausschließlich Dampferbeobachtungen verwertet, während in Station-) 7

und 8 die von Saglern beobachteten Werte erheblichen Anteil an der Gewinnung
der Mittelwerte diCMT Stationen haben. Nur höchst selten wird ein Segler in

Rücksicht auf die vorwiegende Windrichtung Station 1 bis 6 durchfahren.
Station 7 und 8 befinden sich in anderen StrO-^ ^ mungen. Man vergleiche darüber a. a. O.^ Es liegt

Station 7 in der Aquatorialgegenströmung, wenigstens
im Nordsommer, in welcher Zeit diese Strömung unter
dem Einfluß des SW-Monsuns im August und September
ihre größte Entwicklung erföhrt; dagegen wird die
Station während Dezember bis Mai von der im Man
am stärksten ausgebildeten Nordäquatorialströmung (sie

reiciit in diesem Monat bis ö"^ N-Br. in 25^ W-Lg.)
durehsetxt.

Station 8 Hegt in 2 bis 3° N-Br., 29' I>i8 SOVt** W-Lg.
fast ständig im (Jebiet der Südäquatorialströmung. Nur
von Februar bis Mitte April zeigt sich hier diese Strö-

mung öfter südlich von 3** N-Br. und erreicht ihre
intensivste Stärke im Juli.

Gehen wir zu der Betraehtung des jähr Ii eben
Temperaturganges über, der wegen der bis au den
Äquator sich erstreckenden, noch dazu in verschiedenen
Strömungen liegenden Stationen besonderes Interesse
bietet. Man vergleiehe dazu die Tabelle der 20jährigen

Mittelwerte der Wassertemperatureu (S. 480) sowie die

Kurven der Fig. 2.

Auf den ersten Blick hin scheinen die Temperaturen in dem zu erwartenden
Verhältnis zur geographischen Breite zu t-tehen; wir erkennen die größteSchwankung
mit nahezu 7^ in Station 1, die kleinste mit l.Z^ in Station 8. Bei näherer Unter-

') Petersen, Tenipcratursehwanbinci'n im (Jnlfstrom. ^Ann. d. Hydr. usw.« 1910, S. 391» ff.

ä) Deutsche Secwartc, t^eKelhunill). f. d. Atlant, üzciui, 3. Aufl. "HUO. S. 20 (4 Kärteheii).

Krümmel. Handbuch der Ozcanogr., Bd. II, S. 401 tf.

Schott, Weltkarte zur Überaicht der Jhieeraströmiingen usw., 3. Aufl. 1900.

Obeemtions öe6inographiqueA et m<tt^r. de la r<^ion du omirant de Gninfe (1865—1900).

Utneht 1904.

MonÜdy eurrent charu für ihe Atlantic Üecan. I^undon 1897.
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SVChung de» Tomperaturvoiiaufö zoiixt>n jotloch die dazwischen lie<:endt'n Stationen

ganz beträohtliobe Abweichungen, die durchaus nicht durch die meteorologischen
Faktoren allein bedingt sein k5nnen.

Da die Extreme der Temix'rntm- der Mt-oresoberflärlio gegen die des

Sonnenganges sich 1 bis 2 Monate verspäten, haben wir in Station 1 regelrecht

den Eintritt des Maximums im August, den des Minimums im Febraar. In den
Ül>rig»'n Statidiu ii, .-ow.'if sie im ^'Iciclicn Strom wie Station 1 gelegen sind, sehen

wir überall den Eintritt des Maximums sich um einen weiteren Monat verschieben
und erst im September erfolgen. Der Grund dafür ist in der jetzt das geringste
Mal' der Geschwindigkeit erreichenden Nordiquaturialströmung zu suchen, die

ursächlich wiederum mit der schwachen Ausbildung des Passats zusammenhängt.
Danaeil wird aber auch jetst den klimatisehen Faktoren die grABte MSglicbkeit
gegeben sein, die für jene Orte zu kalte Ströiminir der wäimeren T^nigebiing an-

zupassen. Das in Station 2 auch im September auftretende Maximum widerspricht
scheinbar dieser Annabme, da fAr diese die Grolfstromtrift relativ zu warm ist.

Die Ursache für (iiese Erscheinung wird weiter unten behandelt werden. Als

kältester Monat stellt sich der Februar oder März dar, letzterer in Station 3 und 4.

Der Grund für den stirfcwen FhasenTwsug in Station 8 und 4 wird in der
größeren Landferne der beiden Stationen begründet «ein, die daher ungestörter

den hydrographischen Einflüssen, hier wohl der Verschleppung anderer Jahres-

zeiten von anderen Zonen dnreh die Strömung, wie sie aneh Engeler^) in seiner
Untersuchung der Benguelaströmung nachgewiesen hat, ausgesetzt sein werden.
Weiter wird durch die jetzt am Stärksten entwickelte Strömung zum Einsatz der
mitgerissenen Wassermassen Tiefenwasser in die Höhe steigen und hier das
l^Iinimum in den Marz verlegen helfen. Die wie Station 3 und 4 in größerer
Landferne liegende Station 6 zeigt zwar den Eintritt des Minimums schon im
Febraar, doch sehen wir auch hier den Anstieg der Temperatur um einen Tollen

Monat VOTZÖgert.

Im allgemeinen erkennen wir aber auf sämtlichen Stationen 1 bis 6 eine

allmähliche Verschiebung des Teiiiperaturganges, indem nach Süden zu immer
später die Temperatur sich über die nnttlere Jahrestemperatur erhebt, ürKlcrseits

auch gleichmäßig später unter dieselbe sinkt. Auch dieser für »anuliche

Stationen 1 bis 6 geltende Phasenyerzug ist allein dureh jene dureb die Strömung
bedingten I'rsachen zu erklären.

Der außerordentlich geringe Betrag der Jahresaniplitude in Station 2 be-

ruht auf der relativ merkwürdig geringen Sommertemperatur des Ortes, die sich

sehr gut durch die Erwägung erklärt, daß hier im Sommer bei Kap Finisterre

vor allem N- bis NNW-Winde^ vorherrschen, die als küstenparallele oder ab-
landige Winde hier Auftriebserseheinungen hervorrufen werden, als Kompensation
für die unter der Wirkung jener Winde von dem in südlicher Richtung setzenden
Strom mitgeführten Wassermcngcn. Jene Winde erreichen das Maximum ihres

Vorherrschens im Augu.st. Im Se|)tember dagegen nehmen die Winde westlicher

Ricbtiuig wieder bedeutend an Häufigkeit und Intensität zu. Dementsprechend
wird das Maximum der Temperatur auch erst im September erreicht gegenüber
dem im August in Station 1.

Die Wintertemperaturen müssen dagegen relativ hoch sein; einmal, da
gerade jetzt der Golfstrom die größte Stärke entwickelt, der ja für diese Station
relativ hohe Temperaturen führt, ferner, da nun die vorherrsclienden Winde auf
das Land zu wehen, im Gegensatz zum Sommer also einen Anstau der Wasser
bewirkend.

Auf die bei Kap Finisterre herrschende geringe Sommertemperatur macht
auch der Aufsatz »Über die Wind- und Wetterverhältnisse des Dampferweges

*f Engcler, FtriodlMhe n. vnperiodiiGbe Sdiwaakmu«! In d«r BengudMtrBmimr »Ann. d.
Hydr. onw.« 1910, 8. 487.

n_rii I sclir Si-iwarle, Si u-' lliaiHUtu«')! für ilrii At hinr i-< n <»/iaii. U. Aufl., S. ^'i;

riiehe Miii'li: l'U-r die Wind- iiml WVtti rv«.'i'liiiiiiitF>i9e deti l,>uiii{it(;r\V4.-^c>i zMiiMi^beii Uucksiiiii u. (Jibnillar

(.Monathkarten für diu Atliini. ()/c»n, .Viiril IW7 bisMte loOS); fcnier: Deutsehe Sccvarte, Atlas
für den Atlani. Uzcwi, 1. Aufl., Ib62, Tiifcl 24.

Ana. d. IIj4r. ww. IMI, BMt IX. ä
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zwischen Otteesant und Gibraltar« auhnerksam« dem ich besonders die bei Kap
Pinisterro herrschenden Windverhältnisse entnommen habe.

Wie Station 2 wird aucli Station 5, da wie diese in «n'oner Kfi.stennähf

liegend, von dem hier besonders im Nordsommer, wenn die ablandigen rasi>at*

Fi;:. 2.

MoaatsauoiuaUen vom JabreMiiiIttol der 8 äUtionen auf äOJÜbr. >'oruialuiittt'lu bi ruhend.

Die luiban der Amplittide in Klammem stdienden Werte geben die bisherigen Werte für dieae «n.

J. F. M. A. M. J. J. A S o X. P. .1. F. M. A.

Station 1.

47'—^W-" X-Rr.
6-- 7° W-Lg.

Statloo&
i'^P-W» N-Br.

8Utlon X
aB^-aSP N-Hr.

SUUOO 4,

Hoo-W« K-Br.

Station 5.

21^-24° N-Br.
1>P-W> W-L«.

Station 6.

IS -lü° N-Hr
21 =-22» W-L«.

Station 7.

8" N-Br.
25^-280 W-L«.

.Station 8.

•>--- S' N-Br.

winde') am stärksten ausgeprägt sind, machtig: heraufqudlenden Tiefenvvasser

beeinflußt, das natürlielierwi i.-^e seine iniltliTo Soinmcrwrirnio um ein Bedeuteades

herabdrückt und somit ein geringes Amplitudenmaximum zeitigt.

I Deutsche Seewarte, Segelhandbuch für den AtUotiaehen Ozean 8. 21 ; eidie auch Sehott,

•Valdivia-Werk, fid. I, & 121 ff.
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Der Jahrestomperaturrerlauf von Station 7 bietet uns tAn sehr merkwArdiges
lV\h]. Es macht sich im Juli eine Verzögerun^^ des Aufstiogee, im AiiLriist sogar
ein deutlicher Abstieg bemerkbar, ab dessen Ursache wohl die Einwirkung der
Südaquatorialströnrang ansasehen ist, die eben gerade das Maximum ihrer Aue*
bilduntj und zuj^leich das Minimum ihrer jährliclien Temperatur erreicht hat.

Sobald diese Extreme im Gange der Siidäquatorialstrürnung überschi'itten sind,

zeigt der Verlauf der Temperatur in Station 8 wieder normale Entwicklung.
Der Ti'iiiiK'raturverlauf in Station 8 weist ixanz äquatorialen Charakter

auf. Dein Stande der Sonne entsprechend, bemerken wir mit 1 bis 2 Monaten
Verspätung das Auftreten zweier Maxima naeh den Äquinoktien, das zweier
Minima nach den Solstition. Das nach der Sonnenwende des 21. Dezember auf-

tretende Minimum des Januar und Februar ist allerdings schwach ausgeprägt;
det Ghnind ist auch hier in der sction oben erwähnten Verschleppung der
Temperatur von anderen Jahreszeiten Isolierer Breiten durch die Strönning zu
suchen. (Vgl, Engeler, Temperaturseliwankungen in der Benguelaströmung,
>Ann. d. Hydr. usw.« 1910, S. 487, P'ig. 2.) Wir sehen dort in Fig. 2 im Februar
bis in 24^^ S-Br. hinauf das Maximum der Temperatur auftreten, hier dage<7en in

Station 8 ein sekundäres Minimum sicii bemerkbar machen. Dieses kann natür-

licherweise nur schwach ausgeprägt sein, da der es erzeugende Faktor noch die

aufsteigende Temperatur niederzuzwingen hat. In der Kurve 4° S-Br., 19 W-Lg.
in Fig. 2 der Engelerschen Arbeit sehen wir eine Verzögerung des Temjjeratur-

anstiegs vom Januar zum Februar schon erfolgen gegenüber dem \'erlauf der
Kurven höherer Breiten, welche sich nun hier, bei einer weiteren Entfernung
von 6 bis 7^ Br., durch ein Sinken der Temperatur des Januar und Februar
unter die des Dezember bemerkbar macht. Ganz erklärlich; denn es muß der
der Strömung in den höheren Breiten der südlichen Halbkugel mitgegebene
Temperaturgang, je mehr er sich dem Äquator nähert, zugimsten der dort
herrschenden meteorologischen wie klimatischen Verhiltnisaen verändert werden,
uro sich dann schließlich ganz diesen anzupassen. Zu beachten ist hierbei, dafi

der thermische Äquator etwa 10° nördlich vom Erdäquator gelegen ist.*)

Das Minimum des August sehen wir voll ausgeprägt, da sich jetzt auch
die Temperatur der Südbemisphäre einem Minimum zubewegt. Für die schwache
Ausprägung des im November auftretenden Maximums gilt genau daasellM^ was
für die schwache Kennzeichnung des Minimums nach dem 21. Dezember gesagt
worden ist, wenn wir dabei die Verhältnisse umgekehrt betrachten.

Die Normaltemperataren zeigen uns immerhin einige, mitunter ganz
nennenswerte Abweichungen. So ist besonders die sommerlieho Kälteinsel I)ei

Kap Finisterre, die sich aus den hier vorliegenden Resultaten deutlich hervor-
hebt, auf den bisher als gültig angenommenen Isothermenkarten der Meeres-
oherfliiche nicht verzeichnet. Daher zelij^en auch die Temj)eraturkarler» des Mai
(vier Monatskarten, dargestellt im Atlas für den Atlantischen Ozean, 2. Aufl., 1UU2)
hier um 0.3", des August nahezu 1° zu hohe Temperaturen. Weitere Abweiehungen
gibt foli.,'endi' Taljelle, wobei wir für die älteren Xorinalwerte-) (mit 1. bezeichnet)

den erwähnten Atlas zugrunde legei}. Die neugefundenen Werte seien mit »2.«

gekennzeichnet:

Station
Febrnar August November

1. 8. i Diff. »•
!

2. 1 Diff. 1.
1

2. 1 Dift 1. 1 2. ( Diff.

I

11

III

l\-

V
VI
Vil
VIII

IH.O

— i

~

17.4 —0.0

1

14.»

17.9 ,

19.4
1

14.6
'

17.1
,

18.3
,

—0..1

—0.8
-0.9

18.8

22.7

2:5.2

22.3

1
- 1

-
i

17.8 -1.0

21.5 -1.2
22.1 1,1

!
22.9 -fu.i;

12.7

].', 0

22.H

1:1.2 -f-O..'»

22.0
;

-0.8

25.0 2fi.2
j

-H>.2 20.9
1

2r..7

1

—
t

—0.2
25.5

!

-
i

-

1 26.0
1
+0.5

~
i

~

>) Hann. Haodbudi der Klimatolnpie, I. Bd., 8. 323, 3. Anfl. 1(106.

*j Nach den oben crwihnten Temperaturkaiten des Atlas für den Atlant Oaeaa entnonmen.
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Vergleichen wir ferner die für das Eintreten der Minima und Maxima des

jfihrliohen Temperaturganges in Station 6 bis 8 erhaltenen Resultate mit den
von Herrn Prof. Schott^) 1895 als maßgebend aa|gestellten, so zeigt sich im
allgemeinen eine Übereinstimmung, bis auf die sekundären Minima von Station 7

und 8, die dort nicht angegeben ^d.
Die unperiodisohen Temperatursohwankungen sind In Tafel 26 dar-

gestellt. Die dort verzeichneten Kurven wurden nach den für joden Monat der
einzelnen Jahre des Zeitraumes 1884 bis 1903 berechneten Abweichungen der

Temperaturen vom 20jährigen Mittelwert hergestellt. Sodann wurden, um die

großen Züge der Abweichungen deutlicher beryortreten xu lassen, von je drei

Monaten die Mittelwerte berechnet und dieee Vierteljahrswerte wieder an Kurven
verbunden.

In dieser Weise wurden die üesultate sämtlicher acht Stationen behandelt.

Die so hergestellte Tafel gibt uns ein klares und flbersiehtUches Bild über
den örtlichen wie zeitlichen Temperaturverlauf der untersuchten M^eresgegend.

Ohne weiteres erkennen wir, daß sich der Gan«^ der Teniiier;\tur von Norden
nach Süden nur allmählich verändert^ und doch sehen wir einen deutlichen Unter-

schied zwischen den innerhalb (Station 4 bis 6) und außerhalb der Passatregion
g^egenen Stationen. Einen selbständigen Verlauf weisen die Kurven der in

andw^n Strömunf^en gelegenen Stationen 7 und 8 auf.

Für positive oder negative Anomalien in Station 1 bis 3 kommt im wesent-

lichen vermehrte oder verringerte Zufuhr von warmem Golfstromwasaer in Be-

tracht, die wiederum von dem Wedisel in der Richtung, in zweiter Linie auch
von der Stärke der Winde abhängig sein wird. Eine derartige Korrespondenz
von Windrichtung und Wasserbewegung ist uns seit langem bekannt und war
vor allem ein wichtiger Faktor bei der Erklfirung der Meeresströmungen. Mit
dieser ist aber, wie oben gesagt, die TemperaturVariation der Meeresoberfläche

aufs engste verknüpft. Suchen wir demnach zunächst an der Hand charakte-

ristischer Jahre unter Zuhilfenahme der synoptischen Wetterkarten-) Beziehungen
zwischen den Oszillationen der Meerestemperatur jener Stationen und solchen

der Windrichtung aufzustellen. Letztere schließen wir aus dem abweichenden
Verlauf der Isobaren von dem normalen, wobei wir als normal die von Rung')
herausgegebenen Karten des mittleren Luftdrucks der einzelnen Monate ansehen
wollen.

Als solche charakteristisolien Jahre sind vor allem in ozeanoi^rnithisolier

wie meteorologiselier Hiiisiclif interessant die Jahre 1889, 1890, 1811:^, 18Ü9, 19ii:?.

Gehen wir zunächst aul diu Jahre 1889, 1890 eiu und betrachten wir die

meteorologischen Verhältnisse, aus denen wir wiederum die ozeanographischen
ableiten wollen.

Hierbei wurde, als für die Zufühininir beziehungsweise Zuriiekdrängung

von Golfstromwasaer bestimmend, die liiclituug der durch die poiwäris ge-

richteten Gradienten bedingten Windstr(^mungen westlicher Riehttmg vor allem
befrachtet. Die im Osten aus der Antizyklone der Azoren herauswehenden
ii'iidlichen Winde wurden nur in solchen Fällen berücksichtigt, wo sie infolge

starker Verlagerungen des barometrischen Maximums EinfluU auf weitere Ge-

biete des Ostens des Atlantisehen Ozeans gewannen.
Im Januar 1889 sclicii wir auf <ler Wetterkarte den Kern des Tloolulruck-

frebietes der Azoren um 4 mm erhöht, nahezu 7 Breitengrade gen Norden ver-

längert und durch Winde nördlicher Richtung den Osten beherrschend, während
normal im Januar Winde südlicher bis westlicher Richtung die Westküste
Europas bestreichen. Ausgononiinen im März, wo annähernd normale Winde
vorherrschen, wehen dann bei nordwestlich verschobenem und vertieftem Hoch-

1) Bchott, Die jihilichen Temperatanchwankungeo des Owanwwci». Peterm. MitteO.

S. 153, Tafol X.
-) Synoptische Wetterkarten dv» NenJatl. Dzeaiis. Herauspep. von der Deotschen Seewaite

und dem Dänischen Metfor. Iiistiliit usw.

Rung. Itdpaniliuii du la pre^iun atniospburiquc sur Tcx^-au atlanüaue. L'opeiihague, lä94.

13 Karten OroOTolio.
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druck<:ebiet, von Februar bis Mai überaus stark entwickelte XW- bis WNW-
Winde (normal sind SW- bis W-Winde). Nach annäliernd normalem Verlauf der
Isobaren im Jnn! bis August sehen wir wieder im Oktober starke NW-Winde
auftreten. Tin November und Dezember werden diese dann allerdings von
kräftigen SW-Winden aljgelöst, die im Januar 1890 ihre «größte Stärke erreichen.

(Das Islaudminimum ist um 12 mm vertieft, das Azorenmaximum um 4 mm er-

höht) Im Februar tritt eine bedeutende Abschwfiehung der Windstärke avü
Wenig charakteristisch sind dann die Isobarenkarten des M&rz und April, wenn
hier aueli die Winde eher eine nordwestliche als (wi<' normal) eine westliche

Komponente aufweisen. Im Mai haben wir dagegen wieder kräftig ausgeprägte
NW-Winde, die weithin den gfansen Osean beherrschen und, nach annfihemd
normalem Zustande im Juni, mit gleicher Kraft wieder im Juli auftreten und an
Stärke und Richtung auch im August anhalten. Erst im SepteiidxT liabon wir
dann wieder normal entwickelte SW-Winde, die bei stark nordöstlicher Ver-

schiebung der beiden Aktionszentren der Atmosphäre im O bis zum 20° W-Lg.
im Oktober starken Winden nördlicher Richtung weichen. Kräftigen W-Winden
im November folgen dann im Dezember in unserem Gebiet, bis zum 30*^ W-Lg.
vorherrschend, NW-Winde.

Wir sehen mithin unser Gebiet 1889 wie 1890 vorwiegend von Winden
nordwestlicher Richtung beherrscht, die an Dauer und Starke alle übrigen weit

übertreffen. Die beim Übergang des Jahres 1889 zu 1890 stark wehenden SW-
Winde machen sich zwar durch das Aufsteigen der Kurve in jenen Monaten
bemerkbar, wie auch die im September 1890 wehenden kräftigen SW-Winde die
Temperatur im Oktober in die Höhe steigen lassen, doch ausschlaggebend werden
die vorwiegend herrschenden NW-Winde für die zu kalte Temperatur beider
Jahre, um so mehr als 1889 wie 1890 eine lang anhaltende Eistrift ^) bei der
Neuftindlandbank auftrat. Von April 1889 bis Olctober 1890 wurde in Jedem
Monat Eis angetroffen, und eine weite Erstreckung desselben fand nach O statt.

Somit wurde unter dem Einflüsse der NW-Winde nicht nur das warme
Golfstromwasser in seinem Laufe aufgehalten und zurückgedrängt, sondern auch
aus höheren Breiten relativ sehr kaltes Wasser gen S gesandt, wodurch dann
die in den Kurven ausgedrückten Verhältnisse hervorgemfto wurden. Wiesen
18.S0, 1890 negative Anomalien auf, so haben wir 1893 ausgesprochen positive

Anomalien im Verlauf der Temperatur gekennzeichnet, die wir gleichfalls wieder
mit den meteorologischen Verhältnissen in Beziehung bringen. Waren dort die
nordwestliclien Winde für den Temperaturgang iMitimmend, so sind es jetzt

südwestliche Winde, die für den Verlauf der Meeresoberflächentemperatur jener
Gebiete entscheidend werden.

Im Januar treten schwache, doch über den ganzen Ozean hinwehende S-

bis SW-Winde auf, die dann im Februar überaus starken W- bis WSW-Winden
im Gebiete östlich des 30° W^-Lg. Platz machen (Kern des Minimums bei Island

um 10 mm vertieft). S- bis SW- und W-Winde haben wir dann auch während
der Monate März bis Juni. Dementsprechend zeigt sich nun im Gang der Tem-
peratur ein kontinuierliches Wachsen der positiven Anomalie, die im Juni ihr

Älaximum erreicht. Annähernd normalen Verlauf der Isobaren zeigen Juli bis

Oktober. Unnormal sind die hohen Luftdruckdiffercnzcu der beiden Aktiousr

Zentren in jenen Monaten, die auf eine krSftigere Zufuhr von Golf^tromwasser
schließen lassen.

Gleiche Ursachen und Wirkungen zeigen sich dann 1.S99. Fast das ganze
Jahr hindurch wehen in unserem Gebiete mit wechselnder Stärke Winde aus
sudlichw bis sfidwestlicher Richtung, die ihre größte Kraft im Juni und Juli

erreichen.

Im guten Einklang stehen damit auch die Tcmix-raturen des Jahres, die

das ganze Jahr hindurch sich über der normalen halten und im August das
Maximum ihrer positiven Anomalie aufweisen.

*) Schot t. Ober die Grenzen des Trabdies bei der NenfimdLuidbank luir. »Aon. d. Hydr.
usw.- lUat, ö. 300.
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Aliwtohnngwi dar WaMertemp«ratiir vom 20j&hrigen Mittel in den Monaten
der Jahre 1884 Ua 1903.

FMter Drack bedeutet -{, gewöhnlicher Druck —. Cnridiere Werte in Konbdropk.

Jahr
Uboate

I II III IV V VI VII VIII

188*
T

o.r» 04 0.0 0.2 0.2 0.0

F. 0.3 0.1 z 0.3 0.1 0.4 0.2

M. 0.6 0.3 0.5 0.4 0.2 1.2 0.7 0.7
A. 0.3 0.6 0.5 0.9 A Ql'.o U.O

M. 0.3 (t.O IJi 0.8 0.5 o.s O.S O.O

J. 0.:) 1.1 0.3 0.3 Lö 0.7 0.0

J. o.;t 0..^ 0.6 1 0.2 O.t 0.1 0.« 0.1

A. 0.8 0.4 0.2 0.9 OJ 0.3 0.4

P. 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 0.2 0.5
(>. ()<; 0.0 0.» 0.3 04 •

1..' o.l o.s

\ (1 2 1 1.7 o.l o.l (III n :! ' I :i o.C»

1 ^ (1 Ii 0 0 8 (
1 :{

lK8a .1 0.1 0.3 0.7 0.3 0.3 J.2 0.4 OÄ
F. (K.'» 0.1 0.1 0.7 0.2 0.3

M. 0.1 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0 0.6 0.2

A. Ol 1.0 O.it 0.8 0.4 1.1 0.2

M. 0.6 O.ö 0.3 0.2 0.5 1.1 O.o 0.4

J. 0.8 0.9 0 5 0.1 0.6 0.1

J. 1.3 O.f. 1.1 0.9 0.2 0.3 0.6

A. 0.8 0.0 0.7 0.5 0.2 1.1 0.

1

0.2

S. 1.1
Ii

O.l 0.5 Ol 1 .0 0.2 0.5

0. 1.2 1 7 1.2 0.4 o.o 0.4 O.Ü 0.3

N. 1.2 1.0 1.0 1.1 0.6 0.0 0.2 0.1

D. 0.8 0.1 0.5 0.3 O.Ü 0.2 Ol 0.3

j <>.r> ( (.2 < ».5 0.5 0.1 1.1 { )S \ 0 2
¥. o.;5 0.4 0.8 1.2 (L5 0.8 0.3 OJt

M. 0.5 OS 0.2 0.1 0.3 0.1 (>.3 0.0

A. O.l 0.1 O.l 0.5 0.7 0.6
A e
0.1 0 2

M. 0.2 0.» <t.o 0.5 0.6 0.2 iMJ 04
J. 0.1 O.H 0 r il 't 0.3 0.2

J. 0.0 0.3 0.6 0.5 (».6 1.1 0.5 0.1

A. 0.3 0.S 0.3 0.7 0.4 0.1 0.1

S. 0.0 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1

0. 0.3 0.0 0.5 0.3 1.3 (•.6 0.0 0.3

N. '1.4 (>.() 0.1 0.6 0.6 0.4 0.3 o.o

D. 0.(j 0.3 0.2 1.9 0.4 0.1 0.0 0.3

1887 T 0.5 0.3 0.3 0.2 0.5 0.4 0.1 0.1

F. 0.;) 0.5 0.4 (t.3 0.4 1.2 0.0 0.3

M. o.s 0.6 O.o O.r» 0.1 Ol
A. < »..'i 0.0 0.7 0.3 0.3 0 6 0.2
M. 1.3 (M) 0.«» O.ö U.") (i.H 02 0.2

.T. 0.6 0.7 02 QjH 0 4 0.5 0.1 0.!l

.1. 0.8 0.3 0.1 0.7 15 0.1 0.2

A. 0.4 0.2 Ol 0.8 (».(; o.;> 0.4 ' '..'i

s. 0.3 0.2 0.0 0.2 0.7 0.4 0.1 0.1

0. 1.5 1.0 04 0.& 0.7 OJ 0.3 0.2
N. 1.2 1.1 0.6 0.6 07 1.3 0.0 0.5
n 0.2 0.3 0.1 o.s «7 0.0 0.2

1888je*^^j j. O.H 0.3 Ü.4 02 0(i 18 0.5 0.1

F. 0.(»
9.\

0.1 o.H 0.6 0.6 0.4 0.3
M. l.ö 0.6 0.3 0.6 0.3 1.0 0.« 0.3

A. 12 1.0 0.0 0.7 0.8 0.7 0.4

M. Ol o.l »1 03 05 ( in 1
1

:',

.1. n.f» 04 0.6 0.1 0.3 0.5 0.5 0.8

.1. 1.3 0.1 0.9 0.4 0.2 0.0 0.4 1.1

A, 1 ! 0.» 0.2 0.3 0.7 0.3 0.1 0.4
<'
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( ). (II o.:{ Ol 0.1 oi; 0.6 0.1 oO
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-
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t ».
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»
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M. 0.3 1.3 0.

1

1.1 0.8 0.7 06 0.0

A. ' ».2 Oj2 0.1 O.S 1.1 1.3 0.7 Oj
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»
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^
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,
0.0
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N. 0.7 0.2 0.6 0.1 0.3 i 0.1 0.1 0.5

I). 0.0 0.1 0.1 0.1 05 0.1 0.1 0.3

INlKt .1. ' •2 0.3 0.8 0.0 1.0 08 0-2 0.3

I'. 0.4 0.3 0.2 0.4 0.0 0 2 0.1 ('.2

M. 0.4 0 9 12 1.1 0.8
1
0.8 0.2

,

0.4

A. 1.1 1.4 12 0.6 0.6 1 0.5 O. l

'

Ol
.M. 12 2.0 14 0.9 0.7 1.0 0.3 0.^

J. 2.1 1.8 14 11 03 0.5 0.3 (t.O

J. 1.0 1.3 12 09 0.9 0.8 0.3 0.0

A. 1.6 14 0.9 09 0.9 0.5 02 1 04
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480 Amuden der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, September 1911.

Xormlwcrt« der WafaertrapeniMr ta des 8 StaHMoi.

Monat I 1 II 1 ni IV V VI vn VIII

Januar 11.2 13^ 16.3 18X> 19J) 20.9 25.5 26.6
Fcbnwr 10.8 12.9 15.7 I4.4 19.1 20.5 2b2 2R.6

Marz lös 1:5.0 15.6 17.3 20.5 27.0
April 1 1.1 1:1.5 16.0 17.S 2'J.7 25.4 27.2

Mai 1-\G l-l.O 17.1 IS. 5 20.

1

21.2 25.7 27.:i

JlUil 14.0 16.3 IHJi Ol 1«1.1 Ol Q 26l5 1 2&ß
JuH 16.6 17.6 20.6 21.2 21.9 23.1 26J) 1 26.4

26.3 26.017.6 17.8 21.5 22.1 22.9 25.1
SejiIi'iiilxT 10.9 18.0 21.H 22!»» 23.2 25.8 27.0 26.1
( >kt..lx r 14.8 ir».7 20.7 22.1 2:1.1 25.6 27.4 20.5

November 13.2 1.5.« 19.0 20.7 22.0 242 272 20.7

Dezember 12.0 14.3 17.4 19.0 20.5 22.4 26.5 267

1903 gibt uns dann wieder das Bild eines ausgeprägt kalten Jahres, nur

ZU Anfangr desselben sehen wir die Temperatur ridi fiber die normale erheben.

Auch hier können wir wiod. i- dii- Winde als Ursachen ansehen.

Kräftif^o südwestliche Winde des Januar und Februar lialten die Tem-

peratur zu Anfang des Jahres über der normalen, weichen jedoch im März über«

aus starken Winden nordwestlicher Richtung, die über den ganzen Ozean hin»

wehen und den Gang des Oolfstromes äußerst hemmend Ixt influssen, weswegen
auch die bei der Station 1 herrsrhondrn Winde westlicher bis südwestlicher

Richtung die Temperatur des Uberflächenwassers nicht erhöhend beeinflussen

können. Jene nordwestliehen Winde in Verbindung mit denen des Mai und
Juni — der April weist wie drr Juli und August annähernd normale Verbilt-

ni.sse auf — werden für die ( )berflüchenteniperatur bestimmend, um so mehr,

als mit Ausnahme des Oktobers, wo starke W-Winde die Temperatur wieder in

die Höhe schnellen lassen, auch in den übrigen Monaten des Jahres nördliche

bis nordwestliclic Winde vorlicrrscliend sind.

Wie ISSI), IHIMI mag auch l!)i):{ <las Auftreten ungewöhnlich reicher Mcniron

von Treibeis und Eisbergen im Labradorstrom*) in Verbindung mit den Wiiidou

nordwestlicher Richtung die Ausbildung einer so stark gekennzeichneten nega-

tiven .'Vnoiiialie der Tenijieratur jener Stationen begünstitrt haben. Auch

Dickson-) scheint die Wirkungen der Wasser schmelzenden Eises größere Wir-

kungen zuschreiben zu wollen. Bei seiner Untersuchung der Temperaturverliält-

nisse der MeeresoberflSche der Jahre 1896 und 1897 schreibt er die hohen Tem-

peraturen des grüßten Teiles des Jahres 1896 der weiten nordöstlichen Er-

Streckung der atlantischen Antizyklone zu. Jene >led to increased strength in

the European stream, resulting in the deliT^y of unusually large quantities of

wann water by the Norwegian stream with subsequent excessive meltiog of

Polar ice. llence the end of ISiiG Ihe northern seas were covered with water

below the average teniperature« usw. Übrigens stimmen seine Resultate ausge-

zeichnet mit den meinigen überein, auch hier sehen wir in dem durch rdativ

warmes Wasser ausgezeichneten Jahre 1896 gegen Schlufi desselben negative Ano-

malien sich bemerkbar machen.
Diese an ö charakterislisclien Jahren gegebenen Beispiele für die Wir-

kung der im östlichen nordatlantischen Ozean vorwiegend herrschenden Winde
mögen genügen, um für die übrigen gleiche Ursachen anzunehmen. Wir er»

kennen, daß in erster Linie die Richtung der Winde, in zweiter erst

die Stärke derselben für den Gang der Temperatur ausschlag-
gebend werden.

Was nun die Zeit anbetrifft, in der sich die wechselnde Windrichtung in

der Oberflächentemperatur bemerkbar macht, so erkennen wir aus folgenden

>) Schott Die uroBe Ebtrift hei der Nmfrnidlandbank nnd die WirmevaUiltni«e da
Meerwa-i-^rrs im .luliro Ann. tl. Hyclr. usw. I'toj.

-) Üic'ksoa. Uli the circulalion of the Hurfaco waters of the North Atlantic Oceau. Loudijn,

»Bot«! Society«, 19U1, 8. 114.
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Beisj)ie1en, daß die Wirkung diewr nooh in demselben oder doch mindestens im
nächsten Monat sich zeigt.

So vergleiche man dazu die im September 1897 besonders in Station 2
so plötzlich und gewaltig sich ausprägende negative Anomalie. Wir sehen hier
das Hochdruckgebiet der Azoren bedeutend nach NO verschoben. Ans ihm
wehen bei Kap Finisterre starke N bis NNO-Winde, die dann entsprechende
Wirkungen im gleichen Monat zur Folge haben, indem sie an der auf der Lee-
seite befindlichen spanischen W-K&ste nicht nur Wasser mit Temperaturen nord-
liclier Zonen herbeiführen müssen, sondern auch dort Auftriebserseheinungen
hervorrufen werden. Ähuliche Erscheinungen traten Juli 1896 durch die hier

nOrdlieh wehenden H^nde auf, während in Station 1 Winde wesUioher Richtung
die Temperatur in die Höhe steigen lassen. Auch hier zeigen sich die Folgen
noch in demselben Monat. Ein weiteres Beispiel bietet uns der Anstieg der Kurve
im Monat Mai 1901. Im Norden durch SW-, im Süden durch NW-Winde in

reichlichem MaBe herbeigefOhrte Crolfstromwasser bewirken noch im gleichen Monat
einen bedeutenden Temperaturanstieg. Ebenso intwessanto wie treffende Beispiele
geben ferner die Monate Juli 1896 bis Februar 1897, in denen die Temperatur-
Schwankungen durchaus gleichzeitig wie gleichsinnig erfolgen.

Erst im folgenden Monat finden wir die Wirkung der wechselnden Wind-
richtung ausgeprägt iju oktMiM r und November 1890 (SW-Winde im September
werden im Oktober durch starke NW-Winde ersetzt).

Fig. 3.
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Kbenso verzö«,'ert sieh das Maximum der positiven Anomalie von 1899

gegenüber dem der Stärke der fast das ganze Jahr hindurch wehenden SW-
Winde um einen vollen Monat usw.

Vergleichen wir den von Petersen^) fQr Station 1 bis 4 zusammengefaßten
Gang der Abweichungen der Tetnjit ratur vom Gesamtniittel in den einzelnen

Jahren mit dem der ihnen am nächsten gelegenen Station 1 der von mir unter-

suchten Meeresgegend, so fällt die große Kongruenz beider auf (Fig. 3). Einige Ab-
weichungen zeigen sich allerdings und dieser Umstand mag zum Teil damit be-
gründet werden, dal5 jene Pfationen 1 bis l weit draußen im .Vthintisclicii Ozean.
Station 1 (bei üuessant) dage^M ii in grcWierer Landnähe liegt und sehr wohl den
wechselnden Einflfissen der Uin^jebung mehr ausgesetzt ist.

Imnierliin stimmen Windrichtung und Temperatur in Station 1 besser
überein als in jenen Stationen 1 bis 4 Petersens. So sind z. B. 1897 fast das
ganze Jahr hindurch ÖW- bis westliche Winde vorherrschend im ostatlantischen

Osean und weisen dementsprechend in Station 1 eine positive Anomalie der
Wassertemperatur des Jahres auf. In Station 1 bis 4 dagegen habra wir eine
ausgeprägt negative Anomalie.

Umgekehrte Verhältnisse haben wir 1891, wo der Isobarenverlauf auf vor-
wiegend westliche bis nordwestliche Winde hindeutet, also gegenüber der nor-
malen Richtung eine nördliche Komponente der Windrichtung zeitigt. Die Folge
sollte für den Osten des Ozeans Temperaturen mit negativen Anomalien sein,

die sich aueh tatsäolilieh in Station 1 deutlich auspi-ägen, in jenen dagegen

*} Peterseu. Tcmperaturechwankuiigen im (jlolfstrom. »Ann. d. Ujdr. usw.« 1910, Tafel 35.
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482 Anmlen der Hydvognphie und Ifaritiaien Meteoioliogie^ September 1011.

positive Anomalien aufweisen. Abgesehen von diesen Einzelerscheinungen zeigen

die flbrigen Jahre eine überraschende Ähnlichkeit des Temperaturverlaufs, vor
allein können wir bei beiden den deutlichen Unterschied einer kalten und einer

warmen Periode erkonnon, so daß man für die untersuchten Meeresteile die

wechselnde Windrichtung sehr wohl als kausalen Faktor für die Temperatur-
anomalien ansehen darf.

Diese oben dargestellten Tatsachen gelten für dif im Norden, außerhalb
(los Passates frelogenen Stationen. Für die im <Jebit'te des Passats gele<renen

werden noch andere Faktoren bestimmend sein, da wohl zu beachten ist, daU für

diese die Strömung als relativ kalte aufanfassen ist Nun wird äbet eine be-

schleunigte kalte Strömung stets kälter als normal, eine vendgerte dagegen
warmer als normal sein, wie dies auch von Meinardus a. a. O. naher ausgeführt

und durch Tatsachen belegt ist. Ein kräftigeres Strömen werden aber andauernd
und stark wehende Passate bewirken, während bei sehwach wehendem Passate
auch ein schwächeres Fließen jener Strömung zu konstatieren sein wird. Damit
wird auch eher die Mö{2:lichkeit ^'e^'eben sein, die relativ kalte Temperatur der
Strömung der der wärmeren Umgebung anzupassen.

Schwierig war nun die Frage, auf langjährige Beobachtungen beruh«nde
Normalmittel für die Stärke des Passates in den einzelnen Monaten zu erhalten;

die für jene der Jahre 1884 bis 1903 wurden aus den Luftdruekdifferenzen')

zweier im Gebiete des NO-Passates liegenden Orte, als die Stärke desselben kenn-
zeichnend, ermittelt. Als jene Orte wurden nach Ifingeren Versuchen die des
Schnittpunktes des 30° N-Br, mit dem 30° W-Lg. sowie die Insel Säo Thiago
(Cap Verde-Inseln) «fewählt. Die zuerst zur Berechnung der Normalwerte ver-

wendeten Isobarenkarten von Rung-) erwiesen sich, da auf anderen langjährigen
Perioden beruhend, als unverwendbar beim Vergleiche mit den Abweichungen
der Luftdruckdifferenzen jener beiden Orte in den einzelnen Monaten unseres
Zeitraums. Deshalb wur(ien nach den aus den synoptischen Wetterkarten er-

mittelten Werten der Luftdruckdifferenzen 20jährige Normalmittel aufgestellt,

die Abweichungen der einzelnen Monate von diesen konstatiert, und diese dann
in Form von Kurven graphisch dargestellt. Differenzen kleiner als normal
wurden, da schwächere Passatwinde kennzeichnend, zum besseren Verjtrleich mit

den Wassertemperatureu, über der Normalen vermerkt, Differenzen größer als

normal unter derselben. Diese Methode» positive Werte unter, negative Werte da-
gegen über der 0- Linie zu vermerken, erscheint etwas ungewöhnlich, erleichtert je-

doch un<ieniein den Vergleich der Schwankun^'cn in der Stärke des Passates mit

denen der Wassertemperatur und ist aus diesem Grunde hier angewendet worden.
Sodann wurden aus den einzelnen Monatswerten Vierteljahrsmittel gebildet und
diese dann gleichfalls wieder zu Kurven vereinigt.

Abweldiuiigeii der LHftdniokdilTereiizPB zwischen :tO- N-Br., 30° W-I«. vnA 8i0 Thiago
<(ap Verde-Inseln) Toin 2ejHlirig:en Mittel.
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') Den oben genannten synoptischen Wetterkarten entnuiniuen.

*) Rang. R^partition de la preeokm atmosph^rique luw. Copcnhague 1894.
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Vcrfrleichon wir nun die so crlialtonen Werte (siehe Taf. 27) mit denen der Ab-
weichungeu von der Korniullenipurutur des Oberflüclienwassers der im Gebiete des
Passates gelegenen Stationen, so konstatieren wir ^ne gewisse ÜbereinstimmuDg, die
sich vor allem bei besonders aus^'epra^ten Jahren deutlich hervorhebt. Wesentliche
Abweichungen kommen allerdings vor, vor allem in den Jahren 1884,85, 1896/07
nsw. Dazu ist zu bedenken, dali die Richtung der Gradienten, wenn auch im
allgemeinen ziemlich konstant bleibend, dennoch in gleichen Monaten der ver-
schiedenen Jahn' einigen Schwankungen unterworfen ist, die sich dann natürlich

auch in Abweichungen der Wassertemperatur bemerkbar machen werden. Größere
Perioden sind immerhin deutlich herauszukennen, ich verweise nor auf die aus-

geprägt warmen Jahre 1887, 1888, 1891, 1893, 1896 usw^ wie auf die extrem
kalten Jahre 1889, 1890, 1894, 1898 usw.

Dieser Faktor (die wechselnde Stärke des NU-Passates), wie die für
Station 1 bis 8 geltenden Ursachen werden fflr den Gang der Temperatur der
im NO-Passat gelegenen Stationen verantwortlich zu machen sein ; denn natür-
lieherweise wird das in den nördlichen Stationen Anomalien aufweisende Wasser,
wenn nicht gerade eine erhebliche Abweichung der Passatstärke von der normalen
die Wirkung des Anomalien ffllirenden Wassers ausgleichen oder gar in das Gegen-
teil verwandeln sollte, auch in den südlichen Stationen solche aufweisen müssen.

Dieses gilt allerdings nur für die in demselben Strome gelegenen Stationen,

d. h. für 1 bis 7 (dabei für Station 7 nur zum Teil, wie auch oben und am
ScbloB aosgefilhrt).

Bezüglich des ZusammenhanLM s zwischen PassfttStSrke und Oberflächen-
lemperatur zeigt uns ein Vergleich, daß Abweichungen vom Mittel in der Ge-
schwindigkeit des NO-Passates und solchen von der Normalen in der Oberflächen-

^temperatur sich nicht gleichzeitig bemerkbar machen, sondern dafi in der letzteren

meist eine Verspätung um ein bis zwei Monate stattfindet. Man vergleiche dazu
di© bedeutende Zunahme der Stärke des NO-Passates, die zwischen Januar und
Februar 1889 eintritt, mit dem Beginn der großen Kältoporiode der Jahre 1889,

1890, die zwischen Februar und März 1889 beginnend, Anfang April 1891 ihr

Ende findet, während achon Anfang 1891 die Stärke des Passates bedentend
nachgelassen hat.

Ein Gegenstück dazu bieten die so intensiv ausgebildeten Wärmeperioden
der Jahre 1893 und 1896, in denen ein starkes Nadilaasen der Kraft des NO-
Passates um ein bis zwei Monate früher eintritt, als sich das Änfstci^'-cn der
Temperatur des Wassers über der normalen bemerkbar macht. Mit derartig ver-

zögerten Wirkungen des Wechsels der Winde auf die durch ihn bedingten Er-
scheinungen, wie wir sie teilweise auch für die Stationen 1 bis 3 konstatierton,

sind wir schon seit einiger Zeit vertraut durch die Arbeiten von Meinardus'),
Brennecke-) und Mecking^), auch von Hepworth') ist vor kurzem darauf
aufmerksam gemacht worden.

Bezüglich des Ganges der Temperaturschwaiikungen in Station 7 wurde
schon früher bemerkt, daß jener einen ciirenen \'<'rlauf aufweist, der, da zu einem
großen Teile des Jahres (Juni bis Dezember) im Gebiete der Guineaströmung
liegend, auch die Temperaturschwankuogen derselben aufweisen mufi, die wieder-

um von denen der beiden Strömungen des Nord- und Südäquatorialstromes, Irm n

er ja als Kompensationsstrom die Wasser entnimmt, beeinflußt sein werden. Je

nach der größeren Abweichung von der Normaltemperatur und dem stärkeren

Fließen einer Strömung, das, wie in der Einleitung angegeben, in den verschiedenen
Jahreszeiten verschieden stark zu sein pll^it, werden bald die Schwankungen der

einen, bald die der anderen dem Temperatorgange jener Station den Stempel auf-

drücken.

<) MeiuArdni. Über Schwonkiuigen def NordatL Zirkulation und ihre Folgen. »Ann. d.

Hvdr. n«w.«, 1904.

-I ßren necke. Bexiihuniroii xmIm Ih ii der Luftdrockverteilung und den EisveriilttnuMn des
cjptgroiiIäiidiHoheii Meeres. »Ann. d. Ilydr. uüw.«, 1U04.

^1 .Mecking. Die Eietiifl uoB dem Bevdeh der BalGn-Bai ww. »Instit. f. Meeieakande«,
Berlin inoti. Heft 7.

*) UcpWorth. A Compoiison of the Changes of the Water asw. ui »The Trade Wbide uf

the Atlantic Ooean^. »^leteorolo^cal OfTiee«, London 1010.
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AInrciehugM 4er Stirfce in SO-PaMrt« mT 8t. H<>I<iia tob lljihrfgw MtttcL

F«ttor Druck be4eatet -K gtwOhallebw Draek

1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
1
1809 1900 1901

i
1908

Januar 1.6 0.9 0.4 0.7 1.7 0.7 1.0 1.0 Ii
Februar 1.6 — — 1.9

' 0.3 1.0 2.0 0.4 2.4 0.1 —
März :i.> — 1.0 2.S 0.3 3.S r>.4 07 o..-> 0.1 0.1

April 2,0 1.8 — 2.1 0.7 0.7 3.0 0.5 0.6 1.7 0.8

.Mai Ü.7 — 1.4 3.7 l.S 4.1 It.O Ol 8J 0.S

Juni 1.3 0.5 1.6 0.4 0.2 1.9 44
Job 2.9 3.0 2.2 0.S 1.0 1.7 0.1 4.4

August 3.0 iJt 0.7 5.3 0.7 0.3 1.3 6.»

t*cplt'mlH'r 1.6 2.8 H.3 10 0.0 53 0!» 2.« Ol
Oktober :i.o l.l UM 3.0 • >.:5 O.'i IS 27
NoTcmbcr 0.» 1.0 li.H u.y 1.7 0..-) 1.3 1.«

Dezember 1.5 2J. •c IJ •-7 1 M 1
91

llJUiriges Normalmlttel der WiadiiUrke de« SO-PiuiMaa auf Ht. HeleM, im MUcs fer htm,

Jan. Fdir. MXiz April Hat Juni Juli Aug. 8ept. Okt. Nor. Des.

16.6 16.1 UJ» 15^ 14.0 15.6 15.6 1^9 21.4 19.5 10j8 18.8

Auch die Schwankungen in der Ausbildang und Stärke des SW-MonsoDS
der westafrikanischen Küste, denen ja der Lauf der Aquatorialgegenströmung
neben anderen Ursachen «gleichfalls iintorworft-n ist, wordon sich in denen der

Temperatur zu erkennen geben. Sulche Schwankungen für den Monsun festzu-

stellen, war mir leider aus Mangel an fflr die einzelnen Monate des beobachteten
Zeitraums vorlie<;endem Beobachtungsmaterial unmöglich. Ich möchte nur da-

rauf hinwei.sen, daß vom Januar bis .Tnni in don einzelnen Jahren sich die

größte Übereinstimmung in dem Gange der Sciiwaukuug der Temperatur voa

Station 7 mit dem der in der N<n>diquatorialströmttngr gelegenen Staticmen aus*

prafrt. Es ist dieses auch ^^anz erklärlich; denn wie oben ausgeführt, wird das

1^-Feld in jenen Monaten von der Nordä(iuatorinlströinuntr durchsetzt. Man
vergleiche dazu besonders jenen Zeitraum in den Jahren 1895, 1896, 1898 usw.

Was nun scblieBlieh den Gang der Schwankungen in Station 8 angeht, so

konnten auch für diese leider keine durchaus bestimmenden Faktoren ermittelt

werden; denn synoptische Wetterkarten existieren noch nicht für jene Gegenden,

denen man die wechselnde Steilheit der Gradienten und damit auch die wech-

eeUlde Windstärke hätte entnehmen können. Nun bestehen allerdings schon seit

einer Reihe vr)n Jahren Windbeobachtunfjen der Enjjrländer für den SO-I'as.^nf,

die auf den Inseln des südatlantischen Ozeans, vor allem auf St. Helena aus-

geführt werden. Doch können diese natürlich für jene ferne an der Grenze dos

SO -Passates, einen Tt il') d« s Jahres sogar auikrhalb desselben gelegen«

Station nur bedinu'r als für die Schwankunfien bestimmend angesehen werden.

Zum Vergleiche betrachte man dazu die in ähnlicher Weise wie für den NO-Passat,

so hier für den SO-Passat, während der Jahre 1892 bis 1902 hergestellten Kurvea
(siehe Taf. 27), der(>n Wei te den seit Februar 1892 von den Englfindern auf St. Helena

<remachten Windbeobachtungen entnommen wurden. (Diese enthalten in den

ersten Jahren noch viele Lücken und wurden 1903 bis Anfang 190Ö wegen eines

Defektes des Anemoiu^raphen überhaupt ausgesetzt.) Statt der Abweichungen der

Luftdruckdiffrienzen zweier Orte wurden hier nun diejenigen von der mittleren

Windstärke-) (auf den Normnlmitteln jener 11 Jahre beruhend) eingesetzt. Wir

konstatieren aucli für eine lieihe von Jahren eine große Übereinstimmung, die,

wenn wir die ferne Lage der Station bedenken, sowie auch den Umstand, dsB
das Normalmittel für die Stärke dt's SO-Passats aus Mangel an länfjcrer Be-

obachtungszeit nur für eine Ideine Periode gebildet werden konnte^ als absolute

angesehen werden kann.

') Während dt-s Mär/, und der angrenzenden Monate.
*) Eiitnoromen den Tabellon von »The Trade Winds of the Atlaotic Ooeui«, Meteoroiagicai

Office, London 1910.
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Allerdings müßten wir dabei eine Verzögerung der Windwirkunp tles

SO-Passates auf die Oberflächentemperatur jener Station um ein Jahr annehmen,
was ab«r in bester Obereinstimmong mit dem stehen würde, was Hepworth in

der oben erwähnten Arbeit aniribt: »A relation may be trnc('(l betw^een depar-

tures from the average in tho velooities of the North-East and South-East Trades
in any one year, and deviations from the normal in the distribution of surface

temperature of the North-Atlantic in the succeeding year.«

Weiter möchte ich auf die Kongruenz der Kurve mit denen hinweisen, die

Engeler auf Grund seiner T\< suh;ife entworfen hat. Ich meine Kurve Va, b, c

des Englischen DampferweKi s K:ip.->tadt—Europa, für deren Verlauf er ja auch
als Hauptursaehe die wechsselnde Stärke des SO-Pas.sates annimmt. Vor allem
ist es Kurve Vb, die die gröHti' Ähnlichkeit zeigt. In der meinen wie der
Engelers sehen wir die Kurve während 1891 bis Anfang 1894 (von kleineren

Abweichungen abgesehen) sich unter der Normalen bewc-gi n, um sich dann —
in der Mitte des Jahres 1894 macht sich im Temperaturgang«' von Station 8
noch eine negative Anomalie bemerkbar, die auch in tiur Kurve Kngelers an-

gedeutet ist — bis 1897 (inclusive) über der Normalen zu halten. Nui* einige

Monate von 1896 weisen zu Italtes Wasser auf, bis dann erst 1898 wieder in der
Benguelaströmung lang andauernde und außerordentlich kräftig ausgebildete

negative Anomalien auftreten, die auch in Station 8, dooh hier schwächer und
nur drei Monate andauernd, sich bemerkbar macheu.

Fassen wir zum SehluB noch einmal die fQr die unperiodisohen Schwan-
kungen der Meeresoberfläche verantwortlich gemachten Ursachen zusammen, so

konstatierten wir als solche für die der drei nördlichen, außerhalb des Passates

gelegenen Stationen die wechselnde Windrichtung, die sich noch in demselben,
bedehungsweise im nächsten Monat in der Oberfifichentemperatnr ausprägt. Die
WindstSrke wirkt hierbei als verstärkender, weniger als kausaler Faktor. Da-
gegen tritt letztere für die der innerlialb des Passates gelegenen Stationen in

erster Linie als Ursache auf, da die lüchtung der Passate im allgemeinen als

ziemlich konstant angesehen werden darf. Dabei SuBert sich die Wirkung der
wechselnden Starke des NO^Passates im nächsten oder übernächsten Monat, die

des So -Passates erst im folgenden Jahr auf die Oberflächentemperatur der
betreffenden Stationen.

EinfluB der AbschlieBung der Zuiderzee auf die FlutgröBe auBerhalb

der AbschlieBung.

Eine der wichtigen Fragen, die seit langer Zeit der Niederländischen
Regierung vorliegen, ist die AbschlieBung und Trockenlegung der Zuiderzee,

die bereits seit dem Jahre 1849 die Öffentlichkeit beschäftigt, um eine neue
Provinz der See abzuringen und die Volkswirtschaft zu lieben. Der älteste Plan
von v. Diggelen vom Jahre 1849 umfaßte eine Abscliließung der ganzen Zuiderzee
hinter den Nordseeinseln, also eine Verbindung dieser mit dem Festlande, doch
führten die damit verbundenen, zu den Vorteilen nicht in richtigem Verhältnis
stehenden, fast unübcrwindlielu'n Sdiwierigkeiten dazu, diesen Plan wieder fallen

zu lassen. Der im Jahre 186Ü von iieyeriuk eingereichte Entwurf beschränkte
sich auf eine AbschlieBung von Enkhuizen über die Insel Urk nach der Ketel-

mündung und auf die Trockenlegung der dadurch abgeschlossenen Wasserfläche.
Nach Ablehnung dieses Planes seitens der Regierung bildete sich im Jahre 1877

die sogenannte Zuiderzee- Vereinigung zwecks Ausarbeitung eines neuen Entwurfs
auf Grund weiterer und eingehenderer Untersuchungen.

Das Ergebnis der Arbeit in dieser Vereinigung ist die AbSchließung der
Zuiderzee von der nordholländisclien Küste l)ei van Ewj'ksluis über die Insel

Wieringen nach der friesischen Küste bei Piaam durch einen 29.3 km langen
Damm mit Entwisserungs- und Schiffahrtsschleusen auf der Insel Wieringen
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und die alltnähliclu» Trockenle^'un^ von 4 Poldern in der abjjeschlossenen Fläche

mit Hclassun^ eines Binnenmeeres (Isseimcer) (s. Lageplan). Die im Jahre 1892

zur Bo^'utaclitunf!: dieses Entwurfs einj;esetzte Staatskomniission erklärte sich

unter Vornahme einiger unwesentlicher Änderungen und Zusätze mit diesem

Entwurf einverstanden, so daß dieser die Grundlage für die spätere Ausführung

bilden wird, also zuerst Absehließung und dann Trockenlegung. Daß bIht der

technisch ausführbare und finanziell vorteilhafte Kntwurf in absehbarer Zeit

zur Ausführung gelangen wird, ist nach Lage der Sache wohl kaum zu bezweifeln.

Die Staatskommission nimmt dabei an, daß die jetzige Flutgröße von 0.8 m
in dem nördlichen Teile <ler Zuiderzee überhaupt nicht oder doch nur unwesent-

lich durch die Absch ließung zunehmen wird. Diese Annahme erscheint indessen

nicht einwandfrei, wenn man die Bewegung der Flutwelle in ähnlichen Meer-

busen, die Beobachtungen in der Zuiderzee selbst und die Ursachen, die auf die

Flutgröße eines Monats von Einfluß sind, berücksichtigt und in Rechnung stellt.

Nach dem Wochenblatt de Ingenieur Nr. 1/1911 wird in dem übrigbleibenden
Teil der Zuiderzee eine sehr merkliche Zunahme der Flutgröße durch die Ab-

Schließung eintreten müssen, die am östlichen Ende des Dammes bei Piaam
mindestens O.SO m betragen, somit di*' Flutgröße von 0.80 m auf mindestens 1.60 m
bringen und sowohl Hochwasser wie auch Niedrigwasser ändern wird. Eine

derartige Zunahme der Flutgröße ist für die spätere Ausführung von Wichtigkeit.

F^s dürfte von allgemeinem Interes.se sein, kurz anzugeben, welche Gründe
H. E. de Bruyn in <lem genannten Wochenblatt für die Zunahme der Flutgröße
anführt:

Der Einfluß der Abschließung eines Meerbusens ist in hohem Maße von
der Fortpflanzungsweise der Gezeiten in dem Meerbu.sen abhängig. Besitzt dieser
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eine sich regelmäßig fortpflanzende Flutwelle und eine sich regelmäßig verän-
dernde Flutgröße, wie s. B. Westerschelde^ Ostorschelde, Dollard, wo das Wasser
an der Mündung bei steigendem Wasser einströmt und bei fallendem Wasser
ausströmt, so wird eine Abschlit'ßun<r in der Mitte die Flutgrößo wonitr vorän-

dern und nur durch die Wirkung der lebendigen Kraft etwas vermehren.
Während nun der nördliche Teil der Zuiderzee einem solchen Meerbusen ent-

spricht, ab<,'esehcn von Besonderheiten, wie: Speisung durch mehrere Seegatten,

doppelte Fhit.uröHo am Holder usw., ist der südliche Teil bezüprlich der Flutgrößo
einem großen Einfluß unterworfen. Es verhält sich dieser Teil einigermaßen
wie der südliche Teil der Irischen See, die als zwei Meerbusen zu betrachten ist,

<li<' etwa in der Breite der Insel Man aneinanderstollen. Daselbst findet bei der
Müiiihing (Kanal von St. (Jeorge) Einströmung statt, während das Wasser fällt,

und Ausströamng, wälirend das Wasser steigt. Der Strom kentert über die ganze
See gleichzeitig, wenn an der Mündung Hochwasser und am Ende Niedrigwassor
ist und nirigekehrt.^) Die Irische See enthält somit das meiste Wasser, wenn an
der Mündung Xit'driirwasser ist. Die I''liitgi-öHe ist an der Mündung groß, am
Ende sehr groß und dazwischen (Arklowbank) bedeutend geringer.

Der Zeitunterschied von Hochwasser und Niedrigwasser ist zwischen den
Soegatten und Rtavoron im Verhältnis zu dem Abstand klein, zwischen Stavoren
und Urk groß, zwischen Urk und Nykerk wiederum kloin. Die Flutgröße bei

Urk ist kleiner als bei Stavoren und bei Nykerk. Das meiste Wasser enthält

die Zuiderzee, wenn am Ende (Nykerk, Oranjesluisen) ungefähr Niedrigwasser
ist, das ge]-ingste Wasser, wenn daselbst ungefähr Hochwasser ist. Die Zunahme
in dem nördlichen Teil der Zuiderzee konmit somit aus den Soegatten und dem
südlichen Teil; beim Fallen strömt aus dem nördlichen Teil das Wasser weg
durch die Seegatten und nach dem südlichen Teil. Es läßt sich daher ein Ab-
schlußdamtn sü<nirh von dem entworfenen denken, durch den bei gewöhnlicher
Tide mehr Flutwasser durch die Seegatten einströmen würde, als jetzt der Fall

ist. Bei Ausführung der Abschließung wird der Einfluß des südlichen auf den
nördlichen Teil verschwinden und dadurch letzterer mehr den Meerbusen wie
Sclieldc, Dollard gleichen. Es werden dann Ilocliwassor und Niedrigwasser bei

dem Abschlußdamm kurz nach Hochwasser und Niedrigwasser in den Seegatten
eintreten, aber mit einem bedeutend größeren Unterschied als jetzt.

Wenn auch die genannte Zunahme der Flutgröfie nach Lage der Sache
nicht mathematisch zu boweisi-n ist, so lassen sich dennoch dafür hinreichende
Anhaltspunkte finden. So haben praktische Erfahrungen an Ort und Stelle er-

geben, daß eine feste Eisdecke in dem südlichen Teile der Zuiderzee auf die

Flutgröße außerhalb und nahe bei dem Rande der Decke vergrößernd einwirkt,

also den glei'dien, w(>nn aneh nicht so bedeutenden Einfluß wie eine Absehließung
nahe bei dem Kunde ausübt. Durch den Widerstand des strömenden Wassers
gegen das feststehende Ei», wodurch der nasse Umfang verdoppelt wird, ver-

ringert sich die in dem südlichen Teil der Zuiderzee bei jeder Tide ein- und
ausströmende Wassermenge, infolgedessen die aul^erhalh des Kisran<les eintretende

Zunahme der Flutgröße innerhalb desselben allmählich abninnnt und weiter in

eine Verringerung der Flutgröße unter dem festen Eis übergeht.

Nach den Beobachtungen an den selbstschreilicndi ii Pegeln im Dezember
1890, Januar und Februar 1891, während weleher Zeit der südliche Teil der
Zuiderzee fest zugefroren war, betrug im Januar 1911 die beobachtete Flutgröße
in Harlingen 1333 m, in Hindeloopen 762 mm, in Stavoren 641 mm mehr, da*
gegen in Urk 78 mm, in Enkhuizen K!;hnm, in Lemnier, Schokland und Kraggen-
burg 80 mm, in Elhnrg und Nykerk 159 mm, in Durgordam 120 mm und vor <h>n

Oranjesluisen bei Amsterdam lÜÜmm weniger als die Flutgröße für diesen

Monat sein mfifite. In Hindeloopen war die Zunahme am stSrksten, die daselbst
um etwas weniger als die Hälfte Erhöhung des Hochwassers und um etwas mehr
als die Hälfte Senkung dos Niedrigwassers voranlaßte. In Harlingen waren die

Erhöhung von Hochwasser und die Senkung von Niedrigwasser gleich.

*) Genitentaieln, henuagegeiien vom Bdchs-Harine-Amt. Die ndeBtrOmuDgea in der Iriwfaen See;
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Um die genaue Zunahme der Flutfjröße zu bestimmen, sind die Ursachen
in Rcc1iiinn<r 711 ziehen, die dii' Flut^röße eines Monats beeinflussen. Als Ur-

sachen sind außer dem zufälligen Einfluß des Windes, der mit Ausnahme von
vielen Sturmfluten in einem Monat auf das Monatsmittel sehr gering iäi, noch
fc)l<^'ende zu nennen: 1. spielt dabei eine Rolle der Umstand, welcher Monat des

Jahres zui^niiido «gelegt wird. Für jeden Monat ist der Unterschied mit dem
Jabresniittel geuuu aus einem achtzehnjährigen Zeitraum zu berechnen, der für

StavorcHn und Hindeloopen eine Sinusolde bildet; 2. ist die FlutgröBe von dMn
Jahre in der 18,6jährigen Periode (Zeit von einer größten Monddeklination bis

zur nächsten) — Januar 1891 fiel etwas untei- die mittlere Größe und 3. von

dem Unterschied der Dauer des gewöhnlichen Monats und des synodischen Mond-
monats (29.53 Tage) abhängig, in welcher Hinsieht der Januar 1891 mit dem
mittleren Wert gleichzustellen war; 4. wird die Flutgröße eines Monats durch
den Unterschied in Dauer des gewöhnlichen Monats mit dem anomalistischen

Mondmonat (27.55 Tage) beeinflußt, in welcher Hinsicht der Januar 1891 etwas
unter dem mittleren Wert war; 5. sind noch eine oder mehrere Perioden von
sehr kleiner Größe in Stavoren, Hindeloopen und Harlingen vorhanden (wahr*
Bcheinlich eine Periode von 8.85 Jahren). Eine Znsammenstellung für Stavoren
ergibt, daß Januar 1891 ungefähr in die Mitte eines Zeitraums von größerer
und kleinere FlutgröBe fftllt, also der Binfluß der vier letzten Ursadien fOr

Januar 1891 unberücksichtigt bleiben kann. Die angenommene normale Flut-

größe wird dann einen einzigen Millimeter zu groß sein.

Die Flutgröße zu Hindeloopen war im Januar 1891 761 mm, die mittlere

FlutgröBe für den Monat Januar ist 579 mm, also infolge des feststehenden Eises

182mm oder Sl% zu groß.
Durch Eliminierung der taglichen Ungleicliheit stellt sich heraus, daß der

Einfluß der festen Eisdecke in der letzten Hälfte des Januar und der ersten

Hälfte des Februar am größten war, weshalb für Hindeloopen, Harlingen und
Stavoren die Flutgröße für Tage, vom 16. Januar bis 14. Februar 1901, be-

rechnet worden ist. Sie beträgt für Harlingen IS.ö'Jmm, für Hindelooj)en 825 mm
und für Stavoren 661 mm. Der Einfluß der Ursachen unter 2. und 5. ist für

diese SO Tage dem Januar gleichzustellen; der EinfluB der Ursache unter 3. ist

auch zu vernachlässigen, die Ursache unter 4. wird die Flutgröße etwas ver-

größert haben, deren EinflnR mit l'Vi, von der FlutgröBe reiehlich l)eme<;.>;en ist.

Die mittlere normale Fluigröße für den Zeitraum 16. Januar bis 14. Februar
1891 ist der Hfilfte der von Januar Februar gleichzustellai oder für Harlingen
zu 1261mm, für Hindeloopen zu 582 mm und für Stavoren zu 476 mm. Die
Zunahme der FlntL'röHe durch feststehendes Eis i.st somit für Harlingen
laüU- 13— 1261=-8ü mm oder 7%. für Hindeloopen ö25— 6-— 582= 237 mm oder

41% und für Stavoren 661—5—470=:180mm oder 38 7o-
Läßt sich demnach für Hindeloopen eine Zunahme der Flutgröße von

41'''i, bei festem Eis erfahrungsgemäß konstatieren, die naturgemäß noch etwas

größer gewesen sein wird als das Mittel eines ganzen Monats, so kann die Be-

hauptung, daB nach der Abschließung am östlichen Ende dea Dammes die Zu-
nahme 100^/q betragen wird, sicherlich nicht als übertrieben bezeichnet werden.

Ferner ist praktisch eh r Pcweis erbracht, daR auch das Hochwasser V'ei

Harlingen eine Erhöhung erfahren muß, won)it dann auch eine Erhöhung der

Sturmfluten zu erwarten ist

Hamburg. A. v. Horn, Waaserbauinapektor.
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Lösung des Zweihöhenproblems in der Karte.

Von A. Wedeniejcr»

Keine Auf<;abe der naiitiselicn Astronomie ist so oft bearbeitet worden,
als das Zweiliöhenproblem. Aber aucli bei keiner Aufgabe sind den Bearbeitern

mehr Fehler in den elementarsten Begriffen unterlaufen. Naehdem man im
16. Jahrhandert erkannt hatte, ivelcb großen Wert man dieser Aufgabe für die

Ortsbestiinnnin;/ boiztunessen hatte, ist die T.ösunf; nieist auf analytisoheni We<re
versucht worden. Die SchluHgleiehung war eine sehr verwickelte Gleichung
zweiten Grades, deren Auflösung man durch Einführung von Hilfswinkeln und
Naherungen zu erleichtern suchte. Die Rechnung blieb jedoch so schwierig und
zeitraubend, daß bis vor wenigen Jahrzehnten ihre Anwendung in der ausiil)enden

Schiffahrt fast ausgeschlossen war. Den ausführliclisten Bericht über die be-

kannten Methoden hat Weyer in den Annalcn der Hydrographie usw. 1883 bis

1885 unter dem Titel: Die direkten und indirekten Lösungen des Zweihöhen-
problems, veröffentlicht. Dieser Bericht scheint vollständig in Vergessenlu-it ge-

raten zu sein, denn neuere Bearbeiter der Aufgabe, die mit der einschlägigen

Literatur nicht vertraut sind, erfinden neue Methoden^), die tatsächlich schon seit

Jahrhunderten bekannt sind. Eine der ältesten Lösungen verdient- der Vergessenheit
entrissen zu werden, da sie in Zukunft eine bedeutende Rolle in der ausübenden
Ortsbestimmung zu spielen berufen erscheint, und soll deshalb im folgenden
analytisch und geometrisch behandelt werden.

Der große Vorzug des Zweihöhenproblems vor anderen Ortsbeeilmmungs*
arten besteht bekanntlich darin, daß der Schiffsort relativ zu zwei genau be-

stimmten Gestirnsörtern ermittelt wird, mithin die Ermittlung von Breite und
Länge vollständig gleichwertig ist, da der Ort von keinem Koordinatensystem
abhängig ist. Die Güte der Bestimmung hängt allein von der (lüte der ge-

messenen Höllen ab, einerlei ob der Schiffsort in der Nähe des Erdpoh's oder

in der Nälie des Erdäquators liegt. Fehler im Stande des Chronometers gehen
nicht vergrößert in die Länge ein.

Durch zwei Höhen sind zwei Höhengleichen bestimmt. Die Höhengleichen
sind Nebenkreise auf (U'r Erdkugel um <len Troji'kt ionspunkt des (Jostirns mit

einem Halbmesser gleich der gemessenen Zenitdistanz des Gestirnes. Die
Schnitte von Kugelkreisen fallen auf der Kugel, ebenso wie in der Ebene, am
schärfsten aus, wenn sieh die Kreise unter rechten Winkeln schneiden. Die
Schnitte geben unmiTtelhar ein Mali füi- die ('»üte der ( )rtsl)estimmung al). Zur
Lösung des Problems auf Karten sollte man daher nur winkeltreue Karten ver-

wenden, denn auf solchen Karten schneiden sich die Bilder von Kurven auf der
Kugel unter denselben Winkeln, wie die Originale. Unter den winkeltreuen
Karten muß eine engere Auswahl getroffen werden, denn die Bilder von Kn^rel-

kreisen haben auf den einzelnen Karten verschiedene Formen. Für den praktischen

Gebrauch können nur solche Kurven in Frage kommen, die sich leicht z^di&en
lassen, also getüdB Linien oder Kreise. Sollen ferner Karten großen Mafistabes
benutzt werden, was für die (IcnauiL! lo'it und Leiclitigkcit der Zeichnung not-

wendig ist, so nmß man azinmtale Karten verwenden, deren Mittelpunkt in der
Nfihe des Schiffsortes liegt. Allen diesen Anforderungen wird die stereo-

graphische Karte gerecht, deim sie ist winkeltreu und azimutal und die ^Ider .

der Höhengleiclien sind überall Kreise.

Die Merkatorkarte, mithin auch die Seekarte*), ist ebenfalls azimutal und
winkeltreu, aber die Bilder der Höhengleichen sind vwwidcelte Kurven (Ovale), deren
Zeichnung nicht leicht ist. Wie in der stereographischen Karte, lassen sich auch
in der Merkatorkarte die Bilder der I bdiengleichen parallel zn sich selbst auf

den Vertikalen (in der Seekarte auf den Meridianen) verschieben. Dies ist für

'i r!n r (iiie ncnr ciKluitliclie Mcthoilc zur naiUischcn und arronaiilis<licn ( )i*t8be8tifflmiUlg

ttus (iestiiii)*hi)liLii. Von Dr. A. brill. Aiiu. d. Hydr., lülü, S. ül4, 074 und 11)11, Ö. 74.

-) Zenith im Uiiendlicbi n. bi iihnlicber Weiw verwendet Herr Dr. Maurer die gnomomaclien
Karten. Ann. d. Hydr. lHo:,, .S. 850,

Ana. d. Hjdr. na«, luii, Heft IX. 3
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die stereographische Karte selbstverständlicli, denn jedem Kraise auf Karte
muß ein Ku«;elkreis entspreclien. Für die Seekarte ist meines Wissens diese

Eigenschaft zuerst von Herrn Preuß in einem Aufsätze: Homographische
Nautik'), und spSter von Herrn Guyou^) bewieBen worden. Der Rsweis von
PreuB unter Anwendung der Lehre von harmonischen Punkten ist sehr einfach
lind anschaulich. In den orthogonalen und in den gnomonisclien Karten sind

die Bilder der Höhengleichen Ellipsen oder Hyperbeln. Solche Kurven lassen

sich mit einfachen Hilfsmitteln nicht leicht herstellen, aufierdem erfordert ihre

"Zeichnung die Ermittlung der beiden Achsen, während bei der stereographischen
Karte nur der Halbmesser des Kreises oder eine Funktion desselben erfordert

wird. Die stereographische Karte hat außerdem den Vorzug, daß sich auf ihr

die ganze Erdkugel abbilden läBt.

Aaalytiaohe Ableitinig der Bilder der HSheni^iehmi in bälgen adantalen Karten.

Fig« 1. Die analytische Behandlung des Zweihöhenproblems
wird unter Zugrundelegung der stereographischen Knrte

verhältnismäiiig einfach, und zwar weisentlieh einfacher

als naoh den anderen Karten, was im folgenden nach»

gewiesen werden soll. Sei (Figur 1) Z der Nullpunkt

eines azimutalen Koordinatensystems auf der Kugel. Die

Koordinaten irgend eines Punktes seien d, der sphärische

Abstand des Punktes S vom Nullpunkt, und a, der Winkel,

den der Hauptkreis Z S mit dem Hauptkreise der Anfangs-

richtung einschlipnt ; ferner sei z der sphärisclu' I?n(liii> der

Höhengleiche. Die zu zwei Ortern S^, gehörigen Koor-

dinaten mögen durch die Zeiger 1, 2 angedeutet wer^n.
Nach der ersten Cirundgleichung der sphärischen Trigono-

inetri(> besteht daher die Lösung dos Zweihöhenproblems in

der Auflösung des tJleichungssystenis

cos Z| = cos d| cos b 4- dj itin b cos A I .|

0061, a> OMd,ooeb-j-«nd2NiiboM(A+a) f
*

nach b und A, den Koordinaten des Schiffsortes. Zur Ab-

kürzung wurde gesetzt a a.,— Oi und der Nullstrahi durch
den ersten (lestirnsort y^elegt.

Das Halbniessergesetz der stereographischen Karte lautet q = tang , .

Um die Gleichung der Höhengleiche in der Karte zu erhalten, haben wir

b
l - tMg« -j-

daher cos b und sin b durch tang auszudrücken. Es ist cos b = ^

und sin b —
2 tang

Mithin wird:
1 + tang= ^

b b
2 (cos dl -4- cos X|)— 2aindt Uug-g cos A = oosdj — oosij

tang>-^(coBd,4-<Wi^) - 2<x»a lüidstang-^-cos A 4-2aina 8ind,taii|^'~nn A » cosd,— ow^.

Durch Einführung rechtwinkliger kartesischer Koordinaten durch die Be*

Ziehungen:

X s= tang-^- CO* A

j = lang 2 suiA,

') Ann. d. Hydr. ItsTü, S. 3S7, 431, 478 umi l.sr7, 8. 80.

Coiniit« reodna «tc. tWJS, CXL VII, No. 21 und Revue oMritame et ootonnle, 19U9.

8. 223 bis 206.
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gehen die Oleiobiingen (1) Aber in:

xs^-y»— 2x SlDdi

cosdt +oosZ|

x*+ y«—2x T-^i

oder nach leichten Rednlctionen:

\ casd| 4- coflz, y '
'

a sin d^ sin a
2y

eoBd,-f-ccieZ| oob

cos d, — cos Z|

cos d ,
4- OOri z,

C09 d; — cos Zg

fin dj cos a

OOS d;, -f- <^'Oß

in dj ein a

cos dj -f- cos Zj

=
(

d,-|-^'^

ainsi

006 d, -j-COBXi

sin z., Y
cos dj -j- i«'*

''s

(2a)

Die Koordinaten der Mittelpunkte sind:

sin d,

oosd]4-cosZ|

»in d, cos a
cos (U-|-ooe%|

und die Radien der Kreise:

sin z.

cos dl H- 008 Zi

.>8

«ndg sina

C08d,-f-C0S^

ain z«

oosd^-^ooszi

Die Koordinaten der Mittelpunkte sind daher nicht identisch mit denen
der (lestirnsörtar') tind die Radien sind nicht dirokt proportional dner Funktion
der Zenitdistanzen, denn die Koordinaten der Gestimsörter sind:

d.
zo, = tang

^2
x«, — tang-~ OOS a tang -—^ 8ta a

.

Die Lage des Gestirnsortes braucht man daher nir Zeichnung der Höhen-
^loiche nicht. Die Gleichunt;en (2 a) liätte man in etwas andcror Forin sofort, ohne
von den Kugelgleichungen auszugehen, anschreiben können. Die Höhengleiche
schneidet den Vertikal des Gestirns in zwei Punkten, die auf det Kugel von Z
um d + 3E und d— z abstehen. Daher ist

und
et - i(t«ngi(d,+«,)-tMigi(d,-«,))

^ i(t«iMS*(di+ z,)+ t«ngi(di--»i)), 7» - 0.

Für die durch die Kartenmitte gehenden nöhengleiclicn ist d = z, mithin
= Xj = ^tangZj, yj = ü. Entsprechende Gleichungen lassen sich sofort für

^21 ^2> ^2 aufstellen. Den Schnitt der beiden Höhengleichen, den Schiffsort,

findet man durch Auflösung des Gleichungssystems (2). Die Rechnung ist von
Qrunert-) vollständig durchgeführt worden.

Um die Gleichung der Höhengleiche in der Seekarte aufzustellen, haben
wir Z in den Erdpol zu verlegen und demgemäh in der üblichen Schreibweise
Statt A den Stnndenwinkel t einzuführen. Am Polo ist das Azimut eines Sternes
gleich seinem Stundenwinkel, mithin A = t. Ist q> der Abstand eines Punktes
der Höhengleiche vom Erdäquator, so ist b = 90^— qt, mithin

lang ^ = tang (450 - ) = cot (4.'>o + |-)
•

Wir schreiben daher Gleichung (2) in der Form:

t«g»(45o+-J-)-2tang(45o + -?-)^''-^~ _i^j«Jj^3_ = 0.

') wie Herr Horini>I in der l)<'ntsi h<Mi /« itsihrift für Liiffsrhiffahrf <: 1011, lieft ."i. irrtiinilich

angegeben hat. Dort ist auch ilie fehlerhufit' ilcliauptun^i. lial! dii- ilidieiigleichcn nur auf dem Cilobii»

Kreise sind, luifgestdlt.

*i Archiv f. &Iatbem. u. Physik, GreiCswald 1850, S. 1 bis 09.
3*
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In der Seekarte ist

x = t

y ^ nat taug (4')- + ir)

oder ey = tang ^45®+ —-)» worin e die Basis des natürlichen Logarithmensystems

Yorstellt. Mithin wird die Gleichung der Höhengleiche in der Seeicarte:

ny«. d, — cof* z, cos d, — cos z,

Die Halbachsen a und b der Kurve sind bestimmt durcli die Beziehungen:

2a » ]ogiMittaag(45o+ -^^)-k«M&teBg(45^+-^'^§-^

«in b » ain z, sec j|

,

worin d » 90— d gesetzt wurde.

Zwischen a und b besteht nodi die Beziehung

a SS log nat tang (45*>-f 2)

'

denn es ist, wie man leicht findet:

tang« + 1) - tang (45=+ A+iLj cot (450+ -^l^j

.

Ist = z, , d. Ii. gebt die Höhengleiche durob den Pol, so vorläuft die

Kurve asymptotisch zwischen zwei Meridianen. Der Mittelpunkt der Höhen*
gleiche hat die Koordinaten:

X, - 0, 2y, - log nat taug (450+ A_-^Lj + log nat lang [45°+ -^^).
Nach dem Beweise von Preufi ist diese Kurve identisch mit der Karre,

deren Mittelpunkt die Koordinaten x ~ 0, y — 0 hat, also auf dem Äquator
liegt, und dessen kleine Achse b z^ definiert ist durch die lielation:

sin Zy = sin z, str <?,.

Die Ermittlung von Zg nennt Guyou »reduction ä l'^quateur«. Der

Krümmungsradius ^ der Höhengleiche bestimmt sich aus der Formel:

^sasabzaee^flocts tang t ooaee A.

Für eine den Äquator berührende Kurve ist s = d. Der Berührungspunkt
hat die Koordinaten x ^ t =- 0, y ^ 0, mithin wird q = tang z. In der Kihe
des Äquators wird daher o nur wenig von tangz verschieden sein.

Läßt man den Projektiouszylinder die Kugel in einem Meridian berühren,-)

SO hat man in (3) nur z und y xu Tertausch^ und für d^ den Abstand des

Gestirns vom Meridian einxuführen und erhält dann die von Guyon 1. e. be-

schriebene Methode.

IxL der orthographischen Karte gilt das Halbmessergesetz
o = sin b

.

Setst man
X =^ sin Ij cos A
y = hin l) äin A

,

mithin
x^-f-^' — sili-b

1 - (x--|-y«j == co«»b,

*} Man findet leidit, daß Gleichung 1^1» iilcntisch iüt mit:

2 sind , coad / .V ^ i\ I >
,

-i\ ^oosxH le — e I— le -4-e 1 = 0,

welche Form im »Lehrbuch der Navigation«, heraosgogob. vom BdchB-HariJifr-Aint, 2. Aufl., 2. Bit

S. 170, gcwöhh ist.

^) Wie z. 13. die Gaußschc konforme Dopi>clprojektion, oder die tnMvende irittkdtMW

Zvliti lrrprojektion TOD J. H. Lambert, Beitifig» zum Gebnnch der Mathematik, Beriin 177S,

Ikl. III, Nr. 7.
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(4)

'

] (4.)

1

so geht nach Einführung dieser Bezieliungcn Gleichung (1) über in:

cos z, — x, sin ^\^
— C()s il, | 1 — (x' — _v-)

\

rcvs 7, — X sin CO« a - y sin dj »in a — cos d.^) 1 — (x- -f-J"-) .
j

Durch Quadrieren erhält man:

(X - lus z, .sin d,)* -f y- cof*- d, — co!«' d, hiii^

X* (1— OOe'd] COB' a) — 2 x., 7„ »in dj coi a — 2 y^ cos sin d^ sin a
— 2 X y !*in- <\ , sin a cos a 4- y- f"l — cm^ d, sin^ a) cos- d ,

— cos-

Die Auflösung dieses Gleichungssystems ist wesentlich schwieriger als die

von (2). Die Achsen der Ellipsen sind:

8} = cos d| sin Z| \ = 8Ü> <^

gsowd^nnz, s einx,*

Der KrflmmiiiigsradiuB im Kartenmittelpmikt, wo d z ist, vird q — tang z.

Daa Halbmaaaergeeetz gnomonisollen Karte ist:

f SB tkogb.

Durch Einfflhrnng rechtwinkliger Koordinate unter den Beaiehongen:

X Ä tan;; h cos A
7 B tang b sin A

,

mithin

1 :(14-x«-|-y«) = co»i-b

(x«4-y*):(l4-*«+y«) = «in'b,

gehen die Oleiehungen (1) Aber in:

coB «I yi -r x2 -fy* = COS + 8Ü1 d, X

'^"^
/ Bindicosdt \« , «os'z, co9'zxBin»Z|

r ooe««i— Bin«di/ caa> s, — sin' di
~ (ooa^z,— linsd,]^

x'(coe*Z2 — ain'd, coi'a)— 2 sin dj ooe d^ eos a x— 2 sin d-, cosd^ sin o v 4; 2xy dn'd, sin a cosa
— y' (COS- 7... - sin- <V. «in- a) = cos- d.^ — cos- Zj .

Das llalbmessergesetz der flüchentreuen azimutalen Karte ist:

« = 28101-

Man üborz. tu t sich leicht^ daß auch hier die Behandlung der Aufgabe
schwieriger ist als nach der stereograpMscben Karte. Die Höhengleiche ist eine
Kurve 4. Grades.

Das Halbmessergesetz der mittabstandstreuen azimutalen Karte ist:

f = «reb.

Wie leicht ersichtlich, sind die Höhengleichen in solchen Karten sehr ver-
wiekelto Kurven höheren Grades. Die Auflösung eines solchen Gleichungssystoms
in aller Strenge ubersteigt die Kräfte unserer heutigen Analysis, Wohl deshalb

hat Herr Brill in eine solche Karte die Höhengleichen orthographisch projiziert

und zum Schlufi in der Zeichnung die Ellipsen durch Kreise ersetit. Es ist klar,

daß ein solches Verfahren an Umständlichkeit kaum übertooffen werden kann.

Auflösung der Gleichungen durch Näherungen. Liegt der Schiffs-

ort in der Nähe dir Kartonmitte, so sind seine Koordinaten x, y kleine Größen
1. Ordnung, mithin x ', y- Größen 2, Ordnung, die man in erster Näherung ver-

nachlässigen kann. Aus allen Gleichungssystemen erhält man:

X = (CO» z, — C08 d,) cosec d,

y = (cos — cos d2 -f- {om z, — cos d,) coeee d^ rin dg cos : sin d, sin a

cos Zj — cos dj . cos Zj — coa dj
~ sind, sin a ' 8ind|tanga

*) Die Elimination ist von Littrow durchgeführt.
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Der Yoraussetzung gemäß sind — dj, ~ kleine GrOßen, so daß man
setzen darf:

COBZ ,
— rOBd, 2 sifl |(d| z, ) «in \ (dt — t^)

»in ilj mi d|

Mithin wird:

y = (z., — d.,) C08CC a — (z, — dj cut « . /

dj— X,.

Fig. 2.

Die Gleichungen (6) sind von Herrn Charlier^) aufgestellt. Die Form (6a)

wird in den nautisdien Lehrbüchern vorgezogen. Geometrisch lassen sich die
Gleichungen so deuten: x und y sind die Koordinaten des Schnittputikt«'- «Icr

Tan^centen au die Uühengleichen. also der Standlinien,-) in den Endpunkten der
(großen) Ack^e in einer mittabstandstreaen azinmtalen Karte mit Z als Karten-

Blittelpinikt

Zeichnung der Höhengleiche in der stereojffriiphisi hei» Karte.

Wie ohcn gezeigt, sind die l^iliier der Höhengleiclien in der t^tereu^M'oplnscli.'ii

Karte üburaii ivreise. Die Radien der Kreise sind näherungsweise proportiuiiai

der beobachteten Zwitdiatanx dee Gestirna. Wie man leicht sieht, kann man nnr
in Kartoi kleinen Maßstabes die Kjneise mit dem Zirkel z(>ichnen. Da man zur

Bestimmung des Sehiffsortes nicht die

ganze Höbengleiche, sondern nur einen

Bogen davon benötigt, kann man sich

zur Zeichnung dieses Vogens mit Vorteil

einer Methode bedienen, die in anderer
Form von den Landmessern zur Kon-
struktion von Kreisbogen beim Straßen«
und Eisenbahnbau benutzt wird.') Die

Methode stützt sich auf einen Satz aus

der elementaren Kreislehre: Peripherie-

winkel über gleichen Bogen (Seimen)
sind gleich.

Zur Zeichnung der Höhengleiche
sind gegeben : Ein Endpunkt E (Figur 2)

des Halbmessers (^), also ein Punkt des
Kreisumfanges, denn es ist E Z = z — d,

ferner die Riclitung des Halbmessers, da

das Azimut des Gestirns für die Karten-

mitte aus Tafeln oder durch Rechnung
ermittelt werden kann, und endlich die

metrische Länge des Halbmessers. Ziehen

wir eine beliebige Sehne senkrecht auf EZ,

etwa AD, so ist bekanntlich AH = BD.
Den Zentriwinkel «, der zu der halben

Sehne AB = s gehört, erhält man nach:

sin o s 8 : ^

.

Mithin wird
sin A E D = sin (180° — a') und sin a' = (7)

Nimmt man s als gegeben an, so ist a bestimmt und kann an einem ver*

hftltnismäUig kleinen Gradbogen leicht mit genügender Genauigkeit eingestellt

werden. Die Teilung des Gradbogens ist gewöhnlich in Oradmaß ausgefShrt;

für den Torllegenden Zweck empfiehlt es sich, sie proportional der trigono*

>) Astron. Xac-hrichten. Kiel 191<>, 184. Nr. «393.

-) !>!< ii:uitir-< lu'ri I^ hrbiiclu-r unterscheiden islreniu' zwi» heu TL"»honpleichen und J^tandliiiiin.

Siandliiiien -inil ein Ersatz dir üöhenpleiehe in der Karte. Die Ucrrcn Kunee, Wolt'f, Brill,

Voigt brancluii Wulc Ikv.eichnun^a'n nebeneinander, to daß der Leser ent narfi3*w%«n matt, ob die

Höhengleiche oder die Standlinie g<'meint wird.

') Siehe z. ß. Ha nun er, Lehr- und Handbuch der ebenen und sphäiiflolien Trigoaometri*^

3. AolL, Stattgart 1907, S. 316.
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metrischen Tangente des Winkels auszuführen, da man dann den Winkel direkt

mit der ireinossonon Zenitdistanz einstellen kann. Hat man den Winkel ein-

gestellt, 60 braucht mau nur die Schenkel des Winkels so herumzuführen, daß
sie stets durch Ä und D gehen. Der Scheitel des Winkels beschreibt dann die

Hobengleiche.

Wählt man für A D die einem TTauptkreisbo^en von 5^ in der Karte ent-

sprechende Lange, also AI) ~- 2 tang J'/^, so erhält man (lic zu verschiedenen
Zenitdistanzen gehörigen Perii>heriewinkel aus folgender Tabelle:

z = 10«^ a' = 180° — 2i»- 41' 5" z « ^ 180° — 2° '>:!' 2.T'

20 13 ')2 53 7*1 1 VJ 17

30 8 41 57 80 0 52 56
40 5 58 24 90 000.
50 4 12 7

1 (Irad Höhenftnderung entspricht demnach einer Winkeländerung von 6'

bis lü' für Höhen von O'^ bis Htr, Solehc kleinen Größen lassen sieh nur mit

Nonien an kleinen Uradbogeu genau einstellen. An einem Gradbogen von 200 mm
Radius ist ein Oradteilstrich vom anderen um 3.5 mm entfernt, mithin entsprechen
5 Minuten 0.3 mm, eine Grölie, die man noch abschfitzen kann. Will man keinen
Nonius anbringen, der das Instrument vei"teuern und seine Behandlung er-

schweren würde, muß man daher einen (Jradbogen von mindestens 2Ü0 mm Radius
zur Sinstellung des Peripheriewinkels verwenden. Es muß nun untersucht
werden, welchen Felller in der Höhengleiche eine fehlerhafte Einstellung des
Peri{)heriewinkels venirsaelit. Diese UntiM-sueluing verbindet man zwcrkmäf5ig
mit der anderen, durch die ermittelt werden soll, weichen Fehler in der Höhen-
gleiche ein fehlerhafter Radius henrorruft. Wie schon bemerkt wurde, ist es der
Einfachheit und BequemUehkeit halber praktisch, den Gradbogen proportional
der Tangente der gemessenen Zenitdistanz zu teilen. Der Radius der Höhen-
gleiche ist aber nicht nur von der gemessenen, sondern auch von der für die
Kartenmitte errechneten Zenitdistani abhängig. Der EinfluB dieser Yemaeh-
lassigung soll jetxt bestimmt werden.

Durch Differentiation von (7) ergibt sich» da o' zunimmt» wenn q wichst:

s
ü a — ^ P •

Nach (2 c) ist Q = -—-P^!^-—, worin z die gemessene wahre Zenitdistanz
^ cos a '-f- cos z

und d den Abstand der Kartenmitte vom Gestirn, also die bereclinele Zenitdistanz,

bedeutet. Der Voraussetzung gemäß ist z — d = A klein. Mithin wird

sin /. sin 7. sio z
^ *"

COB(Z J> -;- tos /, cos 3! eos J sin z »in J ( IIS / 2 crm 7. -\- ft\n 7. Bin A

rio z
—̂ - = ^taiigz(l — ^tangz^4) = | lang z— | taiig^ z ain i

.

o /, , 8U1 z sm J \2c08z[I H a 1

Setzt man ^ = i tang z, so ist bis auf Größen 2. Ordnung genau

:

ifsst — ^ tongs z sin

Mithin wird:

Die Abweichung (^ = AAo) der mit der fehlerhaften Zenitdistanz ge-
zeichneten von der wahren Höhengleiche ist mithin, wenn s= 300Sm gewählt wird:

Ä — -g- • tang^i, , fein A wt '/,' ^ 0.57 8ni.

In dieser Form ist die Rechnung von Guyou durchgeffihrt

In der Ableitung sind die Größen höherer Ordnung vernachlässigt, wa&
bei kleinen Zenitdistanzen gestattet ist. Für große Zenitdistanzen muß die
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Rechnung in anderer Form dnrcbgefQbrt werden. Bs ist, wenn die wahres

Größen ohne Index, die eingestellten mit dem Index 0 beseiohnet werden,

EB — e (1 — Cüso) = sin* "
•

Ftn-nor ist sin a = s : (> und sin a„ = 8 : ^g. Da bei großen Zenitdistanien

a ein kleiner Winkel ist, so darf man »etzen:

^2 2^- *"»'2- = -4y-

Mithin ist:

woraus folgt

Nun ist:

1 1 _ otwid -[-«»« 2cmz ro»(as — A) -j- coft z — 2 <•<» z

•
J ^ s . 4

2 8U1 1 tun - COB „— coH z iitt' ... . ^

2 2 2 ^ . A i J . 4 \= .- =^ 2 Hin . C08 cot r Bin )•

»III z '2 \ 2 -

Um ?l in Sm auszudrücken, müssen wir auf ])ei<len Seiten der Gleichung

durch lang
I',

die Karteneinlieit, dividieren und erhalten:

A i A A \ .

S^Sm — »in -g- ^c08 -g — cot z sin
j cot '/j'.

Hierin ist s als trigonometrische Zahl einznsetsen. Drückt man i iv

Sm aus, so ist endlich:
I A . A\

9am — iüm Ja» -g— cot z sin -^-y

Man findet, wenn man s = tang 2^1^^ und i = 800Sm annimmt, VsCSSn
für Zenitdistanzen von 50 bis 90".

Außer dem eben betracliteten Felder ist der eingestellte Feripheriewinkel

noch mit einem Fehler von 5' im Maximum behaftet, der halbe PeripheriewinW

also mit einem F'ehler von 2\.,'. Der Punkt A wird daher im uny;ünstigen Falle

noch über A„ hinaus verschoben. Diese Versehiebuni; W wird bei einer Sehueo*

länge s sein: Wbxd = s Sm • sin 2'/2. Mithin haben wir:

8 = 10» 2^10 300 4m SOO 8m
91' = 0.07 0.15 0.22 O.-J'.» '>.:{(•, Sm.

I,l*><:t <laher der Scliiffsort von E um 300 Sm al», so ist die Gesamt-

Verschiebung der Höhengleiche ^ O.G -f 0.2 Sm = 0.8 Sm. Ist jede Höbe n»

diesen Betrag fehlerhaft verschoben, so wird man bei rechtwinkligem Schnitt d«r-

selben auf einen Fehler von 1.1 Sm, bei flachen Schnitten auf 1.6 Sm im VluciMvaa

im Schiffsorte rechnen dürfen.

Versegelunp. Die vorstehenden Untersuchun«:« !! ^reiten nur für dea Hll

daß beide Höhen gleichzeitig beobachtet sind. Ist dies nicht der Fall gewesen, W
muß man die erste Höhe auf den Beobachtungsort der zweiten beschicken (^^l*"

es bei der direkten Heclinnng üblich war) und mit der beschickten Höhe d»®

Höhengleiche zeichnen. Es läßt sich jedoch zeigen, daß auch eine Faral»*''

Verschiebung der mit der ersten Höhe gezeichneten Höhengleiche gestattet i»»

denn inni riialb des kleinen Gebietes, das auf der Karte zur Darstellung geUn'^^'

kann die Karte als liinLn-nti-cu :iiiL'^<"st"h('n und die T.oxodrome durch einen H^up''

kreis oder durch eine Gerade in der Karte ersetzt werden.
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SchluBheiuerkung.

Die stereographische Karte ist zuerst von John Gollins^) im Jahre 1669
zur Auflösung des Zweihöhenproblems benutzt und von Weyer-) unter Beifügung
der Figur reproduziert worden. Orunert hat 1850 die Jfetliode selljständi^ neu
gefunden und auch die Konstruktion eines Instrumentes zur Zeicltnung der Ki'eise

vorgeschlagen. Über die Einrichtung des Instrumentes ist nichts bekannt geworden.
Herr Voigt wählt zum Zeichnen des Ki'eises eine der Kotangentc der gemessenen
Höhe des Gestirns proportional gespannte Uhrfeder.'*) Ausführlich ist die Methode
und die Handhabung dieses Instrumentes in einer Broscliüre: Ein Beitrag zur
astronomischen Ortsbestimmung im Luftfahrzeuge, beschriebet. Nach S. 10 dieses
Bfuldoins (und nach der schon zitierten Abhandlung von Hormel) sollen alle

Beobachter auf einer Vertikah'n durch die Kartenniitte die ('.«'stirno auf dieser

Yurtikaleu in demselben Azinmt peilen! Dies entspriclit natürlich nicht der
Wirkliehlceit. Da dieser Irrtum hliufiger gemacht wird, habe ich in dieser Zeit-

schrift 1910, S. 417, besonders davor gewarnt. Sowohl Herr Voigt als auch Herr
BrilP) benutzen niittabstandstroue Karten. Die -neue einheitliche Mcthorb'«

des Herrn Brill besteht nur in der Wahl der bereits von den Seefahrern be-

nutzten mittabstandste«iien Karte und in der EinfQhrung des Standlinieastreifens.

Wie sich leicht zeigen laßt, weiclicn stereographisclic, (>rthograj)hischp, umo-

nionische, Merkator- und mittabstandstreue Karten für kleine Gebiete nur wenig
voneinander ab. Da Herr Brill die Höhengleichen durch Kreise ersetzt, während
sie in der Tat komplizierte Kurven sind, müssen durch den Oebrauch solcher
Karten Fehler entstehen, die sich Icidit hätten vermeiden lasso!i. Irgendwelche
Vorteile bieten die mittabstandstreuen Karten nicht. Die von Brill abgeleitete

Fehlergleichung ist 4. Grades. Ihre Auflösung ist schwierig und von Herrn Brill
nicht einmal versucht worden. Benutzt man stereographische Karten, so ist, wie
auf S. 405 u. 400 gezeigt wurde, die Felllerbestimmung sehr einfach. DafJ die Höhen-
gleichen sogar in Merkatorkarten in einem verhältnismäliig großen Gebiet durch
Speise ersetzt werden könnm, war bereits vor Brill vcm Perrin, Preuß
und Guyou gezeigt, auch die Fehlergleichungen waren Bereits von (Juyou
al>L'"l«'itet. Die Anwendimg von J^tandlinienstreifen h:ili"ii die Seeleute PreuO
uud Guyou jedoch nicht empfohlen, da ihnen die hygroskopischen Eigenschaften
der Papier- und Leinenkarten bekannt waren. Daß die »neue Methode eine
völlige Umformung des nautischen Verfahrens darstellt , wie Herr Dr. Brill*)
bL'hau|)tet, dürfte nach den obigen Au.sführungen den Tatsachen nicht ent-

sprechen. Wie oben auseinandergesetzt wurde, war die älteste Methode die ein-

fachste und beste. Zu erwähnen ist noch, da0 Herr E. Kohlschfitter*) ebenfalls

die stereographische Karte zur Lösung des Zweihöhenproblems benutzt hat. Durch
besondere Instrumente zur ZeichnuiiL' der Höhengleiche wird nur der Umfang
der Höhentafeln auf ein Minimum reduziert. In der Nähe des Pols braucht man
überhaupt keine Höhentafeln, da das Nautische Jahrbuch die Höhentafel ersetzt. 7)

Das erste brauchbare Instrument zur Auflösung des Zweihöhenproblems ist das
von Herrn Brill konstruierte.

Nach der Ansicht des Herrn M. Brendel'') soll der Voigtscho Apparat
wegen der umstindlicheren Einstellung ffir die Praxis weniger zweokmäfiig sein
nls das Brillsche Instrument. Es m:\i: noch darauf hingewiesen Werden, daß aus-

führliche Höhentafeln für :\'2 Sterne tiu- jetlen Bi-eiteiiirrad der Zone Breite von
Port Said Breite von Calais seit -iahten schon im lUiriiliaiKiel zu liaben sind.

') The Mariner'» iS<-ale iicw plain'd, :S. 3.>. biebc auch Kobcrtsonni Eleiuents of Navigation 11,

London 1754, 6. 480.
») Ann. .!. !Iv(lr. n<\s. ]SS3. p. 72.

3,1 Ann. .1. Ih.lr. n-w. l'.MO, S. tL'J.

*} '.\]in. .1. Hvdr. u-w. l'.ilo. S. r,l 1, ^\>2.

5) .LuJt-< liiftahrt, Flugtcchnik und -Sport« 1S)11, Nr. 12, S. 7.

"j >Atin. <1. Hvdr. tum.* 1900. H. 4.^7.

') »Ann. <i. Hvdr. usw.. ]Wk S. -Js.').

•) »Vicrlfljahr&jfbrift der .Astronomischen ( ifsellsrhaft , 4C, Ii» 11, S. 101.
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Sterndistanz-Tafel.

Von Karl LHw«, SdiiffBofffader.

Die im Juli lUlü, Heft X dieser Zeitschrift erschienene Sterndistanz-Tabelle

hat in dieser Tafel eine wesentliche ümSndening erhalten, indem in der Tafd
die Distanzen der hellsten Fixsterne untereinander der wachsenden Größe nach
geordnet sind. Diese Tafel ist eine nutw(Mi(li<;e Ergänzung der Tabelle und er-

leichtert ein schnelles und sicheres Aufsuchen der gemessenen Distanz, wenn bei

befwDIktem Himmel dem Beobachter Iteln Stern dem Namoi nach bekannt ist

Gebranchsanweisnng: Spalte A enthält die mit laufenden Nummern
von 1 bis 35 versehenen Sternnamen; Spalte B die narh der Oröfie geordneten
Distanzen, in Spalte C stehen für jede Distanz zwei Nummern.

Man mißt mit dem Oktanten oder Sextanten, ohne Fernrohr, die Distanz
zweier heller Fixstern^ welehe man fQr seine Zwecke dem Namen nach wissen
will. Die gemessene Distanz wird auf ein Zehntel Grad abgerundet und nun die

gleiche (IröHe in Sjjalte B aufgesucht. Neben dieser Distanz stehen in Spalte C
zwei Nummern, für diese setzt man die in Spalte A zugehörigen Sternnamen ein.

Jetzt mißt man von einem dieser beiden Sterne eine weitere Sterndistanz nach
einem beliebiLren, jedoch hellen und bequem zu messenden Fixstern. Die für tlie

letzte Distanz gefundenen Stci niiainen werden mit den Namen der ersten Distanz

verglichen und so erhält man einen Namen doppelt. Dieser Name bezeichnet den

bei beiden IMstansmessungen benutzten Stern, der zuerst gefundene Name be-

zeichnet den Stern der ersten Distanz, (h-r zuletzt gefuntlcne den anderen Stern
der zweiten Distanz. Mithin hat man durch zwei DistanzniessuuLren di'ei Sterne

dem Namen nacli kennen gelernt und kann diese für die jeweilig anzustellende

Beobachtung verwenden.
Die günstigste Zeit zur Anstellung astronomischer Beobachtungen für die

Orts- oder Zeitliestiumuing ist die Morgen- und Abenddämmerung. Man nütze

die Zeit aus, wenn die Sterne genügend hell und der Horizont scharf zu sehen

ist. Das Resultat der dann genommenen Beobachtungen, wie z. B. der berechnete
Schiffsort aus zwei ITöhen, sind den Tagesbeol»achtungen der vereinzelt dastehenden
Sonne vorzuziehen, weil man durch zwei Standlinien den Sehiffsort sofort »-rhält,

hingegen die Genauigkeit der Ortsbestimmung bei der Sonnenbeobaciitung durch
die dazwischenliegende mehrstflndige Versegelung beträchtlich verliert.

Beispiel 1. Man mißt die Distanz zwischen den Sternen x und y zu 80.6^

die Distanz zwischen j und z zu 82.8°.

Spalte B = 30.«1«> = Sjpolte C = 21 -] 2»;
|
Also ist x v. v — z l)Beiietnas. h- .\rctiiiin.

< B = 32.8° = « C = - 2:i-\-2ti
l

Bpalte A = 24—20, 20—23= 2) Axcturus—Öpica.

Beispiel 2.

Man mißt die Distanz zwischen den Sternen x und y = 36.3°.cccc « « «y«Z3s 68.1°.

In der Tafel stehen neben Spalte B 36.3'' in Spalte C = 13 + 14.

« « . « « € B 68.1° € « C = 13 + 27.

Das ergibt 1»' Distanz x -y 14 und 13.

« « 2»« . y — z = 13 . 27, dafür in Spalte A
die Namen eingesetzt für 'M)M' — Sirius— Cnnopus,
« « « « 6Ö.l^ — Canopus «- Centauri.

Steht bei senkrechter Messung ein Gestirn sehr nahe dem Horizont, dann
muU zur gemessenen Distanz die bei der Tabelle angegebene Korrektion addiert

werden; weil Sterne, welche sehr nahe dem Horizont stehen, dnrdi die Refiralctica

scheinbar gehoben werden und man dadurch b^ senkrechter Messung die Distanz

um den Betrag der Refi'alction zu klein gemessen hat
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Sternüistanz- Tafel vtm Karl Löwe, Schiffsoffizier.

Nr.
btürnoatneii

B B B B B B

s
!)

l(t

11

12
13

14

15
IG
17

IS

l'J

20
21

22
23
24
25
2*;

28
29

30
31

32

33
34

35

Sirrah

l>eDeb KaitoB

Polaris

Adienuu*

(( Arietis

Menkar
« Pereei (^Ugeiiib)

AKIdMuran
CaiM'Ua

Ik'llatrix

Betcigcuze

Canopiw

Sirius

Castor
Procvon
l'olliix

Ke^ulus
Dubhc
Deuebola
a Cruda

Alioth
Spica

Benetnasch
)' Cciitauri

Arctunta
a' Gentanri
Antares
a triang. austraiis

Raa Alhague

Atair

Fonudliaut
Markab

^.5^25+2
4.6 ilö-fl

7.6 111+12

:(U.4

a9jS

1— 13

7

I

52^ 10+15 fl».iO|lö+31

,22+24 'J9.6

ItS bl 4 25 .70.6

14J8 |10+1 1 SiK7

152 I19+22|.vy.«

9

11+15

11-17
9+11
22-U2r

52^ 7+12 66JS

2U -23 60.4

,23+29
!23+3(t

7U.7 :>>

7:f.:i
, : l

53.3 7-\-\7 66.4
\
2+10 SO./«! 8+18

S9.6

89J9

2-h 9
4-^-28

10+31

20+:n

53.5

'kW
\54.0

21 J-2s

,19+2<
Ii8+r-

W.s 2+ H80.2 2<)—27

67.1 ,
l-t-3l|«0^

.5 '22- -123 S7.ff 2Sa0j9
13+IS
4+ 5

15.6 27+29 -^y-5° 154 IS

15.7 121—2
H4-11
10+12

15JS

1S.6

l'J.l

ni.i 25 : _';>

W.5
40.7

4 L'J

41.4

4-2.0

U.-J

'»4.4

lö.G
''>5.7

20J2-

21.4

92.8

•j:j.7

*;}.'.)

24.fi

25.7

25.8

25.9
26.0

•ja. I

j(i..'>

20 7

26.8

27.0

8+12-/.
164-1

5-h C.

in • 1 I

:;]--:;:;

1S4-2U

42.1

'2.1

42.'}

12 5
42.8

4:1.1

43.2

2 •- ti

2+35

:25H-28

2S-L30

1+
2<i+24k7.0
33-+-35 57.8
2S+29 57.8

4 56.0

Ö6.6

56.8

57.0

2i>

122-

K-
IH-

13-r25

67.5 34 so.u 12

22 67.7 Ö+33W./ 33+34
l«+iy/^ 26+32e7J9

Wa8.n l5-f24.y/.l> 274 30

2b 68.6 22+30 S/J> 14-r2U
9+35

9ö./^ 1S_27
m.2 I

5— '-2

iHtr, nH-21
90^ 1 Ö+33
90JB 117+23

31 69.0
;

4+14 812

fül.O

0-rl2
2n+22

77.9

58.1

14+16^.2 84-15 5».^

5-r Ii

--VJoyji
2S\69.3

3
•i'J.5

69.6
n<>7

Iii!'.'

!l3

14+18 6-Ö,

174-i20 60

19-24 43.4 1+33
21+29 -A^.:/

12-Lir,

<; s

s . Ii

15-11;

2 ,31
124-14

43.6

44.1

44.7

44 7

44.8

45.0

45.1

- 9
-35

:v.',

58.6

58.8

58.9

9.1

5!K1

59.1

59.4

59.7

27.1 1-r
28.7

I

3+19U5.«
29.6 |30+31 46.0

6o.r

30.0°

30.4

30.4

9+1
5-+-

11+11
30.6 24+20

jn.2

46.3

46.7

15+19
31-35
S+17

13+21
i23+28|W>./
(>+7 60.1

60.3
60.3

m.4
60.5

3+15
lH+27
18+21

1 5-} 22

Ü+14
1 4+21
2 U 30

32-i 31

20+31
0+35
lS-~2(»

i\+U\81.3
81.5

81.7

81.9

82.0

82.1

82.3
S2.4

19-[-33

(.-t-15

7+n;
l7-i 24
94-1'-

S4-M

KwrefctiwiM nahe
dem Horizont

stehenden Siemen.

"k WSt» Koxnktion

90

4
2
1

4-0.10

--Oji
--0.3
--0.4

+ 0.5

30.7

32.8

33.2

33.4

33.5
[•{3.7

34 2
34 2
34.7

35.0

35.2

35.3

35.5

\35.6

36.3

36.4

137.0

S+lti

10+13
d46.8 17+VJ 60.7

23+201^7./ 14+17
\-2~^\7 47.8 19+20
11-10^7.« 1

:v>-{-:\2 47.8 32+3:
112+15 ^«.5 ,20
' 9+17 482 1-

31+32-#0.(? 7+1
34-22 49.1

20 } 23 49.3

0— in 4U.7

12
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500 Annakn der Hjdngmphie und Maritimen Meteoralegie, September 1911. I

Wallaroo.

Nach Fiav'flM'ficii \r. \m\ «Iis Kapf. E. Stolz, S. »Viduco«, vom September mX): Nr. 4479 des

Kapt. K. Zaiuier, S. 'Ilemigin Sophie Charlotte«, vom Jaiuiar ItKiH. Ergänzt nach detitedien und
englischen Quellen. Brit. Adm-Krt. Nr. 2äE®B, 8t-Vinrcnt and Spencer Gulfs; Nr. 402 U'allaioo

and lipam Bajrs. Letzte VerOfientlichuDg »Ann. d. HTdr.« usw. 1891, 8. 342.

Wallaroo, Mher der einzige Yerschiffangsplatz für das aus den um-
lie<i:endon Minen f!:ewnnnene Kupfererz, liegt an der ^dci< liiianiifren Bucht an der

üstseite des Spencer-Golfes. Die Bucht ist zwischen der Ilughes-liuk im Süden
|

und der Riley-Huk im Norden 3 ','2 Sm breit bei einer Tiefe von 1 ','2 Sm. Ihre

Wassertiefen betragen auf der VerbindungsUnie der beiden Haken von Vi Sm
nördlich Mm der Hughes-IIiik bis etwa 1 Sm sudlich von der Riley-Huk IM bis

9.1 in, und innerhalb dieser Linie bis zu '/^ Sm Abstand von der Küste *J.6 bis

7.3 m. Schiffe bis zu 7 m (2:J') Tiefgang können die Bucht mit Sicherheit

befahren. Sie liegt ungeschützt gegen. West- und Nordwestwinde, aber der Anker-
platz ist gut und siolier. Die goographisclie Lage des Leuchtfeuers auf dem
Kopfe der neuen Landungsbrücke ist 33 56' S-Br, und 137'^ 37' O-Lg. Die

Mißweisung für das Jahr 1911 ist etwa 5°0 und nahezu stationär.

T^andmarken. Die Küste zwischen Kap Elizabeth und der Riley-Huk bietet

für weiter drauRon stehende Schiffe? nur wenige hervorragende T.andmarken.

Sie erscheint in 10 bis 12 Sm Abstand als geradliniger Küstenstrich, dem das
;

mit dichtem Gebüsch bestandene Hinterland eine gleichmäßige dunkle Farbe
verleiht. Die einzelnen O^enstände auf ihr sind niedrig und können erst au.<-

L'cmacht worden, wenn man nahe dabei ist. Bei den häufig auftretenden Nord-

winden wird außerdem das Ausmachen von Gegenständen durch die dann stark '

in Erseheinnng tretMide Luftspiegelung sehr erschwert, die das Bild der Küste i

ganz verzerrt und ihr ein völlig anderes Aussehen ^ibt. Oute Landmarken sind

bei Ta^'o dei' L»Mieli!tiirni auf dem Tipara-Hiff und der Schornstein der Selimelz- 1

werke von Wallaroo. Letzterer, ein viereckiger, aus hellen Steinen erbauter !

Turm, erhebt sieh Inmitten der Anlagen der Schmelzwerke ttn 42.7 m H6he Aber I

Hochwasser und ist bedeutend - höher, als das umliegende Land. Er kann auf
[

beträchtliche Entfernung go?eh(ni worden, namentlich bei Luftspiegelun<:, wo er
j

schon aus 20 Sm Entfernung gesehen worden ist; bei stillem Wetter ist der aus

ihm aufsteigende Rauch manchmal sogar schon aus 25 Sm Entfernung zu sehen. '

Für nordwestlich von Wallaroo stehende Schiffe bilden die Schmelzöfen, die in I

langer IJoilie mit (h^r Front nach Nordwesten erriclitot sind und yon See aus
,

gesehen, einer stai'ken Batterie mit mehr als 30 Schießscharten ähneln, eine auf-

fBllige Landmarke. Bei Nacht können die Feuer der Ofen, von denen eine oder
'

zwei Tiiron fast immer offen stehen, auf 6 Sm Entfernung gesellen werden. Im I

iibrigon dienen Itei Nacht das Fenor vom Tipara I.eiichttnrni nnd die Heleuchtungs-
1

feuer der Wallaroo-Landungsbrücke als Landmarken. Letztere scheinen sehr hell;
j

sie wurden von Kapt. E. Zander schon auf 12 Sm Entfernung gesehen. Zum .

Einsteuern in die Bucht dient das rolo Feuer auf der Landungsbrücke als

Anhaltspunkt. Es soll sich alter nach Kapt. E. Stolz nicht gut :i!s Landmarko I

zum Einsteuern eignen und nur auf 3 Sm Entfernung zu sehen sein; auch
Kapt. E. Zander berichtet, daß die Leuehtstfirke des Feuers stark durch die

helle Beleuchtung der Landtmgsbrücke beeinträchtigt wird und das Feuer nur
3 Sm weit zu selten ist. Für Landmarken an der Westseite des Golfes siehe

Germein-Bucht weiter hinten.

An- und Einsteueranfr. Wenn man von Süden kommt, steuere man am
Tage so, daß man etwa 8 Sm westlieb vom Kap Elizabeth passiert. Ist man auf
dessen Höhe angelangt, so steuere man mit rw. 5' {niw. N)-Kurs außerhalb des

Tipara-Kiffes entlang und achte darauf, daß man sich demselben nicht auf l

weniger als 12.8 m (7 Fad.) Wassertiefe nfihert. Peilt der Leuchtturm auf dem
|

Riff rw. 117 (mw. OSO), ä Sm entfernt, so steuere man mit rw. 50^ (mw. NO)-
,

Kurs auf die Wallaroo-IUicht zu. Ist man in deren Nähe angelanLM und peilt

der Schornstein der Schmelzwerke rw. Uü (mw. OVaN), so kann man mit dieser '

Peilung als Kurs in den Hafen hineinlaufen. Man wird auf diesem Kurse 6.9
j
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bis 6.4 m Wasser haben und südlich von der 5.5 m (3 Fad.)-Stelle pa.ssieren, die

gut 2 Stil wostlioh vom Außenende der Landnn^^sy)^i^cko lieL't. Tiefer j^ehende

Schiffe müssen den ÖO (mw. Nü)-Kurs aber solange beibehalten, bis der Schorn-
stein der Scbmelzwerke rw. 112^ (mv. 080 VoO) peilt, und dann auf dieser
Peilung einlaufen. Dieser Kurs führt auf 7.3 in (4 Fad.) ^'erin<;sler Was.sertiefe

südlich von der Moonta-Untiefe entlanir, die rw. 216 (niw. SSW '/^W), l.d Sm mn
der Riiey-Huk entfernt liegt und an ihrem Südende durch eine rote Bakentonne
mit Stange- und Balltoppzeichen gekennzeichnet ist Kleinere Schifte, die es

vorziehen, näher an der Küste entlang zu laufen, kdnnen von einem Punkte, der
rw. 275° (mw. W), 2 Sm vom Tipara-Leuchtturm entfernt peilt, mit rw. 27

(mw. NN0)-Kur8 auf 8.Ü (4.3 Fad.) bis 9.1 m (5 Fad.) Wasser etwa 3 Kblg außer-
halb der roten Tonne am Westende des Tipara-Rilfes vorbeifahren, und diesen

Kurs solange beibehalten, bis die Tonne vor der Long-Huk rw. Oö"^ (mw. jm ilt.

Von hier aus sollten sie dann rw. 50 (mw. NO) steuern und dabei darauf achten,

daß sie nicht innerhalb der 8.2 m (-l'/^ Fad.)-ürenze kommen. Peilt dann die

Tonne vor der Long Hnk rw. 186° <mw. S), so steuere man rw. 61° (mw. NOzO)-
Kurs^ und wenn der Schornstein der Sehmelzwerke rw. 90° (mw. 0'/\.N) peilt,

halte man auf dieser Peilung nach dem Hafen, Müssen von Süden kommende
Segelschiffe nach der Wallaroo-liucht aufkreuzen, so sollten sie in gutem Abstände
aalerhalb des Tipara-Riffes entlang laufen, und nicht eher innerhalb der 12.8 m
(7 Fad.)-Grenze kommen oder Kap Elizabeth in südlichere Peilung als rw. 140^

(mw. SO) bringen, bis der Schornstein der Sclimelzwerke rw. 67^ (mw. NOzOi/.^O)

peilt; dann können sie bis zur 8.2 m (^^/^ Fad.)-Grenzc hiuanstehen, dürfen diese

aber nicht ^er überschreiten, als bis der Schornstein rw. 90° (mw. O^oN) pdlt»

da die Wassertiefen rasch von 16.6 (9 Fad.) auf 7.3 m (4 Fad.) und 5.5 m (3 Fad.)
abnehmen. Beim Einkreuzen in die Bucht sind die Moonta-Untiefe und die

nördlich davon gelegene, an ihrem JSordcndu durch eine rote Tonne mit Stange-
und Balltoppzeicben gekennzeichnete Riley-Üntiefe zu meiden ; dieser soUten sich

Schiffe nur bis auf 7.3 m (4 Fad.) Wnsscrtiefo nähern. Beabsichtigt man von
Süden kommend innerhalb des Tipara-Riffes entlang zu laufen, so steuere man,
nachdem man Kap Elizabeth in 1 Sm Abstand und die westlich vom Riff vor
diesem Kap ausgelegte Tonne in V^'Sm Abstand passiert hat, rw. 8° (mw. NVfO)-
Kurs und passiere so '/^ Sm östlich vom Tipara-Riff; man wird auf diesem Kurse
wenigstens 7.3 m (4 Fad.) Wasser haben. Peilt dann Tipara-Leuchtturm rw. 241'

(mw. SWzW), so ändere man den Kurs auf rw. 359^ (mw. N^/^W) und passiere

Sm westUch von der Long-IIuk-Tonne. Mflssen Segelschiffe in dieser Durch«
fahrt kreuzen, so sollten soh he mit mehr als 5.2 m (17') Tiefgang, wenn sie nach
dem Festlande liegen, die Tonne vor der T.ong-Huk in keine westlichere Peilung

bringen, als rw. 297^ (mw. WNW), und beim Abliegen, um das Ostende des

Tipara-Riffes zu meiden, in keine östlichere als rw. 27^ (mw. NNO); aufierdem
ist beim Kreuzen der standige Gebrauch des Lotes geboten.

Bei Nacht. Kommt man bei Nacht in die Nähe des Tipara-Kiff<'s uml
hat mit Hilfe des Leuchtfeuers den Schiffsort festgestellt, wobei man wohl darauf
zu achten hat, daß man nicht innerhalb der 12.8 m (7 Fad.)-Qrenze kommt, so
steuere man, wenn das Feuer rw. 117° (mw. OSO), 5 Sm entfernt peilt, 10 Sm
rw. 50-' (nnv. N())-Kurs; man wird auf diese Weise nie weniger als 12.8 m (7 Fad.)

Wasser hüben. Hat man die 10 Sm Entfernung abgelaufen, so wird das Tipara-

Feuer rw. 196<> (mw. SzW) (nach der Brit. Adm-Krt. Nr. 2S89B und Nr. 402
peilt das Feuer dann rw. 199^ (mw. SzW'/^W) peilen und man kann jetzt mit
östlichem Kurse auf die Bucht zu halten, wobei die Feuer der Schmelzöfen voraus
in Sicht kommen werden. (Vorher mühten nach den Angaben des Kapt. E. Zunder
schon die Beleuchtungsfeuer der Landungsbrücke zu sehen sein.) Kommt dann
das rote Feuer der Landungsbrücke in Sicht, so bringe man dasselbe in rw. 112''

(mw. OSO Vo^^^) -Feihing und steuere mit dieser als Kurs auf 7.3 m (4 Fad.)

Wassertiefe in den Hafen. (Weiter draußen stehende Schiffe werden, die Be-

lenohtiing^euer der Brücke in dieselbe Feilung bringend, auf dieser nach dem
Hafen steuern können, bis sie das rote Feuer auf der Brücke in Sicht bekominoii

;

dieses soll, wie schon erwähnt, sich nicht gut als Landmarke eignen und uiu*
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3 Sin woif 7u sehen sein.) Das Einstenern in den Hafon \nn Xacht ist abor,

aaflgenonunen bei gutem Wetter, Ortsunkundigen nickt zu empfehlen.
Auslaufen. Kapt. E. Zander sehreibt: »Unter normalen Windverhält-

nissen ist es ratsam, beim Verlassen des Hafens abends nüt der Landbrise Anker
•/.u liclifon nnd den Kurs p;ut frei vom Tipara-Leuehtturm zu setzen. Ist man
über BB-Halsen, gut voll und bei dem Winde segelnd, nach der Westseile des

Crolfes hinübergekommen, so kann man mit der Seebrise über St-B-Halsen die

Corny-Huk an der Ostseite des Gk>lfes freisegeln. Man hält sich dann am besten

auf der Ostseite dos (Jolfes, um mit der Landhrise aus deinsidben hinausliegen

zu können. S. »Herzogin Sophie Charlotte« konnte auf diese Weise den Golf in

22 Standen durchsegeln.«

Unrre. In etwa 5 Sm Abstand von der Küste findet man querab von der

Walhiroo-Buclit IS und 20 in Wassertiefe mit Sand- und Musehelirrund. Nach
innen zu nimmt die Tiefe schnell ab und es liegt quer vor der Einfahrt zur

Bucht eine siemlich breite Strecke mit nur 8.8 m (4^2 Fati-) und 6.4 m (S^, Fad.)

Wassertiefe. Innerhalb dieser Barre nimmt die Tiefe dann wieder bis zu 9.6 m
Wasser zu.

Leuchtfeuer. Siehe Leuchtfeuer aller Meere IBll, lieft VII, Tit. IX»

Nr. 2742, 2746.
Lotsenwesen. Eigentliche Seelotsen sind nicht vorhanden, doch kommt am

Tage der liafeiiineister, der zugleich auch als Ilafenlotse funiriert, in einem
Segelboote an Bord und bringt das Schiff ein, wenn dieses rechtzeitig genug die

Lotsenflagge zeigt. Es herrscht nur Lotsenzwang für den Hafenlotsen, der
das Schiff vom Ankerplatze nach der Landun^^sbrücke brin^'t. Sein ( «ebiet reicht

nur bis 1 Sin vom äußeren Ende der Landungsbrücke. Beim Auslaufen der

»Herzogin Sophie Charlotte« verlieb der Lotse das Schiff, nachdem es ^y« Sm
von der Landungsbrficke Mitfernt war. Das Lotsengeld beträgt:

cinkommend andaufeiid

1. für den llaf. nloii^en für Schiffe unter 500 R-T. 1 £ — sh 1 fi — sh
von äUO bis lUOU R-T 1 * 10 « 1 « 10 c

von Ober 1000 B-T. 2«—< 2«— «

2. fOr den S4'l..tM M für Schiffe bis m 100 R-T. . l ^ 10 < 1 < 10 <

von lOU bis 20U It-T. 2«— « 2 * — *

ffir jede B-T. über 200 V3 d Vt <1

Scbleppdanptor sind nicht vorhanden. S. »Viduco« wnrde von Port Ade>
laide von einem dort beheimateten Schleppdampfer für 60 £ nach Wallaroo
geschleppt.

Sturmsignale. Bei Anzeichen schleeiiten Welters wird an einem Signalmast
beim Zollamt eine blaue gesackte Flagge gezeigt.

(tuaruntane. Ärztlicher Be.«iuch muH abgewartet werden, ehe man mit dem
Lande in Verkehr tr<!ten darf. (Jesu ndli ei t spa (5 wird stets verlangt, Quaran-
täneeinrichtungen sind nicht vorhanden. Der (Jcäundheitszustand war während
der Anwesenheit der S. »Viduco« nnd S. »Herzogin Sophie Charlotte« sehr gut
und es kann ti keine klimatischeil Krankheiten an Bord vor.

/olliiehandhinir ist Rehr zuvorkommend. An Schiffspapieren werden
Schiffszertifikat, Laduugsmanifest und Froviantlisto verlangt.

Ankerplatz. Der Ankerplatz in der Wallaroo-Bucht erscheint beim ersten

Anblick zit'iiilich offen und un;i,u'schützl. Kr ist aber nur gegen Winde von
NWzN bis W un<j:es<'lnitzt. Hei Winden aus dieser Itichtung steht dann auch tier

stärkste Seegang in die Bucht hinein, der aber durch die vor der Einfahrt

liegende Barre etwas gemildert wird; auch kann nicht allzuhoher Seegang auf-

kommen, da die Küste an der Westseite des Golfes nur 30 Sm entfernt liegt

(lejcren westsüdwestbV Ik- Winde wird die lUiolit durch den Steert im flachen

Wasser geschützt, der nach Süden zu die Fortsetzung der vor der Einfahrt

liegenden Barre bildet. Guten Ankerplatz findet man auf 7.8 m Wasser, von wo
das Außenende der alten Landungsbrücke rw. 117^ (OSO), 2 Kblg entfernt peilt

WcniiT' r tief flehende Schiffe können auch auf n m Wasser ankern, das Außen-
ende der alten Landungsbrücke zwischen mw. SSO und S peilend.

Digitized by Google



Wallaroo. 503

GeseltM ud G^seiteDstrSne. Ffir Wallaroo wird ebenso wie für die

Tipara-Bucht die Hafenzeit mit 45"'!", die Hochwasserhöhe mit l.o ni an-

geffobon; aber sowohl die Hafenzeit wie auch die Hochwasserhöhe liüngen selir

von dem herrschenden Winde ab, und es ist die Berechnung des Hochwassers in

dieser Gegend auf die allgemein übliehe Weise nicht möglich, da dasselbe häufig
während einer ganzen Woche zur selben Tfiiros/cit eintritt. Bei Rpringtide treten

Ebbe und Flut, wenn keine störende Einwirkungen vorhanden sind, regelmäßig
auf, auch noch 2 oder 3 Tage vor und nach Springtide; bei Nipptide sind die

Verhältnisse aber sehr unregelmäßig und es kommt manchmal vor, daß die Tide
für 24 Stunden stillsteht und während der Zeit nur eine Ebbe und einu Flut

auftreten. Der Strom an der Küste ist dann sehr schwach und unregelmäßig.
Leichte östliche und nördliche Winde bringen die niedrigsten Gezeiten, südwest-

liche Stürme die höchsten, bei letzteren bleibt es gewöhnlich solange Hochwasser,
bis der Wind abflaut. Von Oktober bis Marz sind die Gezeiten gewöhnlich

regelmäßiger und die Uochwasserhöhe etwa Ü.3 m niedriger, als von April bis

September. Als Regel kann gelten, daB bei Springtide von Oktober bis MSrz
Hochwasser um 6^ V, Niedrigwasser um Mittag oder eine Stunde vorher eintritt,

von April bis September tritt das Hochwasser um 61> N, Niedrigwasser um
Mitternacht ein.

Gezeitenströme sind auf dem Ankerplatze in der Wallaroo-Bucht kaum
fühlbar, nur wenn starker Wind nach der Bucht hineinsteht, macht sich schwacher,

gofren den Wind setzender Strom bemerkbar. Außerhalb der Verbindungslinie

liughes-Huk—Riley-Huk setzt der Strom mit etwa 1 Sm Geschwindigkeit während
der Flut nach Nordosten, während der Ebbe nach Südwesten. Stürmische west-

liehe Winde scheinen auf die Gezeitenströme dieselbe Wirkung auszuüben, wie
auf die Gezeiten, indem sie lang anhaltenden Flut- oder nach Norden setzenden

Strom verursachen und den Ebbstrom ganz aufheben.
Wind und Wetter. Während einer im Jahre 1862 in den Uonaten August

bis November angestellten Untersuchung konnte kein besonders vorherrschender
Wind festgestellt werden. Er wellte aus allen Richtungen und hatte alle 3 oder

4 Tage die Kompaßrose durchwandert. Nach ein- oder zweitägiger Stille, oder
nach Land- und Seebrise — erstere aus Ost, letztere aus Südwest wehend —
drehte der Wind nach Norden, aus welcher Richtung er zunächst bei klarem
Himmel nur leicht wehte; das Barometer fiel hierbei manchmal auf 749.3 mm
und die gegenüberliegende Küste des Spencer-Golfes kam infolge von Luft-

spiegelung in Sicht. Drehte der Wind dann nach NW, so konnte man, wenn zu
gl» i<'her Zeit sich di-r Himmel bode^ktf- und das Barometer seinen niedrigen

Stand beibehielt, stürmisches Wetter erwarten. Fing das Barouieter aber an zu
steigen, so drehte der Wind nach W und SW bei klarem Himmel. Krimpte der
Wind aber, nachdem er nach SW oder W gedrelit war, nach NW zurück, so war
dies ein Anzeichen schlechten WettiM's, das nachlin- manchmal 2 oder Tage
anhielt. Nördlicher Wind ist immer sehr beiß, selbst im Winter; er springt
manchmal in einer heftigen, von Donner und Blitz begleiteten Bö nach Westen,
in der der Wind von außergewöhnlicher Wärme ist. Springt »h r Wind bei

plötzlich steinendem Barometer von X nach SW und krimpt nioht wieder zurück,

so behält man für einige Zeit gutes Wetter. \om November bis März sind süd-
liche und südwestliche Winde vorherrschend. Sie wehen im Golfe oft wochen-
lang, während an der Küste Land- und Seebrise weht. Die südwestlichen Winde
wehen manchmal sehr frisch, sie werden aber gelegentlich 1 oder 2 Tage von
heißem nördlichen Winde unterbrochen.

Das Barometer bietet immer guten Anhalt; es steigt schnell, wenn bei
stürmischem Wetter der Wind nach SW umgesprungen ist, aus welcher Richtung
der Wind dann schnell abflaut. Kajit. E. Zandei- schreibt: ^Untpr normalen
Verhältnissen setzte während des Aufenthaltes in Wallaroo gegen iik V die See-

brise ans südwestlicher Richtung ein. Gegen 41» N flaute es langsam ab und
nach e"» N war os meistens still. Oe!.ren 9'.' N setzte dann die Landbrise ein.

Die Seebri.se wehte meist frisch und steif, die Landbrise dagegen höchstens mit
W'indstärke 3.«
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Hafenanlagon. Eine neue 640 ni lange Anlegebrücke, die Plate für (neben
Schifff biotot, ist siulwostlich von der alten Anlegebrücke errichtet worden. An
den beiden äußeren Plätzen können bei Springtide Schiffe bis zu 7.3 m, bei

Nipptide bis zu 7.6 m Tiefgang laden. Zehn Verholtonnen sind für den Gebrauch
der Schiffe in der Näiie der Brücke ausgelegt. Geleise liegen auf der K*Qcke
und bydraulisclio Kräne mit 760 kg Hebekraft sind vorhanden. 145 m lange
und 7.8 m tiefgehende Schiffe haben die Anlage benutzt. Die alte Landungs-
brücke ist etwa 240 m lang und hat 4.8 m Wassertiefe an ihrem äußeren Ende
bei Niedrigwasser; auch sie ist mit Geleisen versehen. Sie wird jetzt nur noch
zum Landen von Poi^t und Passagieren benutzt. Löschen und Laden gesrhiehl

längsseit der neuen Landungsbrücke mit Hilfe der hydraulischen Kräne. Weizen
oder Mehl werden aber mittels Gleitschütten geladen. Das Laden mußte auf
S. »Viduco« wegen Regen 7 Tage unterbrochen werden. Ballast kann man auch
längsseit der Landungsbrücke it'tschen. Er wird mit Körl)en und mit Hilfe tler

Kräne in Loren geladen, auf denen er von der Brücke geschafft wird. Die
Kosten für die ganze Arbeit betragen 2 7« sh pro t. Kostenlos kann man den
Ballast an einer Stelle westlich von der LÜndungsbrücke über Bord werfen, von
wo der Tipara-Leuchtturni südlicli von niw. SSW, und der groHo, viere< kii;e

Schornstein der Schmelzwerke zwischen mw. ü und 0S(.> peilt. Bootslandungs-
stelle befindet sich an der Ostseite der neuen Landungsbrücke. Schi^boote
können zum Verkehr mit dem Lande benutzt werden.

Hafenerdnuag. Es gelten die HafenTorschriften von Südaustralien.

Ansbcs^oi-iingswcrkstattoti. Die Firma May lieferte einige Eisen -Ar.s-

besserungsarbeiten für S. »Herzogin Sophie Charlotte«. Die Arbeiten waren gut
aber ziemlich teuer.

Hafenunkesten. Tonnengelder für Segelschiffe 8 d pro R*T^ für Dampfer
bis zu 400 R-T. 1 für jede R-T. darüber 1 d. Leuchtfeuerabgaben für

Schiffe von Übersee 3 d i)ro R-T. einkommend und :? d pro R-T. auslaufend.

Schiffe, die von einem Hafen Australiens kommen oder nur für Order anlaufen,

bezahlen die Hfilfte. Für Gebrauch von dem Staate gehörig(>n Ketten, Trossen
u. dgl. zum Vertäuen müssen Schiffe unter 1000 R*T. 1 10 sh, solche von über
1000 R-T. 2 iL bezahlen. Schiffsmakler verlangen 2 iL 10 sh für Einklarieren,

dasselbe für Ausklarieren. Stauerlohn beträgt 1 sh 3 d pro t für Löschen,

1 sh bis 1 sh 3 d pro t für Laden. Dia Hafenunkosten betragen für ein 1000 R-T.
gruß. s Schiff in Wallaroo um ungefähr 60 £ weniger, als in Port Pirie oder
Port Augusta.

Die Stadt Wallaroo liegt etwa 15 bis 18 m höher als der Strand. Sie hat,

sdtdem im Jahre 1860 die ausgiebigen Kupferminen entdeckt worden sind, sehr
nn Bedeutung zugenommen und zählte im Jahre 1902 3500 Einwohner, die meist
alle mehr oder weniger geschäftlich an den Ku|tferminen beteiligt waren. Die

mit den Minen verbundenen ausgedehnten Schmelzwerkc sind die größten in

Australien und gehören auch mit zu den größten der ganzen Welt. Eins der
großen Werke liegt dicht am Strande, etwa 270 bis 360 m ostlich vom Zollhause.

Eine Bank, ein Hospital nnrl mclirere Kirchen sind am <^">rte.

Handelsverkehr im Jahre lUOT. Außer Küstenfahrzeuge sind in Wallaroo
76 Schiffe von 12G282 R-T. Größe eingelaufen und 60 Schiffe von 88728 R-T.

ausgelaufen. Der Wert der Einfuhr betrug 82 590 £, der der Ausfuhr
4;"1 423 £. Eingeführt werden h:iui)tsächlich Kolilon, Phosphate, Weizensäckt',

Er/e, Koks, Maschinen für die Minen und feuerfeste Steine für die Schmelzwerke.
Ausgeführt nach Übersee werden Weizen und Mehl.

Dampfenrerbladnng Wallaroo wird wöchentlich einmal von einem Dampfer
angelaufen, der den Verkehr zwischen Port Adelaid« und Port Augusta untw^
hält; außerdem besteht Verbindung mit Port Adi hiiiie ilurt Ii Küstenfahrzeuge.

Tägliche Bahnverbindung mit Tort Adelaide sowie Anschluß au das all-

gemeine Bahn- und Telegraphennetz des Staates.

Schiffsansrustuag. Ru nkerkohlen, Newcastle N. S. W-Kohlen, sind zu

erhalten. Frischer und Dauerproviant sowie andere Ausrüstung ist zu
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haben, aber ziemlieh teuer. WaBserversorgung. Wasser kann einem Hydranten
auf der Anle[j:ebrricke entnommen werden.

AiLskunft für den Schiffsverkehr. Deutscher Konsul ist nicht am Orte.

Agenten. Kapt. E. Zander hatte J. Bell als Agenten. Ein Seemanns-
krankenliaus ist am Orte. Mannschaftsentweiohungen kommen tot.

Zeitbnl] ist nicht vorhanden. Kapt. E. Zander verglich auf tclcfiraphischem

Wege seine Chronometerzeit mit der Port Adelaide- Zeit. Einrichtunj^en zur
Deviationsbestimmung und Instrumentenprüfung sind nicht vorhanden. See-
karten nnd nautische Bücher sind nicht zu kaufen.

Port Broughton.

Nach Frageboppii Nr. IIWS den Kapt. ('. C. Miilliiiuiiii, S. »Hans WajrruT«, vom Juni 190();

Nr. 487G des Kupt. II. Mi ycr. S. »Iridra», vom Oktober lfl08. Ergiinzt nach deutschen iiinl cng-

liscbea Quellen. Brit. Adm-Krt. Nr. 238QB, St-Vincent and Bpeaoer Gul&. Letzte Veröffentlichung
»Aon. d. Hydr.« luw. 1890. Seite 129.

Port Broughton, der nächste Verschiffungshafen für die weizenreiche Um-
gebung, liegt etwa 25 Sm nordöstlich von Wallaroo an der Ostseite der südlichen
Hamilton-Lagune. Großen Schiffen ist aber nur die Reede zu^'ünglich, die

ungeschützt ist gegen Winde aus NW bis SW. In den Sommermonaten, wenn
die Hauptverschiffung stattfindet, hat dieses jedoch wenig zu bedeuten, da zu
dieser Zeit der Wind meist südlich ist tmd nach Angaben Einheimischer niemals
so stark wird, daß Schiffe j^ezwungen wären, den zweiten Anker fallen zu lassen.

Auch im Winter, wenn bei starken westlichen Winden hoher und kurzer Seegang
in die Bucht steht, ist der Ankerplatz für Schiffe, die vor zwei Ankern und
genügender Kettenlänge Hegen, nicht gefährlich. Die geographische Lage des
Ortes Port Broughton ist 3:1^ 36' S-Br. und 137 ' 56' O-Lfx. Die liißweisung für

das Jahr 1911 beträgt etwa O und ist ungefähr stationär.

Landmarken. Das Hinterland zwischen der Riley-Huk und der etwa 21 Sm
nordöstlich davon gelegenen Weblin^^-Huk ist in 2 bis 3 Sm Entfernung von der
Küste zwischen 30 und 60 m hocli, beinahe flach und mit dichtem Geluisch

bestanden. Die Webling-liuk ist höber als die Huken nördlich von ihr. Sie ist

mit dichtem grünen Gebüsch und verkrüppelten Fichten bestanden, und der
16 m hohe Abhanf.' ol»tn nördlich von ihr zeigt eine rötliche Färbunj;. Etwa
18 Sm östlich von (In- link crlielit sich der auffällige, 356 m hohe Baru-Hü^a'I,

der für die Ansegelung der Heede eine gute Landmarke bildet. Er hat einen
flachen Gipfel, und unmittelbar nördlich yon ihm sieht man einen Einschnitt

mit einer kleinen Spitze. Von Süden gesehen, hat er große Ähnlichkeit mit einem
Scheunendacli. Im übrigen bilden das Feuerschiff auf der Middle-Bank und bei

klarem Wetter etwa auf der Keede zu Anker liegende Schiffe gute Landmarken.
Die auf der Reede ausgelegte weiße Tonne ist aber nach Kapt. H. Heyer nicht

gut als Landmarke zu gebrauchen, ila sie bei unruhiger See kaum auf 1 Sm
Abstand auszumnchen ist. Dersell)e Kapitän empfiehlt daher, da aucli die nied-

rigen Häuser von Port Broughton durch Buschwerk nahezu verdeckt werden,
auf der davor liegenden Landzunge eine Bake oder ein sonstiges als Landmarke
dienendes Zeichen zu errichten. Für von Norden kommende Schiffe kann die

rote Pfahlbake mit kreisförmi}.nm Toppzeichen, die auf 33° 22' S-Pr. und 137^

47.Ö' O-Lg. vor der Woods-Huk errichtet ist, als Landmarke dienen. Bei ^iacht

dient das Feuer des Middle'Bank'Feuerschiffea als Leitmarke; das Feuer soll

aber nach Kapt. H. Meyer nur schwach sein. Für Landmarken an der West-
seite des Golfes siehe Germein-Bucht.

AnsteneruDK der Keede. Für von Süden kommende Schilfe gelten zunächst
die für Wallaroo gegebenen, außerhalb des Tipar8*Riffs entlang führenden, An-
weisungen. Dann steuere man von einem Punkte, von dem aus die Riley-Huk
rw. 95° (mw. O), 4 Sm entfernt peilt, mit rw. 33° (mw. NN0V»0)-Kur8 bis vor

Ann. d. Ufdr. usw , Heft IX. 4
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den Hafen. Peilt der Barn-IIü<:el r\v. 101 (inw. OV ,S), so laufe man mit dieser

Peilung als Kurs nach einem Ankerplatz auf der Reede. Bei gutem Wetter ist

es auch möglich, mit Hilfe des Lotes nachts nach der Reede zu laufen. Können
Schiffe den eben angeführten direkten Kurs nicht innehalten, so dürfen sie bei

der Annäherung au <las Festland <li<* 11 ni-r,renzo nicht überschreiten, um die

bei Springniedrigwasser trocken liegenden Sandbänke zu meiden, die der Küs.te

zwischen der Tickera-Bucht und der Einfahrt zum Hafen vorgelagert sind und
an einer Stelle sich bis zu beinahe 2V4 Sm Abstand vom Lande nach See za
erstreeken. Auch an die ^liddle-Pank laufe man nicht zu dicht hinan, da in

deren Nähe geringere Wassertiefen gemeldet worden sind, als in der Karte an-

gegeben ist. Eine Untiefe mit 8.2 m (4 '/^ Fad.) Wasser bei mittlerem Spring-
niedrigwasser wurde in neuerer Zeit von einem englischen Kriegsschiff dstUch
von der Middle-Pank auf 3:V 37.8' S-Rr. und 137° 37.6' O-Lg. aufgefunden.

Leachffener. Siehe Leuchtfeuer aller Meere 1911, lieft Yll, Tit. IX, Nr. 2721.
Außerdem siehe N. f. S. 1911 Nr. 868.

Lotnen und Scblcppdaiupfer sind nicht vorhanden. Kapt. C. C. Müllmann
nahm in Port Adelaide einen Kiistenlotsen, der das Schiff fär 8 £ Loteengeld
nach Port Rroughton brachte.

Qnarantlne. Ton ausländischen Häfen kommende Schiffe müssen die Visite

des Gesundheitsbeamten, der gleich bei Ankunft des Schiffes an Bord kommt,
abwarton, ehe sie mit dem Lande verkehren dürfen. Ein Gesundlieits])an wird
stets vorlangt. S. »Indra« war in Albany für Order gewesen, hatte daher freien

Verkehr mit dem Lande. Quarantäneeinrichtungen sind nicht vorhanden. Der
(Sesundheitszustand am Orte ist gut.

Zollbeliandlung ist sehr gut. Der bei Ankunft eines Schiffes an Rord
kommende Gesundheitsbeamte ist auch zugleich Zollbeamter. An Schiffs*
papieren werden Proviant- nnd Mannschaftsliste, Schiffszertifikat und Klarierungs-
sehein vom letzten Hafen verlangt.

Ankerplatz auf der lieede. Schiffe können auf 10 m Wasser über gut

haltendem Grund etwa 2 Sm westlich von der Einfahrt nach der südlichen
Hamilton-Lagune ankern. S. »Triton« ankerte im Januar 1888 auf 10 m Wasser,
Barn>Hügel in Linie mit der AulU-ntonne des Fahrwassers von Port Bronghton
rw. 98'' (nnv. O' .S) i)eilend. Die Lage des Schiffes war hier gut und bequem,
der Ankergrund sehr gut haltend. Kapt. G. Reinicke schreibt, daß er ruhig
noch näher an die Tonne hitte hinanlaiifen kennen, da die Waasertiefe V> Sm
von derselben entfernt bei Niedrigwasser noch 7.3 m betrfigt. S. »Hans Wagfnerc
hat während vierwöehentlichen Aufenthaltes immer vor einem Anker und 90 m
Kettenlänge gelegen. Nach Kapt. H. Meyer ist der Ankerplatz auf der Reede
gat und hat harten Sandgrund. Nach seiner Ansicht ist es für Schiffe mit mehl*
als 6.4 m (21') Tiefgang aber nicht ratsam, östlich von der weißen Tonne zu
ankern, die auf der Reede auf etwa H:2 in Wasser ausgelegt ist, da während
seiner Anwesenheit der Wasserstand bei starkem Nordwinde oft bis zu oder mehr
als 1 m niedriger war als gewöhnlich.

(lezeiteii und (Jezeitenströnie. Die Hafenzeit für die Webling-Huk ist 6*

10""!", die Iloehwasserhühe heträut bei Springtide 1.8 bis 2.7 m. Auch für die

Gezeiten dieses Ortes gilt das für Wallaroo Gesagte.
Die Oezeitenströme laufen nach Kapt. U. Meyer bei Springtide mit

etwa 1 Iiis IV., Sm, bei Nip])tide mit Vs ^ (Geschwindigkeit; sie werden
aber durch Wind etwas beeinfluMt.

Barre. Vor der Mündung des Mundoora-Kanals liegt eine 135 m lange
Barre, die 1.8 m Wasser über mit Oras bewachsenem Orund hat.

Wind und Wetter. Kapt. 0. Reinicke, S. »Triton«, schreibt: »Auf dem
Ankerj)latze auf der lU'edo von I*ort Rroughton wehte in der Zfit vom 8. bis

23. Januar 1888 der Wind am Tage gewöhnlich von See her, wobei er sich

meistens aUmShIich von N nach S verSnderte. In der Nacht war östliche Land»
brise vorherrschend. Der Wind wehte in der Regel mit nur geringer Stärke,

namentlich war dies nachts der Fall. Am 12. -lanuar wurde die Seehrise, die

um Mittag eingesetzt hatte, gegen Abend stürmisch mit heftigen Böen; am 15.

Digitized by Google



i'ort Urüuglilou. 607

holte der anfangs frische Nordwestwind im Leafe des Vormittags südwestlich,

lim am Nii<'hinitta<^e als starker Sturm aus SW zu wehen. Am 18. Januar war
so steifer Südwestwind, daß der Dampfer von der Seite des Schiffes wegholen
mußte, ohne seine Ladung gelöscht zu haben. Die Luft war in dieser Zeit oft

sehr heiß. Am 14. Januar wurde starke Luftspie^^elun^ beobachtet. Am Morgen
dieses Tages war die Westküste des SpeiKM^r {;(.lfes deutlich zu sehen, und um
10'.' abends sahen wir bei frischer Brise aus NNW und warmer Luft von Bord
aus die Feuer von Tipara und Point Lowly, obwohl wir von jenem 39, von
diesem 32 Sm entfernt standen. Am 23. Januar lichteten wir um V Anker und
traten bei frischer südöstlicher Brise unsoi-c Reise nach dem Kanal für Order an.-

Eittsteuerung. Um es kleinen, fluchgehenden Dampfern und Leichterfahrzeugeu
zu ermöglichen, nach Port Broughton zu gelangen, ist durch die Sandbänke ein Fahr-
wasser, der Mundoora-Kanal, ausgebaggert worden, das bei 12 m (40') geringster
Üreitc l.H ni (6') Wasser bei Niedri*T:waPser hat. Eine rote Bake mit rundem und
eine schwarze Bake mit viereckigem Toppzeicheu stehen an der Einfahrt, und
43 rote Baken, von denen jede zweite ein rundes Toppzeichen trSgt, bezeichnen
einkommend die ?t-H.-Seito des Kanals (nach Kapt. II. Meyer sind einkommend
an St-L>. weißi- Pfähle), l'^inlaufende Scliiffe müssen die schwarte Hake mit vier-

eckigem Tuppzcichen an ihrer B-B.-Öeite, die rote Bake mit rundem Toppzeichen
und die übrigen Baken an ihrer St-B.-Seite lassen; sie werden auf diese Weise
nie weniger als 1.8 m Wasser bei Niedrigwasser haben. Fflr beladene Leichter
ist es oft schwieri^^ durch das enge und jrewundene Fahrwasser, in dem Starke
Gezeitenströme laufen, nach der Reede zu gelangen.

Hafenanlagen. Eine 380 m lange Anlegebrücke mit 3.4 m Wassertiefe an
ilueui Außeneude ist vorhanden. Löschen und Laden. Weizen wird auf der
Reede mit Hilfe von Arbeitsleuten von Land aus 500 bis 1400 Sack fassenden

Dampfieichtern oder kleinen Seglern übergenommen, die am Auüeneude der
Anlegebrücke aus Eisenbahnwagen beladen werden oder die Ladung von anderen
Orten heranbringen. Die Leichter hieven mit Dauipfwinden die Ladung' an
Bord. Ini Winter wird das Laden oft unterbrochen infolge durch starke Winde
hervorgerufeneu hohen und kurzen Seeganges. Dieser legt sich jedoch schnell

wieder, sobald der Wind abgenommen hat Kosten und Risiko für die nach
der Reede gebrachte Ladung trägt der Ablader. Die Arbeitsh ute von Land
müssen während des Ladens an Bord übernachten. Ballast. S. -Indra« erhielt

Erlaubnis, den Ballast 2 Sm westlich von der eigentlichen Reede auf 12.8 m
Wasser über Bord zu werfen. Nach Aussage des Kapit&ns müssen aber Schiffe^

die von Port Adelaide kommen und Ladung als Stiffnin^' an Bord haben, den
Ballast westlich von Wallaroo auf 22 ni Wasser ülter Bord werfen. Boots-
landungsstelle ist an der Anlegebrücke vor dem Orte. Schiffsboote werden
zum Verkelir mit dem Lande benutzt, doch ist der Weg von der Reede aus
ziemlich lang; er beträgt etwa 10 Sm. Bei schlechtem Wetter wird jedoch in-

folge von Pee<rnn<j: jede Verbindung mit dem Lande unmöglich gemacht.

Uafeaunkosten. S. >Indra<, 1643 R-T. netto, hatte folgende Unkosten:

Tonnonpelder 41 £ 1 sh 6 d.

Einklarieren 2«7« 8«
Kommission für Fracht . . . 127 € 2 < 8 <

Agenturunkosten 6«5« — «

Stauerunkosten ...... 185 « 4 « — «

Der Ort Port P.roughton ist nur klein; er zählt etwa ^50 Einwohner und
hat nur einige Bedeutung als Yerschiffungsplatz für Weizen. Ein Post- und
Telegraphenamt ist vorhanden. Eine Spurbahn, die von Pferden gezogen
wird, verbindet den Ort mit der 10 Sm landeinwärts gelegenen Stadt Mundoora,
von der der meiste WeizcMi kommt, der in Port Brouirhton verschifft wird.

Is'ach Kupt. H. Meyer kann die Bahn aber kaum genügend Ladung für zwei
Schiffe heranbringen. Es wird beabsichtigt, diese Bahnlinie zu verbessern und
Verbindung nach Port Adelaide herzustellen. Jetzt unterhält dar Motorsegler
»Victor« 14tägige Verbindung mit Port Adelaide.

4*
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SchiffsansrugtuDg. Bunkerkohlen sind nicht za haben. Trinkwasser
wird einer Leitung? entnommen. Das Wasser ist sehr manganhaltiL' iind hart,

sonst aber gut. Proviant. Frisches Fleisch ist wohlfeil, Gemiise und Kurtoffehl

sind teuer. Andere Ausrüstung muß man von Port Pirie oder Port Adelaide
beziehen; letzterer Ort wird dafür von Kapt. H.Meyer empfohlen.

Aui^kunft für den SchiffHverkehr. Deutscher Konsul ist nicht am Orte,

ebensowenig Agenten des Germanischen Lloyd und deutscher Dampfer-
gesellschaften. Kapt H. Meyer hatte die Herren John Darling it Son, die

zugleich die Befraohter des Schiffes waren, als Agenten. Seemannsheim uiul

Seemannskrankenhaus sind nicht am Orte. Mannschaftsentweich u n^en
kommen vor; Ersatz kann durch den Motorsegler »Victor« aus Port Adelaide
besohalHt werden,

Einrichtungen zum Ghronomctorvorglclch, zur Kompaßregulierung
und zum Vergleich und zur üntorsuchung moteoroloj;isohor oder nautischer
Instrumente sind nicht vorhanden. Seekarten und nautische Bücher sind

nicht zu kaufen.

Kleinere Mitteilungen.

1. Wracke auf dem Farquhar-Biffe und StromVersetzung aufdam Wega
dahin. Bericht des Kapt. C. Masclius, D. »Kattenturm«, vom März 1911.

Beim Umschiffen Madagaskars sichtete ich am 25. März d. J. morgens um
9 ühr etwa 4 Strich an B-B. einen großen Gegenstand, den ich anf&nglich fttr

Land hieh, dor sicli aber später als ein auf dem Farquhar-Riff p:ostrnndetor

Dampfer erwies. Beim Näherkommen sah ich noch weitere zwei Dampfer auf

demselben Riffe gestrandet. Der zuerst gesichtete Dampfer lag oben auf dem
Riff platt auf seiner SteuerbordBeite und schien schon sehr lange dort zu sitzen;

dor andere der genannten Dampfer saß ganz an der Nordscite des F^iffes und

zwar so weit entfernt, daß nur die Masten und die Schornsteine zu sehen waren.

Der dritte dieser Dampfer saß ganz auf der Westkante des Riffes und konnte
nach seinem noch gut erhaltenen Anstrich zu urteilen, erst kOrzlich dort ge-

strandet sein. Das Schiff hatte golbo Masten und einen schwarzen oder blauen

Schornstein mit breitem weißen Ring.

Brandung machte sich auf dem Riffe z. Zt. nicht bemerkbar. Die Insel

Farquhar selbst ist nur 50 Fuß hoch, dazu häufig in R^en gehüllt. Ich hatte

meinen Kurs 30 Sm sGdlicli von Fnr«|uhar gesetzt und konstatierte 22 Sm Strom
nach Norden, während 16 Dainpfstmideii meines I)anii)fers.

2. Einführung derWeltzeit iu Poi'tngal und den portagiesischen Kolonien.

Iiage der aatronomischen Observatorien von Tapada-Iiiasabon und lK>renxo

Marqnaa.
Von dem Direktor de?? astronomischen Observatoriums ZU Lissabon, Viie-

Admiral Cainpos Rodrigue.s, wird folgendes mitgeteilt:

Am I.Januar 1912 wird in Portugal und den portugiesischen Kolonien als

gesetzliche Zeit die Weltzeit nach dem von der Meridian-Konvention zu Washington

im Jahre 1884 angenommenen System eingeführt, also die Zeit von
giji O«!" 0-Lg. für Macao und roriugiesisoh-Timor,

5^ O"»«" 0-Lg. für Portugiesisch-Indien (einstweilig SO"'!«* 0-Lg.),

2^ O"!" O-Lg. für das portugiesische Ost-Afrika,
Iii 0""'" 0-Lg. für das portugiesische West-Afrika,

Olr 0™i" (west * IMopäisehe Zeit) für Portugal, die Inseln Principe und

St. Tliome, Whydah.
1^ O"!" W-Lg. für Madeira und Fortugiedsch-Guinea,
2t 0">(" W-Lg. für die Azoren und die Kap Yerdischen Inseln.

Dem Observatorium von Lissabon verbleibt die Zeitbestimmung und die

Übermittlung der gesetzlichen Zeit an das ganze Land, an das Zeitsignal des
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Arsenals von Lissabon und an die Zeitstation des Meteorologischen ObfiervatoriumB

OD Ponta Dclgada (St. Miguel, Azoren).

Als Wert der ^eo^^^raphiflGhen &reite des Observatoriums su Lissabon,

Tapada, wurde gefunden:
42' 30.6" N.

Dieser Betrag ist der Mittelwert sämtlicher seit dem Jahre 1872 im Meridian
und im oi*.sten Vertikal vermittels verschiedener Instrumente erhaltenen Be-
stimmungen.

Da> NamSi unter dem das Observatorium in den Verzeichnissen der Beob-
achtungen oder der geographischen Stationen aufgeführt wird, ist »Lissabon,

Tapada«, ebenso wie z. B. »Paris, Montsouris« oder »Horn, Capitol«.

Seit 2wei Jatiren ist zu Lorenzo Marques ein astronomisches Observatorium
errichtet und in Betrieb, dessen geographische Position (Meridian-Pfeiler) ist

25^ 68' 4.9'' + 02" S-6r. (Meridianbeobachtungen von (3ago Coutinho),
82** 36' 89.4" j0.06"O-Lg. (BeobachtuniL? der Mondkulinination in Verhindun^Mnit

Lissabon und geodätischer Anschluß au die Kap-Sternwarte).
Höhe der oberen Fläche des Pfeilers: 59 m. Hr.

3. G-ezeitenkonstanten in Japanischen Häfen. Die Arbeit S. Hirnynmas
»Kesults of the harinonic analysis of tidal observations made at various ports

of Japan« (Journal of the College of Science, Imperial üniversity. Tokyo 1911,

April 3, Vol. XXVIII, Article 7) enthält das Ergebnis der Berechnunt!: von
28 barinonischen Konstaiiteii der Gezeiten für 14 japanische Häfen, von denen 6

ant Stillen Ozean, 4 am Japanischen Meere, 2 am Ostchinesischen Meere und je

1 am Sfld-Chinesischen Meere und der Inlandsee liegen. Die Auswahl der
Pej^el Stationen war nach sor),'fältifrer Berürksiohti<rung der ^einstigsten Umstände
getroffen worden. Die Gezcitenkurven wurden auf 12 Stationen von selbst-

schreibenden Flutmessern mit vertikaler Trommel nach Sir W. Thomson (Lord
Kelvin) erhalten, die aus der Werkstatt der Firma Troughton und Simms
staninitr-n. Auf der Station Kobe war ein etwas anders gebautes Instrument mit
horizontaler Trommel von Bailay and Co. in Gebrauch. Stündliche direkte Ab-
lesungen der Wasserstände am Pegel wurden nur für die Station Yokohama
benutzt. Der Verwandlungsfaktor für die an den Thomsonschen Instrumenten
abgelesenen Höhen war anircnäbert 20 und für das Instrument in K()])e 12. Die

fern von Postanstalten oder Eisenbahnstationen gelegenen Flutmesserstationen
waren zur Ermittelung der richtigen Zeit mit einfachen Sonnenuhren ausgerüstet
Die Höhenlage der Pegelnullpuuktc ist durch Höhenmarken, dwMi Lage auf das
Mittelwasser dei- I'ueht von Tokyo bezogen ist, bestimmt.

Die Berechnung der 28 harmonischen Konstanten für jede Station geschah
nach der Darwinsehen Methode (On an apparatus for facilitating the reducticm
of tidal observations. Proceedings of the Royal Stjciety. LH (18!>2) pp. 345 389).

Die hier gegebene Zusammenstellung d< r liauptsäehliehsten Konstanten läßt er-

kennen, daß das Verhältnis der Sonnentide S2 zur Mondtide Mo mit Ausnahme
von Kobe, wo es etwas zu groß, und von Kiirun und Wajima, wo es zu klein

ausfällt, fast den normalen Wert von 0.46 erreicht; jedenfalls ist die Tide S,

für sämtliche Stationen am Stillen Ozean, außer Kol)e, von normaler Größe in

bezug auf M». Die Stationen Takaw, Kiirun und auch die vier Stationen am
Japanischen Meere haben Eintsgstiden; wohingegen Fukab(n>i und die Stationen

am Stillen Ozean dem gemischten Typus angehören, wobei sich Fukabori, Hoso-
jima, Kushimoto und Yokohama mehr dem Ilalbtngstypus und die nördlichen

Stationen Ayukawa und llanasaki mehr dem Eintagstypus nähern, ebenso kommen
auch die Gezeiten der Station Kobe dem Eintagstypus nahe. Die Tide N ist ffir

Fukabori und für die Stationen am Stillen Ozean fast normal (0.19), nur für

Yokohama, .\yukawa und llanasaki ist sie zu kh'in; dagegen ist X für die Häfen
am Japanischen Meere und für Kiirun übernormal. Das theoretische Verhältnis Ü.7I

der beiden Eintagstiden O und K| wird an allen Stationen fibersohritten. Ffir

Takaw und die Häfen ani Japanischen Meere sind die .\mplituden von K, und O
fast gleich groß. Das Alter der eintägigen Springtiden schwankt zwischen 0.5
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und IV2 Ta^ren, wobei die Häfen am Stillen Ozean und Ostchinesischen Mwr
Eintagssprinj^tiden von einem Alter v<m 0.7 bis 0.9 Tagren besitzen, wohingejren

das Alter der Kintagsspringtiden der Häfen Takaw l'/o Tage und am Japanisclien

Meere 1 Tag beträgt, nur in Otaru ist das Alter der eintägigen Springtidt'

Tag. Die Tide N verfrüht sich um 0.2 Tage in Tonoura und verspätet sieb

allmählich von Süden nach Norden für die anderen Häfen am Japanisclien Meere

um 1'/^ bis 2'/4 Tag. Auch an der Küste des Stillen Ozeans zeigt sich eine von

Süden nach Norden fortschreitende Verspätung der Tide N von 0.3 bis 2.1 Tagen.

Eine Ausnahme macht Aburatsubo mit einer Verspätung von 0.1 Tag. In Takaw

ist das Alter der Tide N 0.5 und in Kiirun 2 Tage. Das Alter der halbtägigen

Springtido ist für Takaw etwa ^4 Tag, in Kiirun tritt die Springtide ungefähr

einen halben Tag vor den Syzygien ein; dagegen schwankt das Alter der hall)-

tägigen Springtide für die übrigen Häfen zwischen 1 und l^j^ Tag, nur in Koho

ist ihr Alter und in Tonoura Va Tag. Zu erwähnen ist noch, daß sich für

Tonoura in den Kappazahlen des Jahres 1895 so starke Abweichungen von den

Ergebnissen der späteren Jahre zeigten, daß es für gerechtfertigt gehalten wurde,

die Ergebnisse dieses Jahres in der Zusammenstellung auszuschließen.

u
y.

Nainc

dt-r Station

( iLt)j;r.

Rreit4'
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1 'lakaw 22 3; 120 14; 12 147 11.10 l.ls 0.20 0.91 l'J? 0.5 i.r>

2 Kiirun 2.-) 9 121 4.". l 13 13.'. 0.21 1.42 0.241 i).79 —0.4 2.0 0.9

3 Fnkahuri 32 41 129 l'.t
."> 17 1 11» O.II 1 1.3S 0.19 o.r7 1.1 it.5 U.S

4 Hosojima 32 2.^) 131 Iii 4 14 14s <U2 0.49 O.IS (t.75 1.1 lt.3 0,8

.") KoIm" ;54 41 13.-. 11 Ii 17 1 19 0.57 1 1.941 1 1.2'J 0.73 0.7 1 ».5 0.9

4; KtiKhiiniitii \\.\ 2.S 135 III . t l."» Ii '.4; 4).i:i 11.59 0.17 (.77 1.0 0.3 '.t.S

1 .\biiratsnlu) 10 139 h: .') 9 17:. u.V.i 11.79 (.17 1.3 O.l 0.8

s Yokoliaina 27 139 :!S 1; 1«> 14 '18 II. III 1 1.4)3 4».15 0.74; 1.3 4>J> OS

\\ ;\yiika\va 38 IS 141 31 Ti 12 174; II.)'» 1 l.94i 11.13 0.79 1.5 l.Ü 0.7

1(< llaiiii-^aki 43 17 I l.'i ü.i , 1 I 2.!:; II. 1

1

l.l't O.ll 1.115 l.s 2.1 4>.ä

11 Tonoura .31 132 1 ; 1 l!i IVJ 1 1..M 1

1 .2:. 0.25 '

1.14 0.5 -0.2 1.1

12 W'ajiina 37 21 1311 r.i 5 17 ni.-i it.:!:t 1 .2.-. n.:J3 1 .(n) 1.1 1.3 1.»

13 l\va.><aki 411 3:. 139 ,M 13 Iiis 1 1. ti 1 1.4:! 1 1 'Ji 1 I.IH» 1.4 1.5 l.u

14 4)1 am 43 13 141 1
• >

;t Um 1 K'y) I.IH 11.25 l.CNJ 1.3 2 2 0.»

Sk.

4. Lnftspiegelnngen und auffällige Strahlenbrechungen, a) Auf
Reise des deutschen Dampfers »Prinz ( >skar ^ der II. A. L. von Rotterdam nach

Quebec am 27. Mai 1909 auf 47- 9' N-Hr., 61^ 0' W-Lg. auf der Morgenwache

von 8V bis 12'.' V; wir passierton 81' 40"'!'' V Bird Rock, in 6 Sm Abstand

Goog
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boobachteton wir gleich nacli 9^ eine Luftspiegelung. An Steuerbord lief uns
(\ev englische Passagierdainj)fer Empress of Irland« auf, an Backbord lag ein

mitgehender Tankdampfer, beide ungefähr 6 bis 8 Siu von uns entfernt. Bei

blauem, wolkenlosem Himmel wehte ein leichter NW-Wind. Barometer 763.7 mm,
die Temperatur des Wassers war 3.4'^ C, die der Luft 7.2*^ C. Beide Dampfer
erschienen uns wie zwei Schwimmdocks, über welchen man zwei- bis dreimal das
eigentliche Bild der Schiffe scliweben sah. Voraus entdeckten wir den Feuer-

turm Ton South*Weet Point auf Anticosti, von dem wir noch etwa 112 Sm ent-

fernt waren, und zwar so deutlich, daß wir den Turm peilen konnten. Diesen

Turm sah man aber, ebenso wie einen voraussegelndcn Schuner, doppelt, beide

oberen Bilder auf dem Kopfe stehend. Diese Lufts])iegelung hielt ungefähr eine

volle Stunde an, um dann langsam zu verschwinden.
b) Dampfer »Sicilia

,
Kapt. Reimer, auf der Reise von Colombo nach Suez,

berichtet aus dem Roten Meer vom 21). Mai 1909, 3t 43™!" N, als Ras Gharib querab
peilte: >Sehr starke Luftspiegelung, Wind N Stärke 1, Barometer 756.1 mm,
Temperatur der Luft + 80.5° C, Wetter schön, Bewölkung sehr gering.« Bei
gleichbleibenden Witterungsverhältnissen beobachtete man bis Sonnenuntergang
die Erscheinung.

Derselbe Dampfer beobachtete am 4. Juni 1909 auf der Reise von Port Said
nach Havre im Mittelmeer während der Vormittagswache ungefähr auf 35" 7'N-Br.
und 15.8" 0-Lg., l)ei Stilb? und spät«T <lurchk()niinenden leichten SW, Barometer
765.2 mm, Temperatur der Luft -|-24.4^C., des assers 19.8^ C, bei schönem
Wetter und wolkenlosem Himmel ebenfalls starke Luftspiegelung. v. S.

c) Starke Luftspiegelungen wurden, eiiici- Notiz im meteorologischen Journale
des Dampfers »Hessen

,
Kapt. II. Schaefer, zufolge, von den Offizieren dieses

Dampfers unter der australischen Küste beobachtet. Der Dampfer befand sich am
25. Januar 1910, auf der Reise von Melbourne nach Sydtiey, in der Nihe der Inseln

südlich von Wilsons Promontory und hatte hier zuerst Gelegenheit, starke Luft-

spiegelungen zu beobachten. Am Morgen des 26. wiederholten sich die Erschei-

nungen und waren noch deutlicher und stärker als am Tage vorher. Die Küste
erschien jetzt an vielen Stellen horizontal verdoppelt und kam auch bereits auf
große Entfernungen in Sicht, so unter anderem der Leuchtturm der Insel Gabo.
Ein Dampfer wurde von den Beobachtern doppelt gesichtet und die unnatürlich

lang erscheinenden Masten und der Schornstein erschienen erst in etwa 6 Sm
Abstand in Ihren natürlichen GröBenverhältnissen. v. d. B.

5. Geseitenbeobachttmgen der firanzöslscheu Büdpolarezpedition. In den
Sitzungsberichten vom 27. Dezember 1910 der französischen Akademie der Wissen-
schaften findet sich eine ZusaniiiienstcIIung der Ergebnisse der Gczeitonbeob-

achtungen der Charcotschen Südpolarexpedition auf der l'etermann-Insel (Fort
Circoncision) 6S° 10' S und 66° 34' West von Paris. Aus den Kurven des Flut-
iiiessci s, der 225 Tage in Tätigkeit war, wgaben sich für die hauptsfichlicbsten

Tiden folgende Werte:

M., : H 20 cm, z 161 ^; S., : II= 17 cm, x - 266
;

K.^ : II = 5 cm, x ^- 261 ^;

N : Ii ^ 3 cm, x= 25 ; K. : H 32 cm, x= 21"; O : H 29 cm, x 16='; P : H -= 10cm,
x= 21°.

Da das Verhältnis (Ki <)) : (M., + S.>) = 1.65 ist, gehören die Tiden dem
Tyj)us (Icf Kintagstiden an. Auffällig ist ferner bei den halbtägigen Tiden die

große Amplitude von Sj, die beinalie den Betrag von Mj erreicht. Da diese

beiden Tiden nahezu gleich sind, versehwindet ungefähr alle 15 Tage die halb-
tägig«' (fczeit. Das Alter der hallitägigen Springtide beträgt 4 Tage und H Stunden
und (las der eintägigen Springtiden 5 ;• O.OUK = 0.19 Tage -4.6 Stunden. Auüer
der l-ltägigen Tide Mf. von der Amplitude 5.5 cm und der Kappazahl 238^
zeigt die Kurve des tfiglichen Mittelwassers eine halbjährliche und sogar noch
eine vierteljährliche Welle, deren Ursprung nicht zu ermitteln war. Aus dem
Vergleich der täglichen Mittelwasserstän'le mit den täglichen Barometerständen
ergab sich ferner aus der 225tägigeu Beobachtungsreihe, dali einer Zunahme des
Luftdrucks von 1 mm ein Fallen des Wassers von 14.5 mm entspricht. Die
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Qezeitenbeobachtungen 211 Port Foster (Isle D^ception 62° 58' S and 62° 64' West
von Paris), Jenny -Insel (67^ 43' S und 70° 46' West von Paris), auf den Süd-
Orkney-lnsoln und zu Kap Horn erfrebon das merkwürdige Resultat, daß die

ointägigo Gezeit sich von Ost nach West fortpflanzt und daß ihre Amplitude
naeh Westen zu ztmimmt Sk.

6. AnfiergewöhuUcli hohe See. Herr Kapt. Morgenstern vom Dampfer
»foandenbnrf^« des N. D. LI. berichtet, wie folgt, über eine außergewöhnlich
hohe See, die i\m Hl. Januar 1911 auf 42^ 25' N-Br. und 50° 14' W-Lg. um
9<? 33«"!" V. (Sehiffszeit) angetroffen und von» Kapitän sowie dem I. Offizier beob-
achtet und einwandsfrei beurteilt wurde. »Das Schiff lag auf S 82^ W-Kurs und
machte bei stürmischem Wind aus SSW und hoher SW-Dünung 7 Knoten Fahrt
durchs Wasser, als eine gewaltig schwere See plötzlich das Schiff vom Kug zum
Heck überflutete und großen Schaden an Booten, Ventilatoren, eisernen Geländern
und Davits anrichtete. Der Kapitän und der I. Offizier befanden sich zur Zeit

auf der Brücke und beurteilten die Lftnge der See auf 100 bis 150 m und die
Höhe auf etwa 20.m (Linge des Schiffes 131 m). Ein Beweis für die Höhe und
Gewalt der See mag sein, daß der '20 in ül)er Deck befindliehe und aus 5 mm
Stahlblech hergestellte Ausguckskorb total eingedrückt wurde. Von Passagieren
und Mannschaft wurde niemand vwletzt.«

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechungen und ausführliche Inhaitsangaben.

Müller, Johannes, Hilfsbnch für Schiflrsofflsiere und Navigationsschüler.
8®. 323 Seiten mit zahlreichen in den Text gedruckten Figuren. Berlin 1911.

Julius Springer. Preis gebd. 8.

—

Das vorlii'jri ndf Hilf>ltui h i>f im \M -i ntlichi'ii ans NotizliIäUom und au- RcoIim' hl'iiiL'. n

cnt^talKloI1, iViv der Vcrfusst r wiihri iid si iii« r N:ivii;iitirtnsschiil/t i( und ^it incr pniktis< h<'n rutigki-it :üs

Offizier auf Danipfmi «It-s Nunldtuischcn IJovd jicsanuiult hut. F> ist zum ( kltrauclu' in <lir

tU'Ulwhcn Handels- und Kricgsuiiuine Ix^stiiumt. Es* soll die Vorzüge der verschiiHleuen U^tehenden
Lehrbüeher mit denen der Fonne-l- und Tal)cUenbiicher vereioeu und dem Schiffsoffizier einen Gesamt-
flberbliek üIkt sein Wissensgeliiet gelien.

Ans ili in n i< hh:iltitr< :i Inhalte des Werke« enviihnt:

1. Tafeln. Zum IJeispi^l Kiitfernun(i>talMlli 11. Talu-Uen für nailti&che lleoliachtungcn. fiir

Abstandsbcstiininii Ilgen und beim rrcilaufen. einige lojrariihnnsebe und triconoinetriwhe Talx-llen, Tafeln

zar Verwandlung von metrischen in englische (iewichte, Kaum- und HohlmaUe, Tafeln über die

spezifischen Oemehte fester and flüssiger KOrper u.«.m.
II. Text. 1. .ibhandluniren aus der Arltlunettky der ebenen und itumliehen fieeactrie

und der eiienen und spliiirisehen Tri|Conoiiief rie.

2. Die creofrrapbisehe Steuermann.skunsi (Bcsteekreehnung, AlistandslHsiiniimmg tm,! Stnuu-

schiffahrt), ausführliche Abhandlungen übi-r die Bezeichnungen und Abkürzungen in deutschen und

englischen Seekarten sowie die Belminungssv stone.
'.]. .\*<1rononiisehe VorkenatnliBe; Anwendung des naalischen Jahrbadis, HOhenbesdudnmg.

iJereehnunjr ilir Kulminalionszeilen UBW.
-1. Die astrononiis4-iu' StenermannsknnHt : AV>handlun-:en iilier dit; an fioid gebräueh liehen

MeUloden zur Berechnung der Breite, der Länge, des Azimuts, der Ortsbestimmung aus zwei Hüben,

der Verwendnng von 8tandlinien, der Berechnung von ITnch- nnd Niedrigwasser sowie eine «n&irfae

Karte des nrirdlielien mul siidliehm Sti rnhininuls.

5. Die liaiiptsiiehlielisten luuilUchcn lustrunieitle au Bord; wie Kompaß (nebst seinen

Fdilerquellen un<l deren teihveisen Ik^eitigung dtuch Kompeoaation, AufsteUnng usw.), GhnNioiiieter,

Spu^instruraente sowie Lot und Logge.
6. Die Metcerotogles allgemeine nnd spezidle AWumdlnngen Qber Luft- und Mecm*

.strüniungen, der (ieliraueh iiiiil <1ie Hinrichtung des Barometers und Thermometers sowie die Öturm-
\varinin;issi<;ii!dc verseliietlener Staaten.

7. Das siiTuahvesen: da-« internationale Signali^stem, die MoiMNgnale^ die dndiUose Tefe-

graphie und die UnterwasäcnichaUsignalc.

8. Das Heestni6enreeht; Ausweichen, Sehallsignalc nnd eine hildliehe Darstdlnng der

Lichterfüliruiii:.

9. SeenuuiU!<>cbuft ;
KenuHgb.inuÜregcln, Stauung der l^idung, Irin»- und Deplaeementa-

bcrcdmiuigen usw.
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10. IHe SehlffiqMiplere md dm Tagelkaek; sowie knrre Angaben fiber HaTerei, Bodmerei,
Seererpicherimg und Woi-hsd.

11. SfliifTbuii: l>i<' SchiffskliLssifikatiun. die 6('biffbaut«c-hiiiKchen lltztiihmHi^^cn und Begriffe,

SchiCfsvt'nn 68811n^, Rostx hutz und FarbcnanstrU'he.

12. HcUffsdanpfniMeUiiai; allgem^ne £rklJirDn|;eii über Maedune und Kessel, Betechnung
des Kidikoverlmuchs, Besehrdbnnf»' der Hilfsroasdiioen, der IVnUnen und dektriMh«» Mawchinen
sowie die Verwendung der Eick «rizi rät au Bord.

13. Kurze Abluuidluui^n ülier den Proriaut und das Inveutar au Bord.

Knüpft man an die Worte »Es soll dem SdiifCmfRsier einen Geaamtfibeiblick filier sein

Wissfiis;;eliit't p;pben an. so muß ni;ui den ^oMpti Flcifi anerWcnnon, mit dem der ^'e^fas<^cr so viele

gute und praktische Sa-lien zuHaniinfngt'traficn und aui-h mit (Itvohick grujujitTt bat und sie in dem
vorliegenden Werke seinen Kameraden zugänglich macht.

Die Frage, ob ein Bedürfnis für ein derartiges Buch vorhanden ist, dürfte im allgemeinen
bejaht werden. Es ist daher mit Freuden zu bepiiflen, dafi der Verbsaer an diese nicht leichte

Aufgalx* herangetreten ist. I^ii der Reichhaltigkeit dts Cchotenen, winl sich maneher Schiffst iffizit-r

aus dem Buche Hat und .Vuskunfl holen können, nur muß er sieh bcwuUt blcilx n, diiU an gar
maneheti Erkliirungen vor ihrer Verwertung scharfe Kritik geiil)t werden muß. (lerade der Zwang
des knappen Ausdrucks macht es häufig unmöglich, mit wenigen Worten das zu sagen, was zu
saften nnertKßUeh Ist. Durdi diese Kürze des Ansdnicfcs und durch die Hast, mit der die Heraus*
gal)e des I?uches wegen der Teihiahmc des Verfa.'<s(>rs an der antarktischen Expilition ln>s<hletmigt

sein mag und die Korrektur geli^ien zu sei« seheiut, haben i<ieh eine Reihe von Druckfehlern,

l'nebenhciten un<l rngcnaui^kei'.eu einges«'hlichen, wotlun-h die Uichligkcit und Verständlichkeit

mancher Erklärung leidet, ^eben diesen sind auch einige falsche Erklärungen vorhanden, z. B., daß
die StandKnien nach der HAhenmethode nur SriinenlioaRtnihtloa sden. F&ner sind die ErkUnmg^
ülier die Fahrtermittbuig eines Schiffes nach di r Kicgchingslogge mit<:imt dem crni-htictcn Beispiel

fal.>ieh. auch ist die Erklärung der IV<)|K>iii(ii)ailo>iarithuicn Ix'i .Mon<i<iislau/en nicht riclitig. LTngenaU
8ind ferner _ die Erklärungen des Wechsels, uueh hätten die im I>aufe des Jalires litlO in Kraft

getretenen Änderungen der Klassenzeiehen des (icrnmoischen Lbyd zum mindesten erwähnt werden
müssen. Becht knapp mnd auch die ErUarungen über €luurl«|iartie, Kennosseamit und HaTerei
gehalten. Wo üiit dem Platze für die Berechiiuuir nauti-^ehcr .Vnfgaben n>eht vcrsdiwcnderiseh
umgegangen ist. hätten aueli ncKh einige Seiten für auöführlieherc Erklärungen 80 wicht^r (.tt»eii-

stände. wie der eben erwähnten, mit denen — ndwnbei bcmerict — heute eiu jeder fjmfflKlffizier

vollauf vertraut sein muß, übrig sein müssen.
Nun sd noch der Bitte des Verfassers, üui auf wünsdienswerte Änderungen anfmerksam zu

machen, Folge gegeben. Bei einer Neuauflage des Buches muß (h-r Verfasser bei der grollen Menge
von Stoff, die aus dem umfangreichen Wissciisgehicte, das der heutige Schilfsoftizier lHherrs<hen

muH. manche wichtigen (Jegcnslände ausführiielu r liehandelii, während er inanehe weniger wichtigen

8achen kürzen oder ganz fortfallen lassen kann. Tafeln, die in jedem nautis<-heu Jahrbuche enthalten

sind, die Koppeltafel, die Signalgruppen mit ihren fiedentunften, die Abbildung der KmdflagjreoMKiude
sind m E. üljerflüs.-'ig. Aufzunehmen wären (higegeti. .\ngal)en üImt den (»ebraueh von Feuerbüenem,
Ketinuiig und .Vu-ziddung der Kennung von Leuchtfeuern, die IJilfszeichcn des «leulK-hen - Signal-

verkehr^ltuehs uinl des englischen Sifinul man\ial ; auch sind die Morse-Hilfszciehen von <lenen der

drahtloseu Tel^aphie zu trennen. Dm Seestraiienrecht. besonders die Ausweieheregeln bind durch
Erkttrungen uira gut gewählte Beispiele zu erweitem. Abhandlungen über die Wirkung von Ruder
und Schraube auf das Schiff un«I üImt <lie sonstigen Manovriereigenschaftcn von Ein- und Zwei-
sehraubenschiffen miilllcn aufgenommen werden. Ferner müßten noch Bestimmungen idK,'r den Sclax k,

«Icr heute von elx-nso groller Bedeutung i-^t als der Wechsel sowie Angaben der wichtigsten Sehiff-

fahrtsbcliördcn und ihrer Funktionen Aufnahme finden. August Budde.

Küthmanns Rechentafeln. Ein liandliches Zalihnwork niif zwei Millionen

Lösungen, die alles Multiplizieren und Dividieren ersparen und selbst die

größten Rechnungen dieser Art in wenige Additions- oder Subtraktionszahlen
auflö.sen. Nebst Tafeln der Quadrat- und Kubikzahlen von 1 bis 1000.

8". XVI 11. 4CU S. Dresden lüll. Gerhard Küthmann. Preis ^^eb. 18 ,//

Der kräftige uml charakteristische Druck der Zjüiten, der eiu iciehtcs L<esen der Ziftern in

der Lage des Buchen auf dctn S<-hreibtiseh nelx^n dem Reehenblutt ermöglicht, die große l'bersiebt-

lichkeit der kurzen Tabellen für die eiu/ehien Zahlen und clie Handlichkeit des Formats dieser Tftfeln

hnbcn auf den ersten Hlick etwas lle-.ti eheiidi-s für ihren (lebr.un li.

Dii' AiK>rdiuing der l'tiHlukte i~t in diesen Tafeln derartig getroffen. dal5 in einer kurzen Ta-
belle die Produkte der dreiäteliigcn Zahl mit den Hundertern und Zehnern des Multiplikatore unter
Wt^all der zwei letzten Stellen der Produkte und in einer darunter befindlichen Tabelle die Zahlen
segebeu sind, die für die Einer '.einschließlich t') zu dii-scn gekürzten l'riHlukten zu addieren «ind.

In dieser zweiten Taiielle sind die für die in der ersten Tal>elle weggefallenen zwei Stellen tretenden

Zahlen durch ei A.i- kleinere Ty()en nnier~eliicdeii. Midallein Irrtum iilwr den '^lellenwert aus;j:e>< hlos-eu

ist. Bei der .Multiplikation einer dreistelligen mit einer zweistelligen Zahl ist also das Trodukt ohne
iveitercs der Tafel zu entnehmen, unter l]<>rücksichtigung der unter 0 in der Tabelle für die Einer
gc^benen ersten Zahl; d:w Produkt zweier d reist elli^n r Zahlen winl durch eine leicht in (ludaukcn
auszuführende Addition gewonnen. Vor den Urelieschen Keehentafeln haben Küihmnnns Tafeln

den Vorzug gr50erer Handlichkeit dea Formats, sehr viel leichter lesbarer Zahlen und größerer Über^
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iehtlichkcit, die einen Intain beim £liiKefaen in die Koiumiiea und Zeilen auwchiiettt; auch die Uo-
boqneinlldikeit, die du Fehlen der Frodnkte fär die auf 0 endigenden Hnltiplikiitionen in Orelles
Taielii bietet, tritt hei ICiithmannH Tafel iiiehf auf. Ms ist natiirli< li ( ii-^ htiiaek-^-iv hi <i}> man
diei»eii \'orleileii den l niHtani! >repMiiilMTslellfii will, ilall (^'relle» Itilelii tiie l'nRlukU' lireisteüiger

Zahlen unniittethar volUtini.li;: aiiL'elNii, was maiiehein fiii die Divitfatti vielleidit bequemer cnclieiMa
könnte. Kcferciit gibt K iiihniaiiiiK Tafeln den Vorzug.

In Furniat utitl Anonlining üind Küthmanria Tafdn denen von J. Ernet »ehr ühiiliib

Die F^rnstseheti Tafeln j;elH'n ciiiei>eita «He vollen l'rcKlnkte für die Tlumlerlcr und Zehner dc6

Midliplikaton», ander>eit*5 die l'rodnkte für 1 bii* i». Deiuznful^c sind bei Ernste Tafeln bei dtt

.Multi|ilikatioii zweier drei^tellij^er Zahlen tnei-t je .'! Ziffern zu addieren, bei Küthmanns Tafeb
höeiiütciiB je 2 Ziffern; enuprucbeodus gill für die Uivixion. Hr.

B. Neueste Erscheinimgen im Bereich der Seefahrt- und der Meereskunde

a. Werke.
Wittemngskonde.
Henkel. F. W.: WeatAer a^mee, on üemmtarjf itUrodudion io mettoroloffy, 8^ 336

n

l'nwin. 0sh.

Lehmannn. A.: Altweibersommer. DU Wärm^rSekfälU dm HtrbttM im MüMturopa. h^.

73 6. lierlin Ii* 11. P. l'arey.
Dunlop, W. R.: Weather wiadom in agrieulture. WÜk hinta on fyrsecuting. 12«. -i)') p.

London. Vi n ton & Co. 1 «h.

Handmanu, K.: Wetterregeln u. Weiterperioden, zum Gebrauch f. Touristen, Landwirte
U8W. MUMomtnengestelÜ. Auag. JnU-Septbr. 1911. Id». 12 8. 8aliboigl911. A.PnateU 0.20UK

MeercH- und (icwüs.xerkunde.

U. 8. Coast and Geodetic Survev: Tide ioblea for ike pear 19i2. 536 p. WaihinKtOD
191]. OoTernment Printing Office. bOOniti.

Darwin, G.H.: Tke Ude». ardedU. ». 462 p. J. Mnrray. Tah.6d.

Reisen und Expeditionen.

Wia»aueAa/Hic/u Ergebniue der deuitehen Tiefsee-EjqiedUion aufdem Dampfer > YiMivia*
1S98-1SS9. Im Anfrr. d. Rcichitamtes dm Innern hrtfr. t. C. Chnn. IX. Bd. Fol. Jen» 1911.

(I. Fisi Ii r IX I'.d. I I,fr-_'. Siinrdili, II.: GiistropndenUtiohe u. Gastropodenlarren
der di utsrJini Tiefen -KTjivdilton isits- INHU. III, n. 8. 41U m. 2 Fig.. .') Taf. ii. 2 Bl.

Krklrpn. S>uhkr.-Pr. W'iO.tf

Südpolar-Expedition, deutsche, 1901—03. Im Auftr. des üeicIiBamtes des Innern hng. r.

E. I>ry<ral«ki. Fol. Beriin 1911. O.Reimer. Ul.BA. Meteorologie. T. Bd. 2. Hllfle:

Ulf 1 Ml iiuirdiiH. \V. und Meeking L.: Ileobachtungsmaterinl der irifn-nnfiannhn
metcorulinji.^t hen Kooperdikm und seine Veru'erltnuj , nebst Erläutvrinnii n :nin

meteorologischen Atlas. .Meekinp. L.: Die Luftdruekeerhältnisse und ihre kliniiiti.^i'hen

Folgen in der Aliantiech-Pazifiechen Zone südlich von 30^ S-Br. 129 I. .^tUs.

Meteorologie. Hft. 1. Meinardtie. W. nnd Meckinfr, L.: Mittlere Uobearenkmien der
höheren svdllrhrn Breiten von Oktober IftOl bis März VJ04. 17 Taf. ra. 51 Karten.

Xlll. Ikl. Zitdloifir. V. 15(1. Htt 1. Itit ter-Zähon\ , H. v. : Revision der Chätogmithett,
in. 51 Abbilden. HS.

Levy, A.: Auf groüer Fahrt, Das Reisebuch eine» Schiffeoffixiers. b". III, 142 Ss. nut

53AbbUdgn. u. 1 Bildn. Beriin 1911. E. 8. Mittler & Sohn. 2.00.«

Fischerei und Fsmia.

Conseil jMriuati. iiiternnt ]M)iir 1
' c x p! n ra I . de la nier: Bulletin stati^tique des pt'rhrs

viaritimes dat pays du nord de l L'urope. Itetlige pur II. Kyle. Vol. V. pour l aiint«

1908. (Zum TL in deutsch. SpcMhe.) 87 8. Kopenhaj^en 1911. A. F. H*8t&8tfn. 230

Physik.

Stnith.tn/iian phi/sicol. fobles. r,U> revis. edit. I*re)iared hy A. EL Fowle. (SoiHlMOniaii m^'A-
lane^.^l.^ culKvii. n.^ Vul. 5s. Nr. 1.) s". 318 p. W. VVesley. » sh. ti il.

Ei f fei, (i.: La resistunce de l ttir et l nriaHon. Confürenee faite d tAiro-Club de Franee
le 37. Mai 1911. 4«*. 22 p. Tariä lUIl.

U. 8. Coaet and Oeodetic Survev: THrertion» for mngnetie measurements. D. L. H»x«rd.
S". 131p. Wa-hiii-loii ]!M1. i;..veriinient l'rint II nfficc.

Hazard, 1). L.: PI r> <-t imis fnr iiiinjnetir tneasumiti iits, t /ii/nirings. 8". 131p. Wesley. nb»

Astronomie, terre.««U-i!<elie und a8tronoiui.xchie Nuvigation.

Weatberbead. R.: TTte star pocket-hook; or hotp to find ifottr wny at night bg the ttm*.
I»'.". si' p, l,<ni'/niaiis.

"
1 >h. 'id.

British Adnüralty: Exai/inles in mathematies mevhanies,naviyation and nautical astrotiomM,
Aea< and tteam, and eleetrieity for uee ofJunior offieere afloat. 2 ah.
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KÜHten- und Uafeubeächreibungen.

Beieh««Marine-Aint: Nordae^-Handhueh. östlieher Tl. von Hanttkolm bis TtncMling.
T.Aull. Al)«„'»'schl. m. - Xuchrichfc:) f. S.'^'fnhnr ein-..)!!. Aus^r. 21. vom 20. V. 11>11. S». XVIl,
546 m. S4 Kwlr. Vertongn. ii. iii. z. Tl. furb. Abbiklj^ii., 1 farb. Taf. u. 2 Karton. Berlin 1011.

D. Reimer. l.<)0 .tC

: Ostsee-Handbuch. MüUerer TL 4. Aufl. Abgeschl. m. »Nachrichten L Seefahrer«
dnachL Aus^. 11 Tom 18 III. 1911. 8». XXVI, 424 8. m. 182 gedr. Vertongn. m. z. Tl. fiirb.

Abbildpi. 1 Taf, u, 2 Karten, nt-rlin 1911. D. Reinn-r. 3.r.0.tf
—

: Ostsee- Huntlbuch. Südlicher Tl. 5. Aufl. Abgowrlii. m. »Nat-hrichten f. Seefahrer"
einschl. Ausfi. 25 vom 17. VI. l'.»ll. S>'. XX, 5S3 S. m. 100|Kedr. VertODgO. m. S. Tl. färb.

AbbUdeu. 1 Taf. u. 2 Karten. Berlin lUli. D. Keimer. ^S^JC
: Htmdbueh der Yangtsefiahrt 493 8. m. 35 Anrichten n. 75 KartenaUzzen im Tttct.

^
Berlin l^MI. E. S. Mittler »S: Sohn. l'>/K)j/r

British Aiiiiiiraltv: West Coast of Scotland Pilot, Part II. Incluäiny the Soiith-WcM
Coast of 8kyt, the Nwtknnat Qxut ofSi^e, Rudh lU to Cape Wrath and the Hchrides
Jsles, 2 ftb. Od.
: Svpplemeni 1911, relaHmf to the Pacific Mand», VoL II, 4^ edit. 1906 (eorrected to

Febniarv l'tlli. s" 2s p, L)iul,.n 1911. .T. D. l'otter. ^ d.

U. S. Depart int 11 1 nt ( tunmorce and Labor. Lighthoiise «Service: List of lights and fog
Signals. Atlant ir und Gulf coasts of the United States 1911. (Corrected to Januaiy 31
1911.) 4«>. 207 p. Washington 1911. Government Printing Office.

Lütgen«, B.: YalpareUso u. die SeUpeterküst«. (Hft. 6 Ekl.V. r. »Meereskunde«, Bammig. toUc»*

tfiml. Vorträue /.mn Verständn. d. national. Rilentg. t. Heer- U. Seewesen.) 8^. 38 S. m.
2.') Abbildgn. Berlin 1011. E. b. Mittler & Öühu. 0.50

Schiffäbetrieb und Schiffbau.
Wilkes, W. H.: Notes on the practiral di/ths <f shiptuasten, 8^. 128 p. 0. Griffio. 2Bh. 6d.
Broum's mnUieal diary and day's work book. Fol. J. Brown. 4 ih.

Bragg, £. M.: Marine engine aesign, ineluding design oftuminff and rwerting engines.
Sf*. Constable. Sah.

Handpls^f'o;>:r'ni>liio und Statistik.

Vorhteher-Aiut der Kaufmannschaft, Dauzig: Bericht über Vamigs IIandeL Gewerbe und
SehmUtrt im Jahre mo. IL Teil StaiüHk. SP. 118 S. Daniig 1911. A. W. Kafemann.

Gesetzgebung und Rechtsleiire.
Holland, T. K.: Proposed changes in itaval pricc UntS» 9. H. F.rowde. Iah,
Baty, T. : Brituin and sea law. 8". Bell.

' 1 sL

Verschiedenes,
Davis, W. M. n. Braun, G.: Grundzüge der Fhyaiogeographie. .\uf (imtid v. W. Morris

Davis' »Phvaical geography« neu bearb. 8<*. XU, 322 8. m. 12ö Abbildgn. u. 1 Taf. Leipsig
1911. B. O. Teobner. Ö.nOw«

Dentscfilnnds Kririjt<nmrine. (Marhir-.llbvm.) Ausg. f. Kiel. Fol. 50 S. m. .Xhbildg. ii. Ausg.
f. Wilhelmshaven. Fol, 54 fij. m. Abbildgn. l^eipzig lOll. lt. 61 reiler. Je 2.00

Neubaur. F.: Jahrbuch des Norddeutsehen Lloyd I9l0{li. &. 4U 8. fieilin 1911.

Hobbing & Co.
Stöwer, W.: Die DetUsehen Haflmstädte, In Bildern v. 8t. Text von Admirelitätsrat

G. AVisIicenuH. 4. (Schlufilfiig.) 40JiXtt>em. a73—88 m. AbUldgn. u. i Tiif Berlin 1911.

Deutscher Verlag. Subski.-1'r. je '^.00 .iC

Daviiäon, \V. Soi/ie nen> and interc.-^tinij pointn in ships hygiene. S" Oti p. ^>impkin. 4 <*h.

The Log of the »Blue Dragon II' in Orkney and Shettand, 1909—1910. VVriiten by various

handa and now eet forth bv 0. ('. Lynam. Gdit by the stewatd, lUuatr. in colour and with

phottKVaphi«. Rketches and niaps. 4*».
' XVI, 175p. K. .1. Sidgcwisk. .' >h.

Ruastech-Japayi. Kricij. Aniil. Darstellg. des ru«». (Jeneralstabes. Deutsche vom rnss. Kriep!-

ministerium ni. Alleriiöchsler ticiiehmig. aiitoris. Ausg. v. Frhr. v. Tettau. IV. Bd. 1. II.

Mukdeu. 1. Tl. Die der Schlacht v. Mukden unmittelbar vorausgeh. Ereignisse u. die öchlauht

adbsl bia einschl. «. Mint. m. 8 SUzz. i. 8teindruok u. 4 Sfizz. i. Text. 8». XII, 377 8.

Berlin 1911. E. 8. Mittler A Sohn. Subakr.-P». 8.50M
b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden VerSffent-

lichnngen und Sammelwerken.
Witterunprsikundf.
Theoretische lietnicktunyen über den Bau der wandernden Cuklonen u. üb. die Strömung»-

linieii der Lnft in iAiMH. O. Kiewel. »Verüffena PrenO. MeteonO. Inst. Nr. 230. AbhancU.«
Rl. IV, Nr. 2.

The AleuHan and leelandie lows. W. J. Humphreys. «Ballet. Moiint, Weath. Obs.« Vd. 4,

Part 1.

Origin of the perniaticnl occan hii/hs. Kbenda.
Der Einfluß geringer Gclilndcccrschiedenheiten auf die ntcteorologischrn Elrniente im

Nor€ldeutsc/ten Flaclilatide. Ii. Knoch. »Veröffentl Preuß. MeteoroL Instit. Nr. 237. Ab-
handle Bd. IV, Nr. 3.
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J7te antwnnnl storms of ihe West Indies. V. Soley. »Washington. Pilot Chart Nortli AUant
<)('(>an. Sil]!])!, l'.lll, Aiij^nst.

North I'dcific (ijji/iDons. r>oii(lon, Mot<x)rol. (.'hart Ind. Oceaii^ U)ll, Kptembor.
Throtigh thv hvitrt of u tijphoon. Xaiit. Magaz.'^ 11)11, Aiigtist.

The value of the two-theodolite method for detarmining vertieat otr moUon. C. iL Lej.

»Quart. Journ. Royal Mcteorol. 8oc.« 1911, July.

Kleinere h'n/icrkirm/ über die tägliche Drehung der Win^tüme in BAadam. O. Meißner.
-Das Wetli-r^ 11*11. Ilft. 7.

Vertical tcmperaiure yradicnU and conveetion HrnOe. W. J. Hnmpbreys. »Ballet Bfount.

Wcalb. Obs.« Vol. 4. l'art 1.

i^ter die obere Afmosj)häre. W. Peppler. »Petirni. Mitteil.' 1911, Aiigust.

MiUelie»'p' raf/irrN >/iT Breitenkn tsf und die mittlere Temperatur einer Land- bt»* Wauer
he/iiisphüre sowie der Erde. .1. Liziiar. »Met«?<>rol. Ztsrhr. llill, Hft. 7.

Über die Zerlegung des komplexen täglichen Ganges der Tem/ieratur und de» LuHdnuket
in eine ganz- und eine halbtägige Welle. J. Hann. Ebi-nda.

Levels of maximum and minimum eloudiness. W. J. Humphrovs. •Bollel. llouiit Wwth. *

Obs. , \\.\. 1, I'.irt 1.

The droiight of Jiilij luil. Symon's Metcurol. Magaz.« 1911, August. i

Serivus drought in Ind/n, llht iHla.
|

Über den Kreislauf des Wassers. W. Meinardus. »MeteoroL Ztschr.« 1911, Hft. 7.
|On the rainfall at Osaka. K. Yainada. »Journ. Metcon^. Soc. Japan« 1911, Nr. 6. \

What ean we Uarn from raü^BUl reeordef H. H. Turner. »Qnart. Joora. Royal Meleorol i

Poe.« V.ni, Julv.
}

Der Charakter der Geiritter seit 19Wi. W. Mader. »Da« Wetter« 1!>11. Hft. 7.
|

Die Veränderungen de» Klima» aeü deui Maximum der letzten Eieteit. W. B. Eckhardt. .

»Gcop-. Ztwhr.« 1911, Hft 7.

Observafinns inrti'nrologiqneK du Franqoi» Arogom au large de Terre Neuve. H. Baalig. i

».\niialrs (le ( i<'uijia|»hic« 1911, Juillet 15. i

Meteorologisehe und klimotologieche Ergebnisse der englttehen »Dieooverif-Eigtedition' .

1601—1904, L. M <M- k i n g. »Petenn. Uitteil« 1911. A uguat. I

ObterwHon» mHiorologiqves faites dan» VAntarctique pendant l expediHon du Dr. Chartot
1908 -1910. .T. l{nii< li. Aiiiiiiaire Soo. Met(''orol. de Fnmoc llUl.Juiji. f

M^eorologisch- optische Erscheinungen-, beobachtet von Ilolzliueter in Heppendorf fUV.v/- I

preiwen.) C. Kassner. .Veniffintl. rieiiü. Mcteorol. Iiistit. Nr. 2:J8 Ablianiil.« Bd. IV. Nr. ^.

Note» OH the eondition of the aimosphere during the reeent contact of the earth with tke I

tail of Hatten'» eomet. H. O. A. Harding. >Jonm. and Proeeed. Royal 8oc. N. 6w Wala« 1

i9n\ Vni. II, rurt III
;

Vnlkani.-iniu.< und Witterung F. Thieme. »Das Wetter» 1911, Hft. 7. i

Winterprognose und Aimeiut'-nin'j. F. Ständer. Ebenda. '

The practical appHcation of meieorologg to aeronautiee. W. H. Dines. »äcienL Amerie, 1

Sappl.« 1911, August 5. I

Drahtloser tefr</r(tjd/isr/ier Orientirrungs- und meteorologischer Beratttngsdienst für die '

I.uftsehiffdint. M. l)ii < kiiiann. *Ztsclir. f. Flugtechn. u. Motorluftseh.« füll, Htt. 14 u. 15.
,

3Ieer(>s- und iiowius.^ivrkuode.

Twentif i/ennf Southern Oeean ieeberg», 1891—1910. »London. Meteorol. Cliart. Ind. Ocean« 1911,
|

Circttlalion of the North Atlantic in the month of August. J. C tjolev. »Waslmigion, Pilot

Chart North Atlant Oceao« 1911, August.

I{ei.<en und Expeditionen.
Eine Expediton nach Jan Mayen und Island. »Mitteil. Geogr. GeseUsck, Wieu« 1911, Bd. 54,

Nr. 7.

Note di viaggio. Dnl Sn/fanato di Zontibttr tU Benardir e ritomo a ZmuSbar. »Bellet.

goc. Afr. Italia« 1911. Nr, .>.ü,

The freneh antaretut expediHon. »Natnre« 1911, August 17.

Fi.>(chprei und Fauna.
Über das Auftreten von Sprotten und Heringen vor und in der Elbemündung im Winter

j

1010- um. Kichelhauin. ^Milleil. Deutsch. Seefiseh.-Vemn' 1911, Nr. 8.

De siechte elftvangaten traft dit joar. (Vervolg en slot.) P. P. C. Hoek. »Modeded. or.

VLsseherijc l'.ui. .Iiili.

Jlvor opholder den </n>nland»ke lok» »ig om vlnteren. Morten P. Porslld. »Heddetdser on
Grönland.. Vol. XLVIl.

Die Holländischen Versuche mit gezeichneten Sehollen. H. C.liedeckc. »Vcrhandl. RijWsinstit.
!

oor iiri ()iMl.r/o,k il. /.!•( UM!. Nr. 1.

Über die wirtschaftliche Bedeutung und die Naturgeschichte der Seezunge. Ii. C Kedecke
u. J. J. Tesch. E^da, Nr. 3.

Physik.
8ome model erperiments on sitefion of ve-m-ls. 1). W. Taylor. »Washiogtou, PUot Chart. Sonth

j

Taeiiic Ocean« 1911, ^eptemiier—November.
De »^tijnbare geetalte van ket hemelgewetf. (Vervolg.) »Hemd en Dampkiing« 1911, JulL
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AetiHometrical ohMTVoHom firottt Oreenland. Horten P. Porsild. »Ifflddddaer om Onmihnds
VoU XLVJL

Mesmmg der Sonnentemperaiiir. F. Knrlbftum. >Site.-Ber. Akad. d. Wimensdi., BerHnc 1011,
Nr. 15.

Von der ^Canieuie^ gefuntlrne riirirhtigkeiten der magnetischen Karten. :>]IanHa< 1911,

Nr. 31.

BmUUuU van variaHe^mäerxoek in den Indüehm Oeeaan. >De Zec< l»il. Nr. 8.

Net poollieht vtm S2. Febmari 1911. G. Stdrmer. »Hemd en Danipkring« 1911, JtdL

Jnstrutiienten- und Apparutenkuude.

IfUtrument zur qraphUehen Autwertvng agtronomüeher I^Honshetiimmungen naeh der
St(t»<lI!)iir>ni)Hhode. A. Brill. DciilKchr Ztwhr. f. Lufrs.biff. - inil. Nr. 17.

An autdiiuitic vulve for pilot halloons. ('. IJ. Lev. »Qiuirt. Journ. Koval Mctcorol. .Soc.«

• 1911, .Tiily.

Qn the eonstruetion ofprotected raingauae. J. ÜAio. »Journ. Meteorol. Soc. Japan« 1911, Nr. 6.

E poettMle eompeneare »tahümente nna wueola mttgneHeaf E. Hodena. »mvista Ma^ttima«

Der Aii.-^ihutzsche Kreiselkompaß. Ii. Maurer. Ztschr. f. la-tr.-K»le.' 11)11. Ilft. 7.

liussfi/a t/iroscopica A fisch ii/z-Kämpfe. A. Pcri. -Kivistu MiiriKiina* 1911, Luglio-Agosto.

IHe geometrüeke Theorie der Stereophotogrammelrie. T. i^chilling. »Ztachr. f. Venn.-We8.c
1911, Hft. 24.

AstroBonie, terrestrische nad astroaomische Navigatioii«

Sirenge Loeung des Zirrihähenproblenu durek Zeichnung in der Kttrie, A. Wedemeyer»
»Marine-liundsch.« iüll, Rft.6.

VoUedige plaatabepaling zonder beeiiUring. «De Zee« 1911, Nr. 8.

Determina<:äo direeta do pon/o obsermdo peln cnlciiln semi-logaritkmieo e ^ni-arithm^ieo,
M. Saiupaio. Hcvista .Marit. Hmzileiraa 1911, Maio.

Küisten- und Ilafenbeächreibuiigen.

North AÜantie lane routee io Canada. »Washington, Pilot Chart North Athmt. Ooean* 1911»

Deplacement de la liijnc de eofc dans le Golfe du Lion. L. Kabot. ^La Ciöographic 1911,
•Iiiiilct 1.').

Marokkanische Häfen. >Deutech. Levante-Ztg.< 1911, Nr. 8.

Exploratiofi hydrographique du Yortong ä du Yang-tteu supirieur. L. Andern ard. »La
({»'ographie' 1911, Juillet 15.

Sohiffshotiicb und Schiffbau.

Otie man navigation. J. J. Lowry. »Naut. Maeaz.« 1911, Auguüt.
Cirea nn metodo per determinare rotta e vetoeUä del nemieo a grandi diatame. T. Fiorani

c K lUriiotti. l{ivi-(;i Maritfima- 1011, Luglio-ApostO.
IVfinnrer is een sehijt een wrakY De Zco- 1911. Nr. S.

Zvr Ihrorie des Segeins. (Forts.) F. Kckcrt. Die Yac•ht^ 1911, Nr. 21.

Barken-Konstruktionen. II. Kndriss. «Kkshiffbaiu 1911, XII. Jahrg., Nr. 21.

Notruder des Fischdampfers >Bunte Kuh* H.H. 3t. ü. Scnst. «Hansa« 1911, Nr. 30.

Dieneue Richtung im Ifandef.ise/iiffbau. C. Kielhorn. Schiffbau- 1911, XII. Jahrp.. Nr. 2">.

Bestimmung der Sehiffs<pierfrstiiikeit mit Einflnßlinien. Dreßler. .Schiffbau 1911,

XII. Jahr.L'. Nr. J ^

Längsschotte als Scherverhand eines Schiffes und ihr Einfluä auf den Bau der Au/ienhaui.

^ Holz als M<Uerial für Scherverbände, J. Hf iephorst. Ebenda. Nr. 20 u. 21.

t her die Zerstörung r'on Konden.^afnrrultrrn auf Schiffen. (\. Polit/ KIhtk!:!. Nr. 22.

Le moteur Diesel et la navigation rn haute mer. IL Honnin. l.<a Naiure 1911, Juillet 22.

Handelsj^cographie und Stati.>itik.

Verkehr und iVa.tserstände der deutsehen Binnenwasserstraßen im Jahre 1909. »Statist, d.

Deutsch. Keirhs' IVI. 235, Teil II.

Verkehr deutscher Schiffe 1910: Vari. (ireat (iriuishy i( iro($britaniiieiu. i'aliua de Mallorea (Spanien),

Ii. inii . .•^yrii-iii, Tripoli.s (Syrien). .Mayagüez ( l'ortorieo). Kli^ele (Kauai, Hairaisdie ImelD) und
lloriuluiu tliawai.sebc Inseln). >Deuuicb. Handdsarch.« 1911, Juli.

Schiffsverkehr 1910: C*a1al8 una Roehefort sur met. Ebenda.
Die Schiffahrt im Hafen von Genua 1010: (lenuji. lüvi'iKla.

Die deutsche Flaqge in den aulirrdeuf.schcn Iläfcii im Jahre 1909. Snitistik <1. Peutseh.
{{.-iclisc, 15.1. L':;.";

Jlandrls- und Schitt'ahrt-ihericht der Kaiserlichen Gesandtschaft in Bangkok für da.t Jahr
1909 /0: Siani. -Deutfieh. Ilamklsarch.. 1911. Juli.

Die Entwicklung des //andeLtscAiffbaues in Japan, »Schiffbau« 1911, Xü. Jahrg., Nr. 22.

^p^letz^febun^f und Retlitslobrp.

Zweck der Vorschrift des Art. 10 Abs. 2 mit Bücksicht auf gehörte Nebelsignale. »Hansa«.

1911, Nr. 31.

Die Londoner ßeerechiedeklaration. (Sdüoft.) Ebenda, Nr. 30.
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Pour Oll contre la drclnratton de Londreg. L, Jncoubct. »Kevue Maritimcc 1911, Juin.
Die Reichsversichertmysordnnng. f^chaiiseil. >HanHat 1011. Nr. 30.

Zum Seeunfallgcsetz. »Seefahrt« ILMl. Xr. I.").

Reyiihttiom tjovernituf wireless equipment on ocean passenger steamers. »Washington. Pilot

Chart, .North .\tlaiit. Ocean. !!< 11. August.
Entscheidungen des Reichsqeriehts. Kollision 'Resolut — Eriphia^. Seestraßenordnung

Art. IS und 25, » Hanna. 1911, Nr. 31.

Verschiedenes.

Surgieal and medical nid, and hygiene at sea. C. S. Black. »Naut. Ma^'az.* 19U, .\ugui«t.

Roard of Trade sight fest eiarninatiuns. £bi<nda.

Naval training for the mercantile marine, El»endfl.

Zur Rehandlung der Polarforschung in höheren Schulen. F. Schulze. (Schluß.) »fiec^.
Anzcijrcr* lUIl. Hft. S.

Nouvelle inethode d'analyse harmonique par la sommafion algebrique d'ordonnees deler-
minees. S. P. Thomiison. »ConnUt» Kcndu8^ 1911. Tome l.">;{, Nr. 2.

Der Anschluß Frankreichs an die internationale Zeitrechnung. »Miltcil. a. d. Gebiete d.

Sccwcs.« 191 1, Nr. S.

Una conferencia interesante sobre et Canal de Panama. A. ShankJin. >nolet. Soc. Mexican.
de Googr. etc.«, Toino IV, Nr. .").

Die Witterung an der deutschen Küste im Juli 1911.

Mittel, Summen und Extreme')

aus den meteorologisehon Aufzeichnun^?en der Normal-Beobachtungsstationen der

Seewarto an der deutschen Küste.

Stntions-N.imc

und SivJiöhe

des IJiin)nM'lerK

L u f I <! r II r k .
7i «

• niui —
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t
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S(ut.

IVii ijMTulur-Kxtre

Absolutes

iie
TcnijK'ratur-
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Wils. 2i ».

»
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Swih. 22.1 i:>.ii 211. lM.:{ 1 2.0 2.>.i 1.!" II.] 70 57 71 5.5 4.9 AM 5.0 1-1.2

KÜK- 20.1

1

i:i.'.» 2;.f> 29. 9 :; 12. [.1 I.s 1 1 .2 79 70 7S ,5..^ 5.2 5.0 .'i.y —0.4
Nciif. 2ü.r. i:i.o 29 .;i 27. 9.1

•»•) »
"

2.1 I0..'> «59 70 5.0 .').( 4.8 5.4 i-0.6Mem. 2i >.t) 12.:; :t' (.1

1

2s. li.7 1». 1.) l.l 1".4 74 (VI 79 5.0 5.4 4.7 5J2 1-0.4

') Erläutcrimgcn zu den meteorologischen .Monatj^talM'ileii «iche ».\nn. d. Hydr. usw.« 190."». S. 143.
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Windrichtung, Zahl der Beobaditiingoii (Je 3 am Tage)
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C
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0
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1

Wilh. io :t 4 :$ 3 2 5 il r> !» K? 12 1
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'
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Mens. 3 8 4 1 1
s lU 1 7
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Die TalwUen von Borkum sind biaher nicht eingegangen.

Bei durchschnittlich 4 bis 5 Millimeter zu hohem mittloron Bnromotcr-
stande war die Witterung an der Deutschen Küste im Monat Juli mit Ausnahme
des Sußersten Ostens im Durchschnitt ziemlich warm und sehr trocken; die

Mitteltemperaturen des Monats lagen meist etwa um 1 Grad höher als die nor-
male, im äußersten Osten um etwa 1 Orad tiefer, und die Niederschlagsmengen
waren um 5ü Trozent und mehr zu gering. Die mittlere Bewölkung war im
Westen bei weitem, an der östlichen Ostseeküste etwas zu gering. Die Winde,
deren Stärke nach den Registrierungen erheblich hinter den Normalwerten
zurücki)lieben, wehten vorwiegend aus westlichen bis nördlichen Richtung(>n.

Besonders zu erwähnen sind die außerordentlich hohen Temperaturen in der
etwa am 21. Juli beginnenden »Hitzeperiode«, deren Extremwerte an der Nordsee-
kuste auf mehr als 30 Grad, an der Ostseeküste meist auf 27 bis 30 Grad an-

stiegen. Als NiederschlagspcT-ioden sind zu nennen der 1. bis 3. und der IG. bis

18. Auch am 8., 20., 23. und 2ü. fielen Niederschläge. Sonst aber herrschte

m^st trockenes und heiteres Wetter. Nebel wurde nur ganz vereinzelt be-

obachtet. Gewitter traten verbreitet am 2., 18., 23., 26. und 27. fast an der
ganzen Küste, vom 28. bi.s 31. nur an der Nord.seeküste auf. l^türmische Winde
stellten sich vereinzelt am 8., im äußersten Osten verbreitet am 9. und 10. aus
nSrdliehen Richtungen, am 15. an der Ostseeküste aus Nordwest, am 1$. tind 17.

fast an der ganzen Küste meist aus Nordwest und am 19. aus westlichen
Richtungen im äußersten Osten ein.

Vom 1. bis 3. stand das Deutsche Küstengebiet unter dem Einfluß einer

Depression, die Nordeuropa bedeckte und ostwärts abzog. Bei Winden aus west-

lichoi Richtungen war das Wetter regnerisch und ziemlich kühl; am 2,, wo die

M Die Nietlersrhla-sweitc siml auf •;iuizc Millimeter abgerundet.

>) lijrklärung siebe >Ano. d. Hydr. usw.« 19üö, 8. 143.
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Winde mehr nach westlichen Richtungen übergingen, trat etwas Abkfihlang eu,

die Gewitter im Gefolge hatte.

Vom 4. bis zum 13. befand sich das Deutsche Küstengebiet unter dem
Einfluß von Hoehdruokgebieten, die meiBt trockenes, heiteres und warmee Wetter
mit sich brachten; nur im äußersten Osten sowie am 8. an der ganzen Ostsee-

kuste trat vorübergdiend etwas Regen ein. Wahrend dieser Witterungsperiode
hielt sich hoher Luftdruck andauernd über West- bzw. Nordwesteuropa auf, wo-

gegen im Osten Depressionen und Ausllufer von solchen vorüberzogen. Die

Temperaturen liielten sich während dieser Zeit meist nahe der normalen, im
äußersten Osten etwns darunter. Erwähnenswert ist noch besonders die Wetter-

lage am 8. Ein kleines Teiiminimum befand sich an diesem Tage über SüU-

schweden und verursachte vereinzelt ein Auffrischen der Winde aus Nordwest;
am folgenden Tage brac Iito es der östlichen Ostsee stürmische Winde aus nörd-

lichen Richtungen, die stellenweise auch noch am 10. anhielten.

Am 14. fand die lange Periode vorherrschend trockenen und heiteren

Wetters ein Ende^ da das westliche Hochdruckgebiet sich weiter znrfidczog und
ein neuOT Depreesionsausläufer über Skandinavien nach dem Deutschen Küsten»

gebiet vordrang. Er hatte bei Winden aus westlichen Richtungen etwas kühleres

Wetter im Gefolge und verursachte am 15., wo sich bei Riga ein tiefes Teil-

minimum eingestellt hatte, ein weiteres erhebliches Sinken der Temperaturen
sowie an der Ostseeküste steife und Stürmische nordwestliche Winde. Hieran

schloß sich eine Folge von Tagen mit unruhigem Wetter, da weitere De-

pressionsausläufer über das Küstengebiet hinzogen, wobei sich das westliche

Hochdruckgebiet allmählich nach Südwesteuropa verlagerte. Besonders der 16.

und 17, brachten vielfach an der Deutschen Küste stürmische Winde, die inel>t

aus nordwestlichen Richtungen wehten. Am 18. traten vcrl)reitctc (^ewittiT auf,

denn im Gefolge höheren Luftdrucks, der sich über den Koniinent ausgebreitet

hatte, war über dem Binnenland etwas Erwärmung eingetreten, bei der An-

näherung einer über der Nordsee gelegenen Depression wurde jedoch ziemlich

kühle Luft herbeigeführt, so daß sich bei diesem Teniperaturgegensatz die Ge-

witter entwickelt haben dürften. Am 19. begann das Südwesteuropa bedeckende
Maximum sich nach dem Kontinent zu verlagern, wobei im Binnenlande und auch

an der Küste Erwärmung eintrat. Am 20. befand es sich über Nordfrankreich;
da jedoch ein Deprcssionsausläufor über das Deutsche Küstengebiet hinzog, so

blieb das Wetter hier noch weiterhin ziemlich unruhig und regnerisch.

Bei dem weiteren Marsohe des Maximums über den Kontinent hin war des

Wetter nun bis zum 24. vielfach heiter, ziemlich ruhig und warm; am 2:1. stellten

sich im BercMche «'incr von der Unterolbe bis nach der Hiscayasee rcichcnilen

Furche tiefen Druckes verbreitete Gewitter ein. Am 24. näherte sich vom Westen

her ein neues Hochdruckgebiet, das am 25. mit einem anderen üb*»* Nordost-

europa in Verbindung trat. Nun blieb lioher Luftdruck bis zum Monatsschlnß
über Ost- bzw. Nordost- und Nordiuiropa liegen, so dali das Deutsche Küsten-

gebiet unter dem KinfluU östlicher Winde kam, die anhaltend heiteres Wetter,

allmählich sehr hoch ansteigende Temperaturen und vielfach Gewitter im Ge-

folge hatten, die vom 27. ab in der Nordsee ohne Niederschlage auftraten. Am
höchsten stieg die Temperatur am .'K). : in Hamburg auf H2.1, in Wilhelmshaven
auf 32.6 Grad; die niedrigste Maximaltemperatur hatte Wustrow am gleichen

Tage^ nämlich 26.9 Grad.

Berichtigung.

In dem Artikel Dtunpferwrire von Durbuii nucli «Ion Durchfahrten in «ins Malaiisoho Insfl«

tiioor nsir.«, »Ann. il. Hydr. ttsw.« I'.MI. simi in di r TnlitHo 1 1 nuf i?. 398 die Zahleo, die die Mittel

der Kolumnen >Zeit< und ^Mittlere Fuhrt auf 1 Wat-he« uiigebcn, /u vertauschen.

^ f ^

Droek nnd Verlag von E. 8. Uittu r .suhn. KMiii^-iMie irotbacbbandhiflff ond Hoflmclidnideeni
Berlin SW, KtKbhtraUe äS—71.
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Temperatur- und Salzgehaltsbestimmungen im südwestliciien

Stillen Ozean. 1910.

den Beriditen 8.H.8. »Planet«, Kommandant K-Kqit ItaalBlk.

(Hienu Tafel 28 und 29.)

Außer den schon in den »Aim. d. Hydr. usw.c 1911, S. 16, veröffentUchten
Lotungen ist nocli über die folgenden OKeenographieeben Beobachtungen dee
Jahres IBlü zu berichten:

Tabelle I.

Reihenbeobaehtungen 8. M. S. »Planet« 1910*

Tiefe in m t <»C. <rt TieCe in n l «C. 9t

Station 24. 10. IV. 1910. Station .^5. 1. VII. 1910.

32° 37.1' 8-Br., 152° 3Ö.5' U-Lg. Tiefe 122 ni. 15° 42.3' S-Br., 165° 44.4' O-Lc. Tiife 3366 m.
0 23.2 35.12

34.8525 23.0 35.07 2I.(:h)
'

1
0 25.0 23.05

.".0 18.5 35.57 25.61 .50 25.42 34.92 23.19

7.')
] 7.3.') 35.63 25.84 im 23.26 35.39 24.12

122 17.5* 150 21..53 35.64 24.N9

200 2i ).25 35.66 25.23
St«Uon 25. 11. VI. lülO. 250 18.98 35.59 25.49

29« 48.1' S-Br., 166o 58.(K O-I«. Tiefe 4923 m. 900 17.74 35.57 25.80
0 20.2 35.70 24.72 4ff\ 14.1S 35.23 2634
50 20.22 35. IK** 24.82 6(> t S.53 34.87 27.11

100 1S..S3 35.62 25.05
:

1 800 5.87 34.5() 27.23

150 10.36 35.50 26.06 1000 4.59 34.67 27.49

200 14.72 .35.41 26.38 1500 2.93 34.67 27.65

260 13.21 35.26 26.55 1 2000 2.33 34.79 27.80
300 \2.m 35.23 26.70 1

t(H) 10.<H> 34.90 26.72 * Miiuiiiiiiii-Maxininni-Tfaermometiir Negretti-
euo 8.32 31.74 2 7."'5 Zumbra.
800 0.19 34.63 27.2(5 1 WiBBBenchOnfer eddedit geeeUoeen.
1000 5.15

1

34.63 1 27.39
j

1. Reihonbeobachtunecn kamen drei zur Ausführung. Die erste, in 32°37.rS-Br.
und 152° 38.5' 0-Lg., la^ .nif dem Schelf des australischen Koiif incnts. Bei der ge-

ringen Tiefe von 122 ni konalun nur drei öchichtbeobachlungeu, in 25, öü und
7§ m Tiefe, eingelegt werden. Auffällig ist an dieser Station das Verhalten dw
Temperatur, die von 25 auf 50 m um volle 4.5^ abnimmt, von 50 auf 76 m nur
noch um 1.15'. Dali die Bodenwassertemperatur wieder anstei^^t, ma^' am
schlechten Arbeiten der zur Messung verwandten Negretti-Zambraschen Thermo-
meter li^n. Der Salzgehalt fällt von der Oberfläche nadi der 25 m-Sehieht um
0.05<^/oo, steigt dann hei 50 m auf 35.57 und fallt bei 75 m wieder um 0.04 *^/oo.

Die Wasserprobo der Bo«lonschicht ist leider verloren L'otrangen.

Die zweite Serie (Station 2ö), über einer geloteten Tiefe von 4923 m, lag auf
29^ 48.1' S-Br. und 166° 63.0' 0-Lg.; sie kann als südlicher Schnittpunkt der
Schnitte A und B von 1908 und 1909') (.siehe Textfigur S. 526) betrachtet werden.
Der südlicheren Lage der Station entsprechend, treffen wir hier in <rr'rinf]ren Tiefen

dchon erheblich kälteres Wasser als weiter im Norden. Während auf der zunächst

Uzenden Station 13 des Schnittes A bei einer Oberflächentemperatur von 21.4° in

300 m Tiefe noch 17.7 ' «.'cmesscn wurden, findet .sich auf der neuen Statidn mit 20.2°

Oberflächentemperatur in derselben Tiefe nur noch eine Temperatur von 12.6^.

1) »Ann. d. Hydr. nsw.« 1910, S. 393.

Aaa. 4. Hyür.'aaw. IUI. Heft X. 1
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Erst in 1000 m Tiefe zeigt sich mit 5.15 ' fast die gleiche Tempwatar wie weiter

nördlich auf Station 14 des Schnittes A, die dort 5.3" beträgt.

Die weiter nördlich sehr mächtige Salzgchaltsschicht von über 35.00 ^/q^

bleibt aof der neuen Station viel geringer. Während anf Station 13 im Jahre
1909 bis zu einer Tiefe von etwas über 250 m der Salzgehalt über 35.75" be-

trägt, erreicht er hier diesen Betrag überhaupt nicht; nur bis 150 m Tiefe reicht

der Salzgehalt zwischen 35.75 und 35.50 ^oot Station 13 1909 geht er aber

bis beinahe 400 m. Bei etwa 400 m beginnt auf Station 25 1010 schon das Wasser
von unter 35.00 ^qq, auf Station 13 1909 erst bei über 600 m Tiefe.

Die Werte für at .sind auf Station 25 1910 in den gleiclion Tiefen erheblich

größer als auf den nördlichen Stationen. Diese spezifisch schwereren Wasser-

massen werden daher nach N absinken, und es ist als Gegenwirkung ein Zu-

strömen der leichteren Obcrflächcnschichten von N nach S» nach den bis jetzt

vorliegenden Beoluichtungen, die bis etwa 12°S-Br. reichen, von dort bis etwa

SO^'S-Br. zu erwarten, was ja auch mit den für das ganze Jahr beobachteten

Oberfläohenstromrichtnngen fibereinstimmt.') Da auf dem in Betracht kommen-
den Gebiet wfthrend der Monate Juli bis September der Oberflächenstrom vw>
wiegend von NO nach SW setzt, die Winde aber in dieser Zeit im allgemeinen

von SO nach MW wehen, so zeigt sich, daß die Windrichtung mit der Strom-

richtung einen rechten Winkel bildet. Nach Ekman*) verursacht nun die Erd-
rotation auf der südlichen Halbkugel eine Ablenkung des reinen Triftstromes um
45'^ von der Windrichtung nach links; eine weitere Ablenkung nach links mag
der Verlauf der ostaustralischen Küste bewirken, so daß trotz der senkrecht zur

Windrichtung laufenden Strömung diese doch durch den aus SO kommendea
Wind veranlaßt sein kann. Mit in Betracht für diese Richtung des Oberflächen-

stromes kommen aber auch sicher noch die Unterschiede im spezifischen (Jewicht

des Meerwassers zwischen 12 S-Br. bis dO^S-Br., die sich auf Tafel 28^) in dem
steilen Einfallen der Isopyknen von S nach N dartun.

An der neuen Station 26 S. M. S. »Planet* kann der hohe Salzgehalt der

Oberfläche nicht sehr tief liegen, da durch die stärkere Abkühlung gegenüber
den nördlicheren Stationen das spezifische Gewicht so erhöht wird, daß ein

rasches Abfließen der oberen Schichten entlang der Isopyknen nach N, den Orten
geringeren spezifischen Gewichtes, bedingt ist. Besonders in den Tiefen von etwa

100 bis 800 m fallen die Isopyknen nach N so steil ein, daß gerade in diesen

Tiefen der nordwärts setzende Strom zu erwarten ist. Als Ausgleichsstrom

wirkt dann von NO kommende Oberflächenstrom.
Die dritte neue Serienslation Nr. 55 liegt westlich von Espiritu Santo auf

15° 42.3' S-Br. und 165 44.4'<)-Lg. bei einer geloteten Tiefe von 3366 m. Die

Temperaturen, verglichen mit denen der östlich liegenden Station 22 1909, er-

wiesen sich in den korrespondierenden Tiefen von 50 bis 800 m um etwa 1 bis

1.5'^ hölier als dort. Vergleicht man sie mit denen der im N liegenden Station 49

1909, so zeigt sich, dal5 in (» bis 200 m die neue Station niedrigere Temperaturen
aufweist, von da ab aber bis lOUO ni Tiefe höhere. Der größte Unterscliied liegt

mit 2.8^ Differens bei 400 m; selbst in 1000 m ist die Temperatur der neuen

Station noch um 0.6'^ größer.

Der Salzgehalt in den vei-schiedenen Tiefen der Station 55 IIUO schließt

sich in seinem charakteriölischen Verlauf - Max. in 200 m. Min. in 800 m Tiefe—
eng an den der Station 22 1909 an; nur hinsichtlich der absoluten Betrige be-

stehen Unterschiede. So fehlt der hohe Betrag von 35.95 " in 200 m der

Station 22 1909 auf der neuen Station des Jahres Iii 10, und unterhalb 500 m
Tiefe erhebt sich der Salzgehalt von Station 55 etwas über den von Station 22.

Die bopyknen neigen in allen Tiefen von 0 bis 1000m nun unbeträchtlich etwas

von W nach O.

) Atlas dos Stillen Ozcann. hrsg. von der Deutschen ScevMte, 1900, Tafel 19.
•) -Ann. d. Hvtlr. usw.t V.m. S. A74.

K.« isr s-luiiit A aii^ 'l'at.'l ;;:'>. r.an.i XXXVIII, ei^iDct dnidi Blal. 25 und 55 des

Jahreä lyiü. — Berichtigung zu Jafel Jt» mhv tj.
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Sehr charakteristisch ist in dorn hier untersuchten Teil des Stillen Ozeans
dor Verlauf der 15°-Isothermo von Station 25 1910 im S nach Station 49 1909
im N. Sie Boliliefit sieb nSmlioh ziemlich eng an die 85.50 ^oo-Isohaline und Bomit
aurli uiif^efähr an die 26.00 Isopykne, Da8 Wasser, das im S unter rund 30° S-r?r.

an Station 2n 1910 mit ;i5.r)0'^' Salzf^ehalt und IS'^ Temperatur hoi etwa ir.Oni

nach N absinkt, ist also identisch mit dem, das sich weiter nördlich von Stution lü

1909 bis Station 49 1909 bei gleicher Temperatur und gleichem Salxgehalt in

400 bis 300 m wiederfindet.

Die auf den Stationen des Schnittes B 1908 l»e()l)aeliteten Temperaturen
wurden seinerzeit nicht veröffentlicht, da sie groUe Abweichungen von den von
»Challenger« beobachteten aufwieaen. Es hat eich aber jetat herauageatellt, daß
sie sehr wohl mit d«i 1909 und 1910 gefundenen Temperatoren flberalnstimmea

Die Temperaturen und die aus ihnen und dem Salzgehalt berechneten
spezifischen Gewichte werden daher in dor untenstehenden Tabelle II nach-

träglich noch gegeben, unter Wiederholung der schon 1909 in den »Ann. d.

Hydr. usw.« S. 491 veröffentlichten Salzgehalte. Zugleich Bind diese Verhiltnisse

auf den zwei Figuren der Tafel 29 unter Hinzunahme der neuen Station 25 1910
dargestellt.

Tahfll.' II.

TteiheiiboobiK'Iituugeii von VMiS^ koiuniaiMiuiit K-Knpt. Xippo.

Station 11. SUtion 12. lÜtaUon 13» 8Utioii 22.

26. VI. 1908. 28. VI. 1908. 30. VI. 1908. 3. VII. I90a

Tiefe in m -Rr.. 18^ 43' S-Br. 13 •• 14' S- r?r 9° 3(y S-Br.

Ii' ()-I.g. 154 2S)' 0-145. 154^ 14' O-L«. 156« 10' 0-Lg.

at to S«/oo at to at
j

«rt

0 23.3 35.41 24.1 S
1

24,5
1

35.» <S 23.57 25.3
1

34.96 23.24 28.1
1
34.67 ' 22.14

ßO 23.0 3.').lö 21.32 21.4 35.17 23.68 25.1 31.97 23.32 34.72

00 25.«

»

70 24.4 35.25 23.73 24.4 35.61 24.02

80 23.8 35.62 24.20

90 23.5 .35.66 24.31

100 22.9 35.66 24.46 22.6 35.28 24.28 23.4 35.70 24,38 35.23

110 22.8 24.43 23.1

120 22.-5 35.62 24.57

125 22.H 24.{M 22.5 35.70 24.63

130 21.7 ;{5.75 24.89

14U 21.1

150 2i).2 :!:'..75 25.30 21.8 35.75 24.SC. 22 1 35.81 24.74 23.2 35..59 24.31

200 IS.:. 2.").»).') 'Jo.H 3.5.77 25.16 2ü.2 35.77 25.32 20^6 35.70 25.15

2fi0 17.0 2:..i)4 111.2 35.73 25.55 17.1 35.44 25.84

300 1Ö.0 35.48 26.13 17.,H 1.5.9 35.35
1

26.07 14.2 35.17 26.31
400 12.5 35.07 26.56 14.6 35.25 26.28 12.S 35.05

1
26.49 9.8 1 34.76 26.80

6.0 34.47 27.17 ! .".I.4.- 27.27 5.0 34. tu 27.20

lUÜtJ 34.49 4.U 34.47
, 2739 3.9

,
34.51

i

27.44

1500 3.2 3.0 34.60 27J)9 2.6
1

34.61 27.64

Die aus ilie.-^cii Temperaturen imd den Srilzircbnlit ii berechneten spezifischen

Gewichte ergeben für Schnitt B (siehe Tufel 2U) dasselbe Bild eines von N nach S
ziehenden OberflSchenstromes mit resultierendem Gegenstrom nach N in der Tiefe

wie bei Schnitt A. Zieht nian die Isopyknen von Station 55 1910 (rund 16° S-Br.,

166^()-Lf:.) nach Station 13 1908 (rund 14 S-Iir., 154 (>-Lii.), so sieht ninn, dn!5

sie fast parallel der Uberfläche laufen, eine dynamische Strömung in ust-west-

licher Richtung also nicht zu erwarten ist.

2. Bodenwasserproben wurden bei einer großen Anzahl der Lotungen im
Jahre 1910 gewonnen. Leider hat sich heraus;j;estellt, dafi der Verschluß der
Wasserprobcnfiasclien durch Korken mit Sief,'ellackiil)crzufj sich diesmal iii<'Iit

bewährt hat. Einzelne Flaschen waren zum Teil ausgelaufen, bei mehreren
scheint durch Verdunstung der Salzgehalt gesteigert. Derartige unwahrscheinlich
hohe Salzgehalte sind in der Tabelle III mit Fragezeichen versehen.

1*
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Tabelle III.

Die Sateffckaltc de» BedeBwasaem. (UtrimetriBch bestimmt.)

- r.r n T .r
1 1 ' 1

f 1 1 1 III

29. XII. rto 4 1 ^i^lO {
1 . *.» 1 't-i . t -i

1 24. I. K» 7 V 5
' :!::.

1 > 1. > .... 1
[ 1 C'.1 t t. I

O 24. I. 11 K 4.V 1 \'iO S'lüiJ *4 U<u9
1

1

22. ni. 50 22.4' 9?fl' o*t.oi

.

19lO 22. III. 43.7' IfulO Ol' '»"150 2 2 •>-*.o<

1 J.i't 22. III. 6^ 0.7' U1.JV 6.0 Oi.Jt l

III 23. IIL 7 V 60 27 IfUlO KiV
.

9 1

20 iE*. jii. 1 V \ \
• > 1 , t I.->1' 1' 2.(1 .I4.r,.i

28 VT .". .\ •)( |. 1 "1
1

>'
it vs ;r. .< f ;2.'.s 2.0 :i4.fi:4

31
•1-

<; V )(
) _

' ,u Hvs 4r...v ö27i» 1.8

33 VI> i. 4> lUO 00.

V

l»iÖO 15.7' &42ü 2.0 34.63

37 SO. VT 9V 100 illV 1670 21.5' 4690 IS 34.65

38 9AAU. VIVI. 2X II'
00 (Y Hu- XMY 5470 1.8 .31.05

39 VIV 1. 7 N 10 -
1

-
t .

~ l»i7^ 40.
>' RIRO 2 2 34.6.1

43 t VT 7 V 1 70 III''1 1 1 107« 47..V Iii 9.') LH :u.o.')

44 VIV 1. 12 M ii I670 6.4' 5275 1.9 34.72
49 v\ou. VIVI. 9V IAO 166«» 3S.(y 1.8 34.70

50 <>' f. VT 12 M Ml mp 47.2' 4i^' 17 1.9 H4.fi9

51 VIT«11. . » N 1 f) IIMP 48.0' 444."» — :«.rü

56 1
i. VITV 11. 8 \' 1-1 l-> 'l' l(j.')^ 44.4' 1.0 .M.tV.

57 . o VTIV JI. 8 V 1 JO 'iJ '1' lOßo 3.5' 2724 1.9 34.70

S8a 8. VITV 11. 2N ilf US 1650 43.0» 1770 2.7 34.60
58 oc VtTVII, .\ N 1 . >

-,1 O' \Cyp a:io' 1829 2.0 34.01

59 f> VI 1\ 11. '.» N 1 't S iV Ii;.', i.'.iy 2492 2.0 34.(>5

60 1 VITV 11. :5 V MS 's 1 r ]M '.-i.tc 4490 1.7 34.1^

62 • VTT1 11. W V 1 10II Ii 1 f 4762 1.7 34.78?
63 J, VII y V II 9 If 1610 i3X)r 6880 2.2 34.6»

73 i ,
VTI\ 11. 6V "0

1 -f.l.O löJ^" 12.G' 4i>10 2.0 34. o:^

74 4 ,
VIT\ 11. 10 V 7 ^ . j 1

'

ir)4° 20.S' 4.") 7.") 2.0 34.01

75 i .
VITV 1 1

.

1 N .-.ai.-. 20 34.70

76
r"

(. VII 4 N "Q
1 ir)4- .M.iK 7740 2.8 34.fö

81 o
ö. Vif 3N «> JU iV 153^ VJ.iY 20.) 4 1.9 34.63

SA 00 II».«»!» \f)0° 5<>.8' l.-)2.^ 3.=..2S?

87 00 M JTV.1

1

150° 4 »'..9' 1.-.71 :!i..%s

98 o VITT\ 1 1 1

.

2 N 'l 1 k'-Ii .~ 1.51^ ."lO.r .-..Vi! 2.0 34. TU

99 o&. \ 1 1 1. 7 .\ I.')lo I7.U' l'.M(» 1.9 34.74

100 •X \ 1 II

.

1 V i.-.i- :r).<K 4;h»7 1.8 34.72

101 •J
.1. VIT!V III. 5 V 1

^ -.0 "l' 151^ 2rj.O' .'>418 2.1 34.G.1m *J
o. VITTV III. 3 N " 0

1 .).\). <
l.')0o 40.6' 27-22 2.1 34.79

106 J
«». V III. 7 N i

!> ( l' I.Vi L'O.'K .-.121 1.9 34.<).'>

100 o. \ i 1 1

.

12 N'
- 0 l.'.'t U.O' 4910 1.8 34.70

108 1
4.

\' I I I\ III. s \'
t

' H'.r <.).(' 7020 2.1 31.05

109 4. VI 1

1

VAU. IN TO 1 '4 If 1480 49.Ü' 537U 2.0 34.63

110 4. VIII. 4N to «•».V 1480 49.0' 6180 2.1 34.67

III I

.

I I I\ 1 1 1 . n N - 0
l — .f

»

14S= 10.0' 2.1 34 rö

112 .). \ 1 1 1

.

1
\"

' US Kl.O' 4.'.tl9
> 0 31.70

113 f). VIII .-> \'
:i."».0' H8- »).(>' 231G — 3i.riO

116 6. VIIL HN 4.U' 1470 58.5' 2130 2.3 34.Ü3

117 «. VIIT. ION i\o 46.0* 1480 2.0' 494 34.81

118 >!n. 1
\' r,' 11.0' 148^ «..-)' 94.-> 34.40

119 VIII. l V t, 14S- 12.0' 4.'i;{'> 34.'K)

120 s. VIII. It V t; 1 i.i;' 147° .".O.-)' lS.->n 34..')4

121 b. VIII. 11 V 2sy 1470 45.Ü' 1222 34.56

122 8. vin. 1 N 50 47.4' 1470 SO-O» 1378 34il0

123 s_ VIII. .-) N :p :?it.u' 147^ 9.0' 1 127 34.51

124 s !> N .")

'

:n.2' 14 48.K' lGt;7 34.67

125 ü. VIII. 1 V .>5 24.

r

14»;^ 2s.t' 1097 :u.>;'.

126 9. Vill. ü V 50 10.7' 14ü^ 6.2' 1381 34.49

161 1. XII. 4X 40 46 14(Jo 44' 1858 31.58
162 1, XII. 9N 40 34 1470 10' 1826 34.58

Als Mittel aus allen Beobachtungen, mit Ausnahme der mit ? Tenehenen»
ergibt üicli für die einzelnen TieConscIiichten folgender Salzgehalt:

Digitizcü by Google



Tt-mpcratui- uiul .SjüxgehaltebcBtüiuuungcii im äiui>vc?itlicbeJi ^>iillca Ozean. lUlO. 52Ö

Tiefe . .

ürenseo

Tiefe. .

Mittel .

Orenxen

1000 bis 2000 ni

at.51 bb UXü^l^

5000 bis 6000m
»4.677«,

34.63 bis 34.720/„

SOCT) bis 4000 m
34.(i5»/oo

34.65*/»

70i K) bis SOOOm
34.W"/oo

34.63 bis 34.650/go

4000 his :>(iOOiii

34.üö'Voc .
34.00 bis 34.74«/«

8000 bis gOOOm
34.68%«

34.63 bis 34!74(»/m

2(Xh ) bis 3000 m

34.60 bis 34:790/m

6(H H) bis 7000 m
34.65«/«,

34.63 bis 34.6OO/00

Diese Mittelzahlen stimmen mit denen, die in den Annalen 1909, S. 490
für dasselbe Gebiet iie^eben sind, nieht .sehr irut überein. Sie sind dort in

3000 bis 4000 m um 0.06%« "«ti -^^^0 bis 5000 m auch um 0.06"/«, hölier an-

gegeben. Es ist möglich, daB auch damals schon Verdanstnng bei nicht genügend
geschlossenen Wasserprobenflaschen eintrat. S. M 8. »Planet« hat jetzt Flaschen
mit Gummiringverschluß erhalten, so daß sich vom nächsten Jahre ab genauere
Werte geben lassen werden. Vuriiiufig aus dem jetzigen Material Schlüsse auf

die Verteilung des Salzgehaltes in den verBchiedenen Bodentiefen zu siehen, er-

scheint daher nicht angebracht.
Tabelle IV.

Die Salzfehnlte an der OberflMelie der LotKtatloneii, lUO. Cntrimetrisch bestimmt.)

Stat.

Nr.
Datum S-Br. 0 /od

j

8tat.

Nr.
Datum 8-Br. O-l«.

12 22. III. 10. f)'^ 32.7' i.'-)3' 2i.r :'.4.:2 1;:! 4. VII. 10. IP 2.8' 161° 13' 34.85

24 10. IV. 32° 37.1' \:>2° 3s..->' :;:..12' et) C. VII. S- .3S' i.'')0o i..'r 34.83
2.-. 14. VI. 2y=' .W. l' mp 18.1' 3:).70 75 < . Vll. 7° 17' l.-,4^ 23' :!.'..03

27 24. VI, 20° W m° 31' 3
-..12 si 8. Vll. ö° 49' 1530 49' 34.99

28 24. VI. 200 45' 168« as* 3.-».32 '.IS 2. VIII. 6« 34.8^ I510 RO.r 3.1.01

.32 2.5. VI. KP 49' 3.-).h; MC, 3. vni. so 12,S' ir»! 3.7' 31.90
3S 2r.. VI. IIP 22' 1K70 33' 3.'>.iis UiS 4. Vlll. 14..V 1 40= iC 34.85

\ 1 L".t. VI. 17' I.V 167= 6.4' 3l.'.l'.t II.-. 0. VIII r= 20' 147- :>.-)• :u.8i

4Ü 30. VI. 16'^ 44' 166° 33* 34.90 120 8. VIIl. 6° U.C 1470 59.5' 34.70
55 1. VII. Iffl 423' I650 44.4' 34.83 ! 122 8. vin. 5« 47.4' 1470 30' 34.65
5>S •> VII. i:r .-1.2' IC.:)" >3' 3l.«j7 1G4 1. XII. 50 7' 148« 14' 34.63

Ol •6. VII. 11^ Iii' IIkJ- 2Ü' 31.01

Tal.rli,. V.

Die SolzKi'liHlto der OberÜHt'he. (l'itrimetrisrii bei^liiiiiut.)

Datum 8-Br. 0-Lg. Temp. '
. 00 Datum

i

1

S-Br. 1 'I\'rnj».
• '00

I. Beise ron Friedrioh-WiÜH-Imh:ifen 5. XI. 10.

1

0° .q;'
; i3(^ 17..5' 30.21 35.10

nach Singapore un*l /.nrin k. XI. 1« 57' 1 1380 24' 3t.).40= 35.10
10. IX. 10. 20 18» 141« 55 2S.I.-,- 34.9'» <

.

XI. 1« 51.2' 140« 39* 29.75^ 35.19
II. IX. 0° 5.5' 137' 31' 2S.i;7' 3.5.19 XI. 2« 51'

1

143« 3.2' 29.57^ 34.33
12. IX. (p ir 132'= 21' 2S.70- 35. 12

14. IX. 2 -
4i)' i2(; yy 28.45- :;4>7

15. IX. UV 123= 22' 2vi 2- 34.22 II. Heise nach Bridbane--.Svuiiov.
16. IX. 30' 1190.5;! 5' '_'

1 , i5 34.1

1

30. tll. 10. 19« 55' II53« 59» 27.2 10 35.23
17. IX 00 2s' 11 IV-' I.-,' 28. i< y- 33.71 31. III. 2F KK 154-38' 2Ü.8

1

.35.30

21. IX. 1
' 2' iii;'--2(>' 28.08° 33.53 2 IV. 2<P 2H'

1

153- 23' 24.8! { 35.03

IX. 1 112^ 57' 28 fK» 31.33 10! IV. 32« 37.1' 152« 38 5' 23.21 35.08

24. IX. <t j 21' l«t5 1.5' 28.31^ 29.: »2

2.5. X. 5= 43' 1 III 26* 28J>1« 34.23

26. X. 5-^ 49.5' 122 9' 2H.n3o 34.2u III. Kt'ific von iSyuncy nach Malupi.

27. X. 4-' 51.1' i2r^;w..5' 28.61° 34.29 13. VI. 10. 3r^ 37.3' 151- .58' 20.8.) 35.4^<

X 20 35' 128= 8.5' 28,72 = :u.33 15. VI. 27 50.1' 1.50 :',] 21.811 35.01

1. XI. 18Jy 1290 55' 2s.75'= 34.67 If.. VI 25- .58- 102 0' 21.7m- 35.37

2. XI. 0« 54' 130« 5. t 34.HÖ 17. VI. 23- 15.9' nw ;<!.]' 21.81 :i5..55

H-Br. 28. VI. liafeii von Tort \'ila 24.63« 34.25

3. XI. 0« 9.2* i:ß«3r 2s :<'< :15 17 5. VII. 90 53.8'
1 I.W0 49.1< 28.00« 34.87

4. XI. (V s 2' 134" 28 5' •j'.i.i;" 35.25

Die Salzgehalte sind auf der Seewarte titrinietriseh l)e.stiinnit.

'A. Von Beobachtungen dfs Oberflüchensnl/sclialtes liegt wifilorum einiges

Material vor, das in den Tabellen IV und V wiedergegeben ist. Sämtliche Salz-

gehalts sind sttf dsr Deutschen Seewarte titrimetriseh bestimmt, mit Ausnahme det-
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jenigen der Reise von Matupi nach Ernst (lüntherhafen usw., die durch Aräometer-
beobachtuny:en an Bord ß^ewonnen wurden und die daher nicht einzeln aufgeführt
werden. Einige Proben hiervon wurden zum Vergleich auf der Seewarte titri-

melrisch untersucht und zeigton ein verhältnismäßig gutes Übereinstimmen. Stellt
man nun sämtliche vom »Planet« in den Jahren 1907 bis 1910 ermittelten
Oberflächcnsalzgehalto zusammen (ausgenommen sind diejenigen, die nahe
der Küste liegend lokale Einflüsse erkennen lassen), so ergibt sich folgendes Bild

von der Verteilung des Salzgehaltes:

Yerteilnnf; den OborflMchensiüz^ehaltf«.

Die kräftigen Zolilen geben den miltloren Salzpchah in "/oo ^'ir jedes 5^- Feld an, die darunter>>tc4ieDden

schwachen Ziffern die Anzahl der Beobachtungen, aus denen das Mittel berechnet wurde.

Es sind zum Teil nur sehr wenige Beobachtungen, auf die sich die an-

gegebenen Mittel für die in der Karte gegebenen 5^ Felder gründen, aber man
erhält doch einen vorläufigen Überblick über die Verteilung des Salzgehaltes

und wird die Hauptzügo schon erkennen können. Zwischen dem Äquator und
der Nordküste von Neu-Guinea besitzt die Meeresoberfläche einen Salzgehalt von

etwas über 35.00%o' Oebiet des Bismarck-Archipel, der Salomon-Inseln, Neu-

Hobriden und Lousiaden bewegt sich der Salzgehalt zwischen 34.50 und 35.00"/oo.

Im Süden schließt sich eine verhältnismäßig schmale Zone von Wasser zwischen

35.00 bis 35.50
"/„<^ Salzgehalt an, die einen Ausläufer entlang der Ostküste von

Australien entsendet. Im Gebiet zwischen Neukaledonien im Norden, Neuseeland

im Süden und in einiger Entfernung der australischen Ostküste steigt der Salz-

Goc
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gehalt auf über yr).500/,j^,. Ein Salzgelialt von über 36.00®/oo, wie ihn die Karte
von Schott für die Umgebung von Neu-Kaledonien angibt, konnte jedoch nicht

aafgefanden werden. Der hohe Salzgehalt von fiber 36.507oo zwischen 20^ und
36° S-T?r. kommt vermutlich duroh Verdunstung zustande. Da die Oberflächen-

strömung in dem in Betracht kommenden Gebiet nicht aus Osten, dem Gebiet

höhoren Salzgehaltes, sondern aus N und NW kommt, so wird wohl nur die

Verdunstung den Salzgehalt des von N suströmenden verhftltnismäfiig salzarmen

Wassers anreichem. A. C. R.

Beiträge zur Kenntnis des Oberflächensalzgehaltes im Stillen Ozean.

Von den Schulschiffen des Norddeutsflien T.loyd sind der Deutschen See-

warte dank den Bemühungen der Herren Dr. Harry Meyer (Reise des Seglers

»Herzogin Sophie Charlotte«) und I. Offizier J. ('. Gärdos (Reise des Seglers

» Herzogin Geeilie«) eine Anzahl von Oberflächenwasserproben nebst Temperatur-
beobaolitunijen 7iige^::anji;en, die es ermöj^'lichten, dureh Titration genaue Salz>

gehaltsbestimmungen für den Stillen Ozean zu gewinnen.
Das in der Sch ottschen Karte ^) des Oberflächensalzgehaltes des Stillen Ozeans

enthalteneMaterial beruht durchgehend noch auf Aräometerbestimnuin^'cn; es scheint

daher angebracht, die Werte dieser Karte mit den »renaueren, titrimetrisch bestimm-
ten, der Reisen der beiden Schulschiffe zu vergleichen. Im großen und ganzen zeigen

die neuen Beobachtungen dasselbe Bild der rSumliohen Verteilung des Salz-

gehaltes; einige auffälli<^e Abweichungen sind jedoch zu bemerken. Beginnen
wir im Osten, an der südamerikanischen Küste; bei Schott drin^'t die Zunge des

Wassers von über 36.00 7mi die sich zwischen 5"^ bis 30 ^ S-Br. ausbreitet, all-

mählich sich zuspitzend bis 80^ W-Lg. Die Beobachtungen beider Schulschiffe

lassen sie erst bei 100^ W-I^. beginnend sich nach W erstrecken; auch reicht
sio nach den I^eobachtungen an Bord der »Herzogin Cecilie« nicht so weit

nördlich, sondern wird schon bei 10"^ ö-Br. auf 105^ W-Lg. durch Wasser von
etwas unter 86.00 ^/qq ersetzt Der hdchste Salzgehalt wurde bei 118^ W-Lg. und
22° S-Br. mit 36.550/oo gefunden. Nach W hin wurde schon bei ISOoW-T lt. und
25° S-Br. ein Salz^^ehalt unter 36.000,',,,, gefunden, so daR auch hier die UO.OOO/^^-

Isohaline nach N zurückzudrängen wäre. Von 130^ bis 140" W-Lg. auf 25*' S-Br.

herrseht ein Salzgehalt von 85.6 bis 86.000/oof ftvf der Schottschen Karte übeor

86.007,,,,. Zwischen 140" bis 150° W-Lg. und 25<^ bis 30^ S-Br. fällt der Salzgehalt

nach den neuen Beobachtungen unter 35.50
"/oo»

ergibt also ein Zurüekweiehen
der 35.50 7oo-l8ohaline nach N. Auf 150" bis 160 W-Lg. fallen die neuen Beob-
achtungen etwa mit der 36.50^oo'lBohaline zusammen. Weiter nach W zu, bis

in die Nähe der australischen Küste, fand sich ein Salzgehalt von wonig über

db.bO^loQ, in zwei Fällen um 0.04",,. darunter. Das von Schott angegebene
Gebiet von über 36.00 das sicli in 20 bis 30- S-Br. und 160^ bis 170^O-Lg.
vorfinden sollte, kam nicht zur Beobachtung, trotzdem die dritt- und zweitletzte

Station di-i- »Herzogin Sophit; Cliarlotte in ihm liegen sollten. Es sei hier gleich

auf die Zusammenstellung der Beobachtungen S. M. S. > Planet^ ^) aus diesem Gebiet
verwiesen, bei der sich auch keine so hohen Salzgehalte ergaben. Nach den
neuesten Feststellungen wäre also der Meeresteil zwischen Neu-Kaledonien und
Norfolk als in da.s Bereieli der H5.50^ ,,-Ts()h:ilin«' ^^ehörend zu betriiehten.

Im Verlauf der Reise der »Herzogin Cecilie« stimmt die Beobachtung
von 84.96 7oo ^ N-Br. und 124^ W-Lg. gut mit der Schottschen Karte überein,

ebenso die nächste bei 6^ N-Br. und 131° W-Lg. Mit den beiden n&ehsten Stationen

') G. Scholl. ^Dm ViTU iluiig tli/s Siilz^ehnht's im ( )bfrflärhcn\va8scr der üzcimc.« l'i ter-

mann* Mitteilunp n. lOo-j.

G. Schott . I )ic Verteilung des i^alzgebalkt» im Oberflücheiiwawier der Ozeane. »Petemuuins
MittaflunKcn. 1902, .-^ 217.

') »Ann. d. Uydr. usw.« 1011, S.
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bei lO^N-Br., 13;V'\V-Lg. und 11 N-Br., 135 W-Lg. wird das auffällig .salzarme

Gebiet der Schottschen Karte erreicht; die Beobachtungen ergaben 34.04 und

83.98 7oo> bestfitigen also die Karte aufs deutlicliste. Ebenso pawen sich (jiie rier

h t/ton Stationen <^'ut in das Bild ein, das Schott von der Verteilung des Sali*

gehaltes im Stillen Ozean gegeben hat.

Salzgehalt um! Tnapenitur <). i- Mrt n'soWrflHrlM aaf ili>r TtcK«- «Ii-h SchulMUliM >HcnMi1a Siplie

( hurluti«' . ik-obachter: Dr. Harry Meyer.

Datum Zeit Breite
_ _

xcDipennir \.

10. X. 1911 S()3 47' W 35.23

20. OV 1
'^0 'S!' c ÖH' « 35.35 17.8

21. < « •«1 14'-
J T * • 1 « HH» 24' « 35.55 18.7

22. c • 'th V
1 'i- 91» ay

«

3.^.61 19.2

24. < € Kbov » ir. -
I I' « 94" .W « 20.«)

2.5. « * V
1 7 Ii I' '.IS 41' = 35.'.»9 20.8

20. « 4 1 s - lirj- (IS' t 3«5.09 21.4

27. « « ( M r i 105° 4N' « 36.09 22.0

28. ib »V • 109- 27' • 36.29 22.1

29. 4 # 41/ b • OIO
f» 1 112 12' « 36.49 22,1

31. • » (|b V OIO
1 44' « 11.'.= 5t)' « 3r>.3S 22.2

1. XI. » 14 22^ lls^ 23' . 3Ü.55 23.0

3. C « 22"' 122^ 17' . 36.20 22.4

4. 24° 112' < 12(19 4iy « 36.20 22.8

5. X 13h* 4^y « 35.81 22.7

6. c « \^ 2-'i

"

13:t 12' - 35.70 23.0

^

.

* f 4 2.') lÜ' . i:iii :>5' . 35.t>l 23.7

s. 2"»- 31' . 139 44' ' 35.52 2:1.5

'J. « « 1» € 25'» :•)«' .

10. 64 26«» 53' «
.

1463 ai' < 35.41 23.0

12. 71? € 2:.^- r>(y .
1 151p 17' . 35.14 22.«

14. m C 19' « • 1.52° 37' .15.53 22.5

15. 7«J < 2:>- 17- « 1.55^ 40' . 3.^.41 22."

16. 2.-)= 2t»' .
,

15^0 49' - 35.59 21.7

17. « 250 fur , - 161» 4.1' . 3.5.53 21.4

1& « « C 2»P 12' . itr» 51' « 35.t'.2 21.1

19. < 2''.- 3r . it;s 4-,' . 35.(il 2<J.9

21. iii> :r»' c 1 172- :.;»' 35.r»2 21.5

23. « < 7t N 25' « . 17lio IW • 35.46 22.6

2A/26. « « 7* V 270 07' <
,

17»o .W . 35.61 22JS

28. « « 84 c 2S-^ IC . 173^ 21-.' 0 35.57 20.7

30. 84 « 3t)-' -I.T . UV> 21' « 35.WI 19.N

2. xn.

«

114 « 32° 26* • lÖS«^ 4H' « 35.46 21.4

Balssebalt nad Tenpcratar der MeereNolN'rflaclie auf der R<>iM> deü SrhalseUlta »Heraafla l'edlie«.

Beobachttr: J. C. (iSrdeH, I.Offizier.

Datum Breite Lange Salsgdudt«/« Temperaturen

4. IX. 1910 32 37' S 7Sn 44' W 34.S3 i»;.5

6. « * 27 :.(' . m'-' 48' < 31.94 1..4

S3° .59' « 35.41 18.5

10.

'

19 - ÖÖ' . 8Ü° 10' « 35.61 • 20.0

11. . » 18« 23' . 920 26' c a's.si 20.6

13, . 14 o' 101° fi2' * 3(;.22 23.2

Kl. ^ s 54' - 10-.' 20' 35.86 25.0

23. € 1- IS' X 12 i 42' 34,96 22.0

2Ü. « 30' ' 131^ .50' < 34.99 25.6

28. « « 10» 00' < 13:10 VY « 34.04 26.6
29. « 11 12' * 135 Ifi' 33.9s 20.5

2. X. 14- 42' . 14u= 11' c 34.72 27.0

3. < c Iii- 11' t 143= 43' c 35.14 25.0

4. . « 17= (KV .
1 1450 45' r 35.05 24.8

5. < 17« 27' «
1 150^ 25' 35.07 24.0
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Mit Auanahine dos Gobu.'to.s südliph von Nftu-Kaledonieu, wo dir» vorliegenden
wie dio Hi'obaclitunjren von S. M. S. Planet den an^^'j^elienen li«»hen Salzgehalt

vermissen lassen, wären also die auf Aräonieterbeobactitungun fußenden Angaben
der Karte von Schott noch als zu Recht bestehend anzusehen. Die ftbrigen

vorpefundonen Al)\voichungen, besonders in der Ausdehnung des Salzgehaltes

von über LUSOO' , zwischen 5'^ bis 30^ S-Br. und 80-^ bis 165"^ W-Lg. könnten
immerhin auf jahreszeitlichen Änderungen beruhen; es wäre daher sehr wünschens-
wert, wenn genaue, titrimetrischo Salzgehaltsbestimmungen aus dem Stillen Ozean
in größerer Anzahl auageffihrt würden. A. G. R.

Beobachtung veränderlicher Sterne auf See.

Von Profcsjior Dr. J. lUntiSiiuuin zu Müii;*tcr in Wi-sifalm.

Die Beobachtung iler Fix ;terne, zumal der helleren, ist dem Seemann zu-

nächst nur das Mittel zu dem wichtigen Zwecke der Zeit- und Ortsbestimmung.
Aber die tfiohtige theoretische Schulung, die der Seemann, zumal der deutsche,
erhalten hat, erniüglicht ihm auch, diese Beobachtung ala Selbstzweck zu be-

treiben. Es ist schon oft gesagt worden, die hohe Stellung, welche die deutsche
chemische Industrie im Wettbewerbe der Völker errungen habe, rühre gerade
daher, daß unsere jungen Chemiker auf der Hochschule zunächst recht grfind-

liehe Bekanntschaft mit der strengste Theorie machen müssen, ehe sie an die

wirtscliaftlicho Ausnutzung denken dürfen. Ähnlich steht es erfreulicherweise

mit der biologischen Vorbildung unserer Arzte und Tierärzte, unserer höheren
Beamten der land- und forstwirtschaftlichen Verwaltung. Und so findet sich

unter diesen, wie auch unter den Apothekern, Baubeamten, überhaupt unter allen

Studierten, deren Bildungsgang irgendwie eine breitere naturwissenschaftliche

oder mathematische Grundlage erhalten hat, eine erfreuliche Anzahl von
Männern, die, der Wissenschaft treugeblieben, sie durch gelegentliche oder
^tematisch angestellte Beobaehtui^en bereichern, indem sie die hierfür not-

wendige Zeit in schönem Idealismus von den Erholungsstunden abziehen, die der
Lebensberuf ihnen übrig läßt.

Es hieße sich selbst ein Zeugnis der Unwissenheit ausstellen, wollte man
leugnen, daß auch unsere Seeleute, und gerade auch die, welche nicht im Dienste

von besonderen Instituten und Expeditionen stehen, dem gewaltigen Leuchtfeuer

der Wissenschaft manches stattliche Holzscheit zutragen. Auher dem beständigen,

durch die Seereisen bewirkten Fortschreiten der Erkenntniszweige der Hydro-
graphie und der Meteorologie des Meeres, denen die vorliegenden Blatter ge-

widmet sind, zeugen dafür alle Teile der beschreibenden und physischen Geo-
graphie, der Länder- und Völkerkunde. Auf diesen Arbeitsgebieten ist der
einzelne Seemann beständig nicht nur ein Nehmender, sondern auch ein Gebender,
fühlen sich alle untereinander und mit den dahingegangenen Geschlechtern als

eine große Einli<Mt von Forschern und Benutzern der Ergebnisse. Es will uns
nur manchmal scheinen, als könne gerade der Astronomie, genauer gesagt ihrem
jfingeren Abschnitte, der Astrophysik, seitens der Schiffer noch mancher wert-
volle Beitrag geliefert und hierdurch das Gefühl des Dankes gegen die festlän-

dische Tlinnnelsknn<le Ix^tätigt werden, die dem Seemanne für und fiif ihre

Zahlen, die iiesuitate äulior.st mühseliger Arbeit, freigebig zu Gebote stellt. In dieser

Erkenntnis ist vor einiger Zeit in vorliegender Zeitschrift (Jahrg. 1911, Heft IV,
Seite iniff.) eine Anleitiin;z zum Anstellen und Aufzeichnen von Mef(M>j-l)et)l)ii(li-

tungen auf See veröffentlicht worden. Während es sich dort um WahrnehmuiiLren
handelte, die, abgesehen von bestimmten Zeiten im Jahre, mehr gelegentlicli zu
machen sind, entrollt sich uns in dem Lichtwechsel der Fixsterne ein
Arbeitsgebiet, das in jeder sternklaren Nacht angebaut werden kann. Dabei
hat es ein günstiges Schicksal gewollt, daß sich die ernsthafte und liebevolle

Beobachiung dieses Komplexes von llimmelserscheinungen auch dann noch lohnt,
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wenn man nicht sehr viel Zeit iibri^i; hat. Seihst die Durclibeobachtung von nur
einem oder einigen veränderlichen Sternen liefert der Wissenschaft will-

kommenes Material.

Es gibt solcher Sterne in allen Helli^^keitsklassen, herunter von den Ge>
Stirnen erster riröße, die we^en ihrer Tiiehtfülle besondere, in dem Fehlen von

Vergleichsobjekten liegende Schwierigkeiten bieten, bis zu den allerschwachsten,

die sich auf den mit den Riesenfernrohren verbundenen photographischen Platten

als verschwimmende Pünktchen eintragen. Vüv die Beobachtung auf See kommen
von vornherein nur die mit Ilandfernrohi f ii nufsiielil):ir('n Objekte in Betracht,

etwa bis zur 7. oder 8. Größe abwärts. Immerhin haben wir in diesem Hellig-

keitsgebiet schon eine so stattliche Anzahl, daß die Zeit, welche man, sd es zu
Lande oder zur See, von den Berufspflichten erübrigen kann, durch die Ein-

beziehung aller sehr stark besetzt sein würde.
Wie bei den Meteorbeobachtungen, so hat auch hier der Seemann vor

dem Festlandbewohner manchen Vorteil. Alle helleren Fixsterne sind seinem
Gedächtnisse geläufig, und es reicht eine kurze Beschäftigung mit dem Gegen-
stände hin, um das weitmaschige Netz immer enger auszufüllen. Er führt Stern-

karten, llandfernrohrc und Uhren schon zu praktischem Zwecke mit sich, hütet

sieh TOT der Überschätzung der Zeitgenauigkeit mehr als andere Beobachter,

ist gewohnt, die geographische Lage seines jeweiligen Standortes gut zu be-

stimmen, arbeitet im allgemeinen in staub- un<] rauchfreier Luft und kann sich

fast immer eine Stelle aufsuchen, wo nach eiuer bestimmten Himmelsgegend
freie Aussicht ist.

Wollen wir uns nun über die Bedeutung klar werden, die das Studium
des Lichtwechsels der Fixsterne fiir unsere Auffassung vom Weltall besitzt, so

müssen wir uns zunächst die bekannte Tatsache vor Augen halten, daß di^
Himmelskörper keine meflbare GrSBe haben. Würde die Sonne, die ja einer tod
ihnen ist, in den Abstand von a Ceniauri (270 000 Sonnenweiten) versetzt, so

würde ihr Duivlimesser von 1920" auf 0",007 herabgehen, eine Grölie, die erst

durch die praktisch kaum jemals mügliclie Vergrößerung 84U auf das Zehntel

der Bogenminnte, also einen noch immer unmeBbaren Betrag, gebracht werden
konnte. Was wir von den Pixstemen wissen, das wissen wir einmal durch um-
ständliche Ort.sbestimmungen, die uns die Eigenbewegung und in günstigen

Fällen auch die Parallaxe kennen lehren, dann durch spektrokopische und be-

sonders spektrographisehe Zerlegung des Lichtes in seine einzelnen Arten, endlich

eben durch die Erforschung dei- Lichtstärke und ihrer etwaigen Ändei ungen.

Ein Flächenstudium, wie es bei der Sonne, «Inn blonde, den Planeten Jupiter

und Mars immer neue und reizvolle Züge entschleiert, ist bei den Fixsternen

unmöglich.
Auf Ortsbestimmungen muß der Seemann, dem die Sternörter nur Mitte

zum Zweck sind, vei-zichton, ebenso auf die optische oder photographische Be-

obachtung der Spektra, ja auch auf die Bestimmung der Lichtstärke mit den

auf der Polarisation beruhenden Photometern, weil alle diese Arbeitsmethoden
fest aufgestellte Instrumente verlangen. Es gibt nun aber neben der photo-

metrischen Feststellung der relativen Lichtstärke der Gestirne ein anderes
fahren, das, auf reiner Okularschätzung fußend, auch mit kleinen Handfero-
rohren, ja im Notfall mit freiem Auge b^ätigt werden kann. Wenngleich es nur
eine Differentialmethode ist, hat es bis jetzt weit mehr Material geliefert als die

langsamer arbeitende photonietrische Beol>aclitung, die ihm natürlich die not-

wendigen Absolutwerte geben muß. Daß auf so vielen wissenschaftlichen Gebieten

die LQcken, welche die Fundamental-Bestimmungen lassen, durch weniger genaue,

zuletzt fast rohe Gissungen ausgefüllt werden, ist besonders dem Geodäten und
dem XriviL-ator bekannt; hier haben wir etwas Ähnliches, und damit die wichtige

Tatsache, daß mit kleinen Mitteln auch hier bei gehöriger Aufmerksamkeit und

anhaltendem FleiSe Großes zu leisten ist.

Obgleich, wie schon angedeutet, mangels eines Instrumentes bei nicht n
schwachen Sternen selbst das gänzlich unbewaffnete Auge zu Lichtschatzungen

gebraucht werden kann, gibt doch auch bei den helleren ein kleines Handfern-
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rolir so <,'r()Re Vorteile an die Hand, daß jedenfalls! der Anfiin^cr sofort mit

einem solchen be^^innen sollte. In der Auswahl des Fernrohres ist man nur
wenig eingeschränkt. Wenn wir sagen, dali auf dem Festlaude jedes gute Opern-,

Jagd- oder Reiseglas brauchbar ist, so weiß, auch der Seemann Beseh^d. Wir
verlangen von solchen Instrumenten Leichtigkeit, Handlichkeit, mäßige Ver-
größerung und ein nicht zu kleines Gesichtsfeld, außerdem Anpassungsfähigkeit
für verschiedene Beobachter. Der letzten Forderung wird jetzt von den besseren

Firmen allgemein Rechnung getragen: bei jedem guten Doppelglase lassen sich

die beiden Rohre gesondert auf scharf«- l^ikler einstellen, und ihr Abstand Hißt

sich dem der Augen gleichmachen. Noch vor einigen Jahrzehnten bestanden
diese Errichtungen nicht allgemein, und wenn die Augen eines Beobachters
in den Brechungsverhiltnissen sehr verschieden waren oder einen ungewöhn-
lichen Abstand hatten, sah er sich genötigt, nur mit einläufigen Gläsern zu

arbeiten. Auch jetzt möchten wir diese nicht ganz verwerfen; der eine oder
andere von unseren Lesern besitit vielleieht ein gutes Olas, von dem w si<^

ungern trennen möchte. Mit welchem Auge er dann arbeitet, ist seine Sache.
Jedenfalls muß das andere Auge vor Licliteindrücken bewahrt bleiben, was
durch Zudecken mit der das Instrument fassenden Hand erreicht werden kann,
wenn jenes daffir nicht zu groß und schwer ist. Sonst muß man schon das un-
benutzte Auge schließen, was erfahrungsgemäß eine gewisse Anstrengung und
damit eine Störung des Lichtschätzens bedeutet, einer Tätigkeit, zu der große
Ruhe und Sicherheit verlangt wird. Gerade darum sind eben zweiläufige ,

OlSser vorzuziehen. Im übrigen sind wir ja, wenn wir Seeleute um ihre Mit-

arbeit bitten, in der angenehmen Lage, mit Beobachtern rechnen zu Icönnen,

deren Augen schon von sachkundiger Seite geprüft und für gut befunden sind.

Was den optischen Teil der Instrumente angeht, so kommen für Fernrohre
überhaupt und besonders fflr Handfernrohre vier Arten in Betracht: das astro-
nomische oder Keplerscho Fernrohr, für alle streng wissenschaftlichen Zwecke
fast ausschließlich gebraucht und nur mit der übrigens auch bei irdischen Ob-
jekten vielfach überschätzten Unbequemlichkeit der Bildumkchruug behaftet; das
schwach vergrößernde lichtstarlre hollftndische oder OaHMaehe Rohr mit
konkavem Okular, als Handglas vorzüglich da noch gebraucht, wo man die Aus-
gabe für das Prismenrohr scheut; dieses selbst, bekanntlich ein KeplerschvA
Rohr, in dem geschickt angebrachte Prismen das Bild aufrichten und nebenbei
gewöhnlich dessen Plastilc steigern ; endlich das alte terrestrische odar Rhettor
sehe Rohr, in dem die Bildaufrii litung auf wohlfeilere, aber eine weit größere
Länge fordernde Art durch Linsen besorgt wird.

Das reine Keplersche Fernrohr wird fast nur einläufig hergestellt. Immer-
hin hat man ein recht schönes Doppelrohr dieser Art, das, nach den Angaben
von Professor Ilagen in Rom dureh die Firma C. A. Steinheil Söhne in München
hergestellt, bei 34 mm Objektivöffuung nur fünfmal vergrößert, dabei aber Er-
staunliches leistet. Da jede einzelne Komponente fflr ihr Auge rechts und links,

d. h. außen und iimen vertauscht, so lialien sie zusammen die merkwürdige Nelien-

wirkung der Vertauschung von Nali und Fern bei irdischen 01)jekten. Füi- den
geübten Beobaciiter, den die umgekehrten Bilder nicht mehr stören, ist es auch
^n ausgezeichnetes Touristenglas. Am Himmel zeigt es zahlreiche Stempaar^
die längliche Form des Saturn, den einen oder anderen Jupitermond, die
ausgezackte Lichtgrenze des Mondes, größere Sonnenfleeke und manches andere.

Übrigens ist es speziell für die helleren veränderlichen Sterne konstruiert; aller-

dings ist der Preis, wenn auch durch die Leistung gerechtfertigt, schon etwas
hoch. (In Messing 210, in Aluminium 2hQ M,)

Das Cali/eische Rohr für ein oder zwei Augen ist für veränderliche Ob-
jekte bis zur 6. Größe bei klarem, mond- und dämmerungsfreiem Himmel recht
gut brauchbar. Da es bei schwacher Vergrößerung ein ausgedehntes Feld hat,
ist es besonders für den Anfängei- zum .\ufsuchen nach der Karte geeignet. Wir
haben mit einem Instrumentchen dieser Art, das nur 1'2 .!( gekostet hat, viele

Tausend Schätzungen gemacht. Doch ist im allgemeinen ein Fernrohr vor-

zuziehen, das etwas merkbarer vergrößert, mindestens viermal. Indem es die
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miteinander zu vergleichenden zwei Sterne etwas weiter anseinanderrfickt, gibt

es dem Auge die Möglichkeit, den einen zu fixieren, ohne durch den anderen
gestört 7M werden. Ferner bedenke man, »lali die Sterne manchmal in einen

hellen Vordergrund projiziert erscheinen, indem die Atmospliäre vom Dämmer-
licht der Sonne, vom Monde, in Städten auch von kfinstUchem Lichte durch«
strahlt wird; für Ekliptikolsterne kommt zu gewissen Jahreszeiten das Zodiakal-
licht als störender Faktoi- hinzu. Da nun ein L'ut abbildendes Fernrohr die

Fixsterne als ausdehnungslose, nur in ihrer Intensität verstärkte Tunkte bestehen
j

liBt, wfihrend der Vordergrund erheblich abgeschwächt wird, z. B. im Verhält*
|

nisse 1 : 25 bei fünffacher Linearvergrößerung, so werden wir von diesen ver-
}

drteßlichen, aber unvermeidlichen Stitruni^en etwas unabhäni^iirer. '

Bei den Prismenrohren sind bekanntlich die Objektive mit Rücksicht auf

die icostspieligen Prismen ziemlich klein gehalten, wogegen die Vergrößerung
{

recht weit, nämlich bis 12, ;^etrieben wird. Für unseren Zweck werden vor- '

zugsweise die Vergrößerungen 4 bis brauchbar sein; zugleich sieht man, daß
die kleinen Ojektive zwar nicht das Herabsteigen zu sehr geringen Sternheilig-

|

keiten erlauben, wof&r aber die Störung durch Dämmerlicht und Mondschein
merklich vermindert wird.

Während ein kleines einläufiges astronomisches Rolir, wie es wohl mancher
Öeeuuum zu seinem Vergnügen angeschafft oder selbst konstruiert hat, in der

|

Hand eines geschickten Beobachters für die Veränderlichen bis etwa zur 9. GröOe
i

mniiehes leisten kann, ist das stark vergrößernde terrestrische Rohr alter Art

für unseren Zweck nicht geeignet, da es ein zu enges Feld und zu wenig Liclit- f

fülle hat. Es eignet sich am liinunel fast nur zum sog. Spazierensehen, z. D. zur '

Betrachtung von Mondkratern.
)

Bei den Lichtschätzungen wird ein fnsc1i< s um] sicheres Hin- und Hor-
bewegen des Handfernrohres von einem Stern zum ajuleren erfordert. Das lernt

|

sich, und es ist sicherlich leichter als die Einstellung dos Sextanten oder Trismeu- 1

kreises in die verschiedensten Ebenen beim Ermitteln der Monddistanzen.
)

Weil es sich bei den Beobachtungen, zu denen wir anleiten möchten, um
Vorgänge in der fernen Fi.xsternwelt handelt, die für die Erdenbewohner tauto-

chron sind, so müssen alle Schiitzungen desselben Beobachters auf die Zeit eines !

bestimmten Meridians bezogen werden. Während der festländische Beobachte ^

dafür die Zeit seines gewöhnlichen Aufenthaltsoi tcs ni liuKm wird, ist dem See-
jmanne der (Jebrauch der Greenwicher Zeit anzui aten, die ihm sowieso geläufig
|

ist. Sekundenzählung, wie sie bei astrometrischen und nautischfti Beobachtungen j

nötig ist, verlangen wir nicht. Die Liehtschätzung beansprucht immer einen ge> '

wissen Bruchteil der Minute, und man lernt bald, die Mitte der aufgewandten
|

Zeit nach Zehntelminuten auf dem Sekundenblatte (h»r Ulir festzulegen, wobei
|

ein Fehlen um das eine oder andere Zehntel kein Unglück ist. Ein Chronometer i

wird nicht erfordert; es genügt eine gute Taschenuhr, die aber am besten kurz
vor Beginn der Cami)agne eines Altends und sogleich nach deren Abschluß mit

'

dem Chronometer, welches zum Halten der (Ireenwicher Zeit bestimmt ist, ver-

glichen wird. Beim Beobachten selbst kümmert man sich nicht um die positive

oder negative Verbesserung der Zeitangaben; man notiert die Ergebnisse der
Vergleichung in dass(>lbe Heft, das auch die Beobachtungen enthält, und zu ge-

legener Zeit werden die Verbesserungen in eine besondere Spalte mit farbiger
,

Tinte eingetragen. Die Kontobücher der Kaufleute sind als Anschreibebücher
für unsere Beobachtungen gut brauchbar. Jedes Buch ist als Wertpapier zu be-

zeichnen und zu behandeln. Einer gefährlielien Reise (Abstecher) setze man es

nicht ohne Not aus; lieber sende man es vorher mit siciierer Post an eine fest-

ländische Adresse. Der Bleistift ist, richtig gehandhabt, ein zuverlässigeres
;

Ctorät als der Tintenstift oder Füllfederhalter. Man achte jedoch auf die Her-
|

Stellung unverwiscliliarer Schrift ziige.

Während für jede astronomische Beobachtung des Mondes und auch noch i

eines Planeten der Ort auf der Erdoberfläche sehr in Betracht kommt, kann

man ihn bei der Auffassung der tautochronen Erscheinungen auf dem Gebiete

der Astrophysik immerhin etwas roher angeben. Der Verlauf hängt nur insofora
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vom irdischen Orte ab, als die Störunjjon, welche die Lufthülle als licht-

verschluckondcs und anderseits als liditdurciistraliltes Medium ausübt, vüu der
Lage des himmlischen Gradnetzes zum Horizonte mitbestimmt werden, und
ebenso die Schatzungsfdiler, die sich nach der Lage der Schwerlcraftslinie zu
don Vorl)indun^'slinion mit den Sternen untl zu ihrer ircnicinHanien Ebene richten.

Im ganzen wird man den Ort für unsere Zwecke immer liinreichend genau er-

halten, wenn man auf der geradwegigen Karte zwteehen den aufgetragenen
Paukten nach der Beobachtunu^szcit interpoliert, nötigenfalls imter Rücksicht auf

einen Kurswechsel. Der Beobachter braucht schlielilich auch nur die hierfür

dienenden Angaben mit den Beobachtungen selbst dem Berechner zu unter«

breiten; dieser wird sehon den Ort mit der ihm nötig scheinenden Genauigkeit
von ein paar Seemeilen feststellen, und da das Bcobachtung.sjournal mittlere

Greenwicher Zeiten gibt, kann er diese in mittlere Ortszeiten und Sternzeiten

verwandeln, wodurch er mit Rücksicht auf die Breiten alles Erforderliche hat,

um die Lage der beobachteten Gestirne zum Horizont, die Stellung des
Dämmerungsbogens, den Einfluß des Mondes und anderer störenden Faktoren
zu finden. Wenn wir vorhin zur Angabe der Greenwicher Zeit geraten haben,

so versteht sich, daß anzugeben ist, ob man von Mittag zu Mittag gezählt hat,

wie es den Astronomen am liebsten ist, oder von Mittemacht zu Mitternacht.

Bei gelegentlichen Beobachtungen an Land wird man Länge und Breite st lion

nach der Karte ermitteln können; man vergesse hier nicht die Angabe der See-

höhe, bei welcher die mit Barometern erzielbare Genauigkeit hinreichen wird.

Ehe wir an die Schätzungen selbst gehen, sei noch der Karten und
St ern Verzeichnisse gedacht, die außer den Handfernrohren und der Uhr die

einzigen Beobachlungsgeräte sind. Das l)edeutendste Spezialwerk ist der Ätlaa
stellarurn variabilium von J. G. Hagen (Verlag von Felix L. Dames in Berlin-

Steglitz); er gibt für die einzelnen veränderlichen Sterne auf beiden Himmels-
halbkugeln Spezialkarten und ausführliehe Verzeichnisse von Vergleiclissternen.

Doch umfaßt er auch zahlreiche sehr lichtschwache teleskopische Veränderliche,

an deren Aufsuchung ernsthaft nur der mit feststehenden Instrumenten aus-

gerüstete Astronom denken kann. Demgemäß ist er auch ziemlich teuer, und
wir möchten hier lieber wohlfeilere und jedem Seemann sowieso zur Verfügung
stehende Hilfsmittel nennen, z. B. die über den ganzen Himmel erstreckten

Tabulae caelestes von R. Schurig, die im Jahre 1909, von P. Oötz in Heidelberg
bearbeitet, in zweiter Auflage erschienen sind. (Verlag von Ed. Oaebler in

Leipzig; Preis IK//' für das gelmndene Exemplar.) Der Sternatlas für Hiininels-

beobachtungen von J. Messer, im Jahre 1902 iu zweiter Auflage erschienen,

geht nur vom Nordpol bis knapp 40 südlicher Abweichung, reicht also bereit»

auf einer Fahrt im Mittelmeere nicht vollständig aus. Dennoch möchten wir
dieses ausgezeichnete Buch, das auch einen sehr vollständigen besehi-eibenden

Text und Verzeichnisse bietet, unseren Lesern zur Anschaffung dringend emp-
fehlen. (Verlag von K. L. Ricker in St. Petersburg und Leipzig. Preis etwa
10.^.) Die Sichtbarkeitsgreiize für das freie Auge erscheint am weitesten vor-

geschoben in dem Af/ns cor/rstis novus von K. Ilcis, der bis zur Gröl5e H'/
,
geht,

dank der vorzüglichen Sehschärfe seines Verfassers. Obgleich auch dieses Karten-
werk nur den im mittleren Europa sichtbaren Sternhimmel umfaßt, sollte man,
wo es die Mittel irgendwie gestatten, sicli dessen Anschaffung nicht versagen»
besonders auch der berühüifcn Milchstrnl'enzeichnung wegen, die seit I'tolcmäus

die erste eingehendere Beschreibung dieses großartigsten Gegenstandes der
Himmelskundc gewesen ist. Vielleicht betrachten unsere Leser das als einen
Wink, sich gelegentlich auch selbst als Milchstraßenzeichner zu betätigen. Was
wir nach Ilris an Darstellungen erhalten halten fllouzecni, h'ordth'rkrr, Easton),

ist immer nur aus den Eindrücken entstanden, die ein Beobachter iu wenig ver-

änderter Breite erhalten hat. Es wäre besonders interessant, zu erfahren, wie
sich das Gebilde einem Beobachter darstellt, für den die geometrischen Bedin-
gungen so rasch wechseln wie für ilen Seemann. Fni übrigen mTiehten wir diese

Sache einem späteren Aufsatze vorbehalten. (Der Atlas von Ueis ist im Jahre
1872 bei Du Moni Sdt&ubtrg in Köln erschienen und kostet nebst Katalog, beides
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gebundoii, 24 ist jedoch durch die Vereinigung von Freunden der Astronomie

(V. A. F) für den dritten Teil dieses Preises zu haben, so Inntro der Vorrat

reicht; gelegentlich kann man ihn auch wohl antiquarisch bekommen.)
Ausgerüstet mit Taschenuhr, Handfemrohr und Karte, suchen wir mm-

mehr die Objekte, deren Beobachtung wir uns widmen wollen, zunächst kennor

7A\ lernen. Die als veränderlich erkannten (icstirne haben in den Atlanten ihr

besonderes Zeichen. Außerdem sind sie alle benannt. Für die hellsten Sterne

eines jeden Bildes hat bekanntlich vor drei Jahrhunderten Johamtea Bayer die

griechischen Buchstaben eingeführt, die seitdem im Gebrauche geblieben sind.

Wir betonen das besonders darum, weil sich die unförmlichen arabischen
Kamen gerade in nautischen Kreisen noch immer einer unverdienten Bcliebtheii

erfreuen. Bei Wörtern wie Älgenib, Mitar, Alderamin, Menkab kann sich eigent-

lieh nur der etwas denken, welcher Arabisch gelernt hat; die lateinisch t ii Namen
der Sternbilder sind daf^'ctren sofort verständlich, und die griechischen Buch-

staben kennt man schon aus den Anfangsgründen der Mathematik. Wo man die

VerSnderliohkeit eines Sternes entdeckte, der seiner LiohtschwSohe wegen veo

Bayer überhaupt nicht ])ezeichnet worden ist, nannte man ihn nach dem Vor-

gange von Argelondcr ^'ewöhnlich I? mit Angabe des Sternbildes, also /? Scuti,

Ii Serpentis. Der nächsteutdeckte in demselben Bilde heißt dann S (S Serpentis),

und so ist man weitergegangen und hat in diohtbesetzten Sternbildern nadi

Erledigung von Z mit RR, BS USW. fortgefahren. Für den Anfänger koninicii

zunächst nur die helleren, mit TJaycrsclien Buchstaben versehenen Sterne in

Betracht. Zu jedem Veränderlichen gehören lichtkonstante oder doch als solche

angesehene Vergleichsterne, und es wird oft genug vorkommen, daB ein

solcher auf der Karte keine besondere Bezeichnung tragt. Hat man dann neben

dem Atlas einen Katalog (wie bei Haym und Ilcis), so ist es leicht, den Stern

nach der Nummer in diesem nach Kektasceusionen geordneten Kataloge zu

identifizieren. Man gebe ihm aber auch auf der Karte irgend ein gleichgültiges,

noch unverbrauchtes Zeichen, wie a, f>, c. Dieses Zeichen wird dann auch im

Beobachtungsbuche gebi'auclit und darf natürlich nicht geändert werden. Außer-

dem gibt der Beobachter da, wo er den fraglichen Slerii zum erstenmal äöT

Liehtverglei^nng gebraucht hat, die Bedeutung an, ind«n er entweder die

Nummer des Katalogs mitteilt oder mangels eines solchen die Koordinaten nach

der Karte feststellt. Häufig wird es vorkommen, dalJ das Fernrohr licht-

schwächere Sterne zeigt als die Karte, und daß sich gerade einer von diesen als

Vergleiohsstern in bestimmten Phasen der Veränderlichkeit empfiehlt I>och ist

es dann ininier leicht, durch Anschluß an benachbarte hollere Sterne den Ort so

genau festzulegen, daß der Stern als Pünktchen mit Bleistift auf die Karte ge-

setzt werden kann. Da ein Seemann in Aligncments bei irdischen Tunkt«!

geübt ist, kann ihm das nicht schwer fallen; nfltigenfells fwtigt er nach d«D

Anblick, den ihm sein Handrohr gewährt, ein Kärtchen d(<s in Betracht kommenden
Himmelsgebietes an, das er später mit den Beobachtungen selbst dem Berechner

vorlegen wird.

Die Art der Lichtschätzung selbst möge nun an einem Beispiel ^läutert

wcT'den. Im Sternl)ilde des Adlei s finden wir (Atlas von Schurig, Karte 6;

Ileis, Karte 7, 11, 12) den Stern »;
—

;^
Aquilae — als veränderlich hervorgehoben.

Sein Lichtverlauf ist von großer Regelmäßigkeit; er vollzieht sich in etwas mdi'

als 7d (7 Tagen), und für die meisten Augen ist 17 im Maximum des Lichtes

etwas schwächer als 6 Aqnilne, im Minimum etwas heller als v Aquilae.

Übergang von dem hellsten Vergleichsstern zum .schwächsten wird durch ^ und

i Aquilae gut vermittelt. Wenn wir abends bei guter Luft die Gruppe in dH
Oesichtsfeld des Fernrohrs bringen, so finden wir etwa, daß heute 1; nicht mit 0

vergleichbar ist, weil er sich sein* viel schwächer darstellt, aber auch nicht nut

1', weil er viel heller ist als dieser. Dagegen möge er nur wenig heller als <

erscheinen und merklich schwächer, obgleich nicht sehr viel schwächer ab

Solohe geringen Unterschiede lassen sich nun verhältnismäßig leicht feststellen,

indem man mit dem Fernrohr ;il iwi cliselml den Veränderlichen und den ^i''"'

gleichstem fixiert, wobei man immer rasch, und ohne sich durch andere Sternt«
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beirren zu lassen, das Fernrohi- hin- und herbewegt. Man achte hierbei auch
darauf, daß die Sterne scharf eingestellt werden, was sich am besten durch Aus-
probieren am Monde oder an einem der zahlreichen ffir kleine Instrumente auf-

lösbaren Sternpaare eri)ro1)en läßt, die in den mchrgenannten Kartenwerken als

solche verzeiehnet sind. Sogenannte oxtrafokale Sehätzunc^on, wo dii' Sterne als

Scheiben erscheinen, darf man nur nach längerer Übung machen. Ferner bringe
man immer den anzuvisierenden Stern genau mitten in das Feld, besonders wenn
man mit dem holländischen Fernrohr arbeitet, wo die Bildstärke am Rande sehr
viel geringer ist als in der Mitte. Manehnial ist man allerdings stark versucht,

einen Veränderlichen der Peripherie des Feldes nahezubringen, etwa weil in

seiner Nähe ein sehr yiel hellere Gestirn steht, das ein ruhiges Anffassoi der
Helligkeit des schwachen Objektes fast unmöglich macht. Dann sollte man es
aber mit dem Ver^'leichstern ebenso inriclu^n, d. h. ihn beim Anvisieren auf
dieselbe Stelle der Netzhaut zu bringen suchen.

Erseheinen bei fortgesetzter aufmerksamer Yergleiehiing zwei Sterne a
und b durchaus gleich h«>II, oder macht höchstens in steter Abwechslung der
eine und der andere den stärkeren Eindruck auf das Auge, so f^chreibt man ah,

oder ba, oder a = b. Überzeugt man sich jedoch bei aufmerksamer Vergleichung,

daB a kaum merklich heller ist als b, so dafi die Tatsache eines bestehenden
Unterschiedes noch eben mit Sicherheit auszusprechen ist, so sagt man a 16, d. h.

a ist eine Stufe heller als b, im umgekehrten Falle /; la.

Läßt sich eine Feststellung solcher Art mit etwas gröberer Bestimmtheit
machen, indem der Unterschied über die Grenze des eben Merkbaren hinausgelit,

80 redet man von 2 Stufen und schreibt a2b oder andernfalls h2a. Und wenn
der noch immer kleine Unterschied der Helligkeiten doch auf den ersten Blick

erkannt wird, sagt man a36, a ist drei Stufen heiler als b. Bei etwas größereu
Unterschieden gibt man 4, 5 c»der 6 Stufen an.

So roh und unmathematisch dieses Verfahren auf den ersten Blick er*
scheint, so verdanken wir doch, wie schon oben angedeutet ist, ihm das meiste, was
wir über den Lichtwechsel der Veränderlichen überhaupt wissen. Man beachte,

daB es sich um kleine Unterschiede und um eine Anschluß- oder Differential-

Methode handelt. Eine solche gewinnt an Sicherheit durch Vollziehung des An-
scblnssos nach zwei Seiten, in dem vorhin gesetzten Falle bei Aquilae hätte

ein geübter Beobachter vermutlich gesagt: ^3/^2i, d. h. ß ist um 3 Stufen heller

als t}, dagegen i um 2 Stufen schwächer als ij. Zunächst folgt hieraus, daB ß
um 5 Stufen heller ist als i, wenigstens nach dei- heutigen Stufenweite des
Beobachters. Diese braucht nicht immer denselben Wert zu haljen; es ist viel-

mehr möglich, daß etwa an 6 Beobachtungsabendon, wo jedesmal y an ^ und i

angeschloss«! wurde (mit Auslassung der Abende, wo
7« >/i und wo i;<i war)

folgendes notiert wurde:

1881 n—t /»-«

Aug. 2S 2J> 1 3.5

Sept. I I 3.5 1 4.5

Okt 10
l

3 6.0
IS 1..') A.:,

Nov. 8 3 3 ti.U

« ir. 3 2 ä.O

2dA

Man bemerkt, daß hier gelegentlicli auch halbe Stufen notiert sind, wozu
geübte Beobachter bald kommen; natürlich denkt mau nicht daran, die Hälfte
oder gar das Zehntel wirklich verbfirgen zu wollen. Jede Beobachtung, wo ij

an ß und < als helleren und schwächeren St«m angeschlossen wurde, gibt eine

Gleichung für ß — alle sechs ergeben zusammen /? - i — 4.9 Stufen. Im Ernst-

falle würden übrigens viel mehr Beobachtungen zur sicheren Ableitung eines
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polohon Wertes erfordert, vielleielit eini^'e Hundert. Wir stellen nun auch di«»

übrigun Fülle /u.saniuiun; es handelt sich um einen Auszug aus einer wirkliiheii

BeobachtnngBreihe^ wo nur die mittleren Zeiten sowie einige Beobaohtanireii be>

Snildci'f':' AlM Ül>iT>rlil;iLn'Il sill'l.

Monat

1881
6-ß

1

j

Monat

1 1881

I

n— t» 1
'-.«

1

Sept. 2 4

« 2:>

« 29
€ 30

No?. 19

3
•4.5

3
2
1

0.3

3

1

4.5

2A

1

z.n

7.5

4.0

6.5

3.5

25.0
= 5 • 5.0

Okt. IS

19

Nov. 9

1.5

1

2

1

6 , 7j
4 1 5.0

3
J

5.0

1 17j
1 S3-Ö.S

Wollte man den Durschnittsvvert der drei Differenzen d — ß — <, t-^^,^)

zn deren Bestimmung, wie gesagt, eine weit grdBere Anzahl von Beobachtungen

erlordert wird, schon für sicher genug halten, so könnte man, die Helligkeit

des sehwachsten Sternes willk&rlidb gleich 0 setzend, folgende Vergleichstero-
Skala aufstellen:

ft s: 0.0; » s 5.8; . ß ^ 10.7; i — 15.7.

Damit ist man in den Stand gesetzt, aus der einzelnen Beobachtung etwas

mehr herauszuholen. Wenn z. Ii. 1881 August 28 geschätzt ist >? 2.5 r; oder

ß— ij = 2.5, so bedeutet das »( = 8.2, während die zweite Schätzung, der An-

schlufi an i, die Helligkeit von zu 6.8 + 1 — 6.8 ergibt Setzt man nun ab

Ergebnis dieser Beobachtung =
-J-

(8.2 4- 6.8) = 7.5, so wird man vermutlich

der Wahrheit nahe bleiben. Ebenso würde man für Sept. 25 erhalten:

= I (11.2 4- 1^.7) = 12.4. Überhaupt kann man jede Beobachtung auf die Ver«

gleioh8tern*Skala reduzieren. Ist der Veränderliche einem der VOTgleichsterne

in der Helligkeit nahe, so werden auch wohl drei Anschlüsse gemacht. Ist z. B.

an einem Abend /^3t;; 1.5/; i 6/i notiert, so ist der Endwert i] = \ (7.7 ' 1.^ -f

wofür der Berechner vernmtlich nicht 6.8, sondern 7.0 setzen wird, weil» er sieb

vor Augen hftlt, daS der Unterschied von 6 Stufen nicht so sicher gesehätit

werden kann wie die kleineren Differenzen.

Die gesohül/.ten Unterschiede scheinen zu den wahren Intensitätsverhält-

nissen der zwei verglichenen Lichtquellen im ganzen in einer logarithmischen
Beziehung zu stehen; solche Beziehungen gelten überhaupt für den Zusammsii-

han<x unserer Erni)findungen mit dem geordneten Erfahrun<j:ss('liatzo.-) W<?n"

die wi'.lii-oti Lichtstärken zweier Sterne « und ^ mit A und It bezeichnet werdeiif

so iiiüt die Schätzung u n ß, d. h. a ist um n Stufen heller als ß, den Schiuli zu, daß

A:B ^ 10 ao*»«.

Hier ist c eine von der Persönlichkeit des Beobachters abhängigo. im

übriL!en reljitiv konstante Oröße, die in besonderen Fällen gleich 1 wird nnti i"i

allgemeineu zwischen O.ö und 2 bleibt. Wir sagen relativ koustanti da auch

für denselben Beobachter starke Schwankungen dieser die Stufenweite kenn*

zeichnenden Größe stattfinden, von Abend zu Abend und auch innerhalb größerer

Lebensahsclinitfe. M;in verstellt leicht, dal5 der gleichzeitige Ans<'hlnß des ^er•

änderlichen an wenigstens einen helleren und einen schwächeren Yergleicbsier'i

einen grollen Teil der tfiglichen Schwankung wegschafft. Der Mittelwert der

Größe c ergibt sich durch Vergleichung dw Schitzungsergebnisse mit den plx;^ '

metrischen .Vrbeiten der Sternwarten, wo eben die wahren IntensitätsverlKÜtiiiS^ö

mit Hilfe der Sätze von der Polarisation des Lichtes durch fortgesetzte Beoh-

achtungen bestimmt werden. Der Üblichen Größenklasse entspricht das Ver-

hältnis 10^ » 2.612, der Zehntelklasse oder photometrischen Stufe dis

'j Obel) ist »• alü schwiichster Vcrfrleich.'itorn trciiunnt witnit-ii. Er cipiiet sich in ^ "^^

besser als der hier gebnuichtc Su-rn #/. I> sirul \virkli*-ho IkMihai-htiiiigeii eines .\nfiiiigers ii.itctt*i''

*) Wen diese erkenntnistlieorctieche iSeite der Sache interessiert, wird sich z. B-

Grandruae der Psyehophyiik von Lipp$ (Sammhuig OSaehmt Nr. 98) daifflwr beMuco n>B^'
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Verhältnis 10*^*^ ^ 1.096; ist für einen Beobachter c = 1, so sind seine Stufen
den photoinetrischen gleich ; für e -< 1 sind sie enger, d. h. er schätzt feiner,

wihrend er für ey>l grober schfttzt.

Dieser logarithmische Zusammenhang erklärt auch, daß die LichtverstSrkung
durch das Feriurobr die Schätzung nicht verändert, indem z. B.

x-A:xB=^A:B= lOO.wn«

bleibt. Ähnlich ist es mit der Auslöschung durch den hellen Vordergrund. Doch
darf beides nicht übertrieben werden, da bei sehr starken und sehr schwachen
Lichteindrücken das lo^'nrithniisclie Gesetz nicht mehr streuL' durchgeführt er-

scheint. Gerade aus diesem Grunde ist es nützlich, den Vordergrund nach
Möglichkeit abzuschwächen. Es ist klar, daß ein schwacher Stern z. B. vom
Mondlicht mehr leidet als ein heller.

rberhiuipt häni^t die (Jüte der Scliätzunj^a'n in so hohem Grade von den
zahlreichen äußeren Umständen und daneben von der augenblicklichen Disposition

des Beobachters ab, daß es nützlich ist, alle diese Dinge im Beobachtungsbuche
mit kurzen Zeichen in einer besonderen Spalte anzugeben. Das nachstehende
System solcher Hozeichnungen ist das des Verfassers dieser Zeilen, welches auch
in den Beobachtungsreihen einiger anderer Astronomen des In- und Auslandes
benutzt worden ist

Brkläniny der abg«kfint6n Angaben ffir den Irtillnistaad und dto Ofito
der Beobaohtnngen.

1 Die Luft ist sehr klar.

2 < « c klar.
3 € « « ziemlich klar.
4 c « « mSfiig klar oder etwas trübem
* oder ** Der Ltifi/ustmul, die Zeitangabe odw die StafenscUtxuog ist unsicher oder sehr

II n 8 i e h e r.

A Dos Au^c ist durch Ennfidnng oder Erkältung angegriffen.
B oder O Die Beobachtimg eüMs niedrig stehenden Sternes wird durch Baumzveige oder Qe-

bftnde erschwert

D, D, Die Bfobachtuti^ wird auf nicrkliche, edieUiche, fibermüBige Weise dmch das Dimmer-
licht der Öoniio jicstört.

FW Irdiscbe Objekte laaclu ii es uninöglieh, die beiden zu vergletohendoi Sterne kurz nach-
einander in das Gesichtsfeld zu bringen.

Fkl Btarkes Funkeln der 8teme.
Fr ]):ls Frost \v('tt(-r ntrirt cli(> Bcwepiiig; des Ingtnimcntes odCT trübt die Gliser.

h, ü (tcriiifce wicr uiil>e(|ucm groUc Hübe des Ölerncs.

Ii, Stiirende oder sehr btOrende künstliche Lichtquellen.
S4 Sicherlich gar kein

M Sehr schwacher
ISm Sohwaeher

14^ Merklicher
Störender

M, Sehr störender
Mg Oberrolfiiger

N Nebel.
Nl Nordlieht.
O. Xtr, Original zweifelhaft.

r, r. Der veränderliche Stern ist sehr rot oder auffallend rot.

soiir. Die Sterne sind lichtsdiirach.

S, Sj l'nb'iiiiiiin' Ktlcr sehr unbequeme Slellmif; des l?4t)bachterp

Tau AtUKis^bärisehe Feuehligkeit ersehwert die Anwiiidunj; de>* Fenirahres.

w. w., Diw Wetter int windig oder »ehr witidt;;.

W. Nahe gel^ene Wolken machen die Beobachtung unsicher oder aebr unsicher.

Wttl Wetterleuchten.
ZI .Zodiiikal -Licht.

[] Die Wetternotiz fehlt im Original, ergibt sieh jedoeh ans dem /-usaiunieuhange,

(sie) l>ie Beoljiuhtung oder W'ctternotiz ist genau dem Original entnommen.
! Die Angabe ist im Original durch dieses Zeichen als richtig hervorgehoben.

Bezüglich aller dieser Zeichen sind nun einige Bemerkungen nicht übcr-

flt"issifr. Die an sich schon nicht sehr «iroRe Sicherheit des Stufenschatzens leidet

nutürlich noch sehr unter dem Einfluß der Atmosphäre und der fremden
Lichtquellen. Man beachte aber, daß darunter auch die so viel langsamer

Ana. 4 Bjir. osw. im, lieft X. 2
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arbeitenden strengen ptiysikalischon Verfahren zu leiden haben» BO da£ hieraus
ein Vorwurf gegen die Methode nicht zu erheben ist.

Die Liehtfülle eines jeden Gestirns wird beim Durchgänge dnreh die
Atmosphäre in einem Verhältnisse geschwächt, das eine Funktion mehrerer Grüßen
ist, unter einfachen atmospharisclien Bedingungen, z. B. auf See, hauptsächlich

der Zenitdistanz. Darum müssen Ortszeit und Breite bekannt oder aus den Auf-
zeichnungen berechenbar sein, obsohon diese gnindsStzUoh nach der Einheitsseit

gemacht werden. Am sichersten beobachtet man in mittleren Höhen, wo einerseits

die Schätzung nicht so unbequem wird wie in größeren Höhen, andererseits die

Luft noch sicher genug ist und die beiden nicht weit auseinanderliegenden Objekte,

nämlich den Veränderlichen und den Tergleichstern, so ziemlich auf gleiche Weise
sdiwächt. Da nun in mittleren und niedrigen Breiten die wenigsten Sterne
circumpolar sind und die Höhe eines jeden Fixsternes zu derselben Tageszeit,

eagen wir in den nicht zu lang bemessenen dienstfreien Abendstunden des Beob-

achters, auch vom Sonnenstande in der Ekliptik, also von der Jahreszeit abhängt,

so ergibt sich, daß die Reihenfolge, in der man die einzelnen auf das Programm
gesetzten Sterne durohbeobachtot, etwas überlegt sein will. Abends sind im all-

gemeinen die westlichen, morgens die östlichen Sterne die eiligeren. Wenn ein

Sternbild, wie etwa Aquila in mittleren Nordbreiten anfangs Dezember, von dem
Verschwinden im Abendlicht noch einige Wochen entfernt ist, muß man abends
erst so lange warten, bis die Dämmerung die einzelnen in Betracht kommenden
Sterne nur mehr in gleichem Maße schwächt; dann ist es aber auch meistens

hohe Zeit, zu beobachten, ehe die Gruppe zu tief gekommen ist So ergibt sich

bei manchen Gruppen für die eine oder andere Woche so ziemlich dieselbe Stern-

zeit der Beobachtung, damit aber auch, wenigstens solange die Breite nicht

ändert ist, derselbe Anblick der Fixsternkugel und namentlich derselbe Winkel
zwischen der Vertikalen und dem sphärischen Bogen, der den Teränderlichen
Stern mit dem Vergleich.stern verbindet. Aus physiologischen und jis^chologischon

Gründen hängt von diesem Winkel ein besonders merkwürdiger Schätzungsfehlor

ab, der Vertikalwinkel-Fehler, der in einer regelmäßigen Überschätzung des

einen der beiden Objekte besteht. Der festländische Beobachter ist manchmal
noch auf andere Art gezwungen, denselben Stern inmier nahe zu derselben Storn-

zeit zu beobachten, nämlich durch die Lage seiner Station zwisclien anderen
Gebäuden. Auf einer längereu Seereise wechselt die i'olhöhe und damit der

ganze Eindruck der Himmelskngel so gewaltig, dafi, wie wir rermuteten und auf

einer Mittelmoerfahrt bestätigen konnten,') der Beobachter beständig zu neuen
Anpassungen gezwungen wird, die im ganzen der Sicherheit der Ergebnisse zu-

gute kommen.
Der Grad des Einflusses von Dämmerung, Mondschein usw. ist natürlich

bei jeder einzelnen Beobachtung anzugeben, nicht etwa für den ganzen Abend;
betrifft er doch die einzelnen Gebiete der Sphäre in verschiedenstem Maße. Das-

selbe gilt von der Luftklarheit. Wir schreiben 1 bei großer Durchsichtigkeit der

Atmosphäre^ die sich z. B. im Sichtbarwerden der zartest«ai Milehstraflengebiete

äußert; 2 bei gewöhnlicher, guter Luft. Unruhige, manchmal trotsdem sehr

durchsichtige Luft wird mit 1* oder 2* bezeichnet usw.

Einzelne der Ekliptik nahestehende Veränderliche (fi üeminorum, o Ceti)

haben nicht nur unter dem Monde zu leiden, der sie als Vollmond gerade zur Zeit

ihrer besten sonstigen Lage stört, sondern gelegentliVli auch unter der Nähe liellcr

Planeten. Glaubt der Beobachter, daß dadurch die Güte der Schätzung merklich

gelitten hat, so wird er es kurz angeben. { % nahe, 1^ im Gesichtsfelde und ahnlich.)

Wer auch nur den einen oder anderen veränderlichen Stern, z. B.-i; AquiloBt

längere Zeit beobachtet, wird schon Vci-gnÜL'fn an der Sache finden und nebenher
bemerken, daß er in manche astronomischen und auch wohl meteorologischen

Erkenntnisse fast spielend hineinwächst. Man rechne nur nicht zuviel an den

eigenen Beobachtungen, denn hierdurch begibt man sich in die Gefahr, das

zu sehen, was man Jüchen will. Die besten Zeiten fiii- das Hi-i luu-n sind die, w<»

der Stern infolge anhaltend schlechten Wetters oder wegen der Konjunktion mit

Ygl. UDWie »Beobachtungen verinderitclier Steroe, VIII. TeO«, Mfioster 190ft.
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der Sonne unsichtbar ist. Das nachträgliche Verbessern des Originals ist Urkunden-
fälschung; man darf höchstens mit anderer Tinte eintragen: Sollte wahrscheinlich
80 und so heißen.

Nach der üblichen Einteilun<j: zerfallen die Veränderlichen in fünf Klassen:

1. Neue Sterne oder Novae, fast immer im Milchstraßengebiet aufgetaucht.

Das Aufleuchten seheint mit großer Plötzlichkeit stattzufinden, und es ist z. B.

festgestellt, daß die berühmte Nova Persei von 1901 zum Anwachsen von der
Unsichtbarkeit für freie AujL'en bis zur Helligkeit eines Sternes dritter Größe nur
wenige Stunden gebraucht haben kann. Was aufmerksamen, mit dem Himmel
gut yertronten fesdindiselieii Beobachtern geglfickt ist, die ante Wahmehmuiig
eines solchen Objektes, ehe es BO hell war, daß ea jedem auffiel, soll das nicht

auch gelegentlich dem Sopmanne niüfrlich sein?

2. Langperiodische Veränderliche. Ihr Hauptvertreter ist o Ceti (Mira
OeH), ein Gea^n, das den Namen des wanderbaren mit Recht trägt, da es in

einer Periode von elf Monaten, die übrigens selbst erheblichen Schwankungen
unterliegt, von einem Minimum unter der 9. Größe rasch zu einem zwischen
der 4. und 1. liegenden Maxinmin anwächst und langsamer wieder abnimmt.
Die Zahl dieser Gestirne ist so groß, daß wir um Auswahl kaum jemals verlegen
sein können. Die Amplitude der Änderungen ist immer erheblich.

3. Schwach veränderliche Sterne. Gewöhnlich sind es hellere Objekte,

wie a OrioniSf a Tauri, ^ Feyasi, a Ilerculis. Gleich denen der vorigen Klasse

sind die meisten rot, ein Umstand, der die Beobachtung noch mehr erschwert, da
es —• wie jedem mit optischen Signalen vertrauten Beobachter bekannt — äußerst
schwer ist, die Lichtstärke eines roten Punktes mit der eines weißen zu ver-

gleichen. Der Anfänger möge sich an diesen Objekten noch nicht versuchen,

vielmehr sunSchst die weit bequemeren der zwei folgenden Klassen vornehmen.
4. Sterne von best iind igeni Lichtweehsel in kurzer Peri()(l(\ Dazu

gehören i] Atjuilae mit Tlägigor, f) Ct'phei mit Stägiger, ^ Lyme mit i;Uägi<xer

Periode. Der Lichtwechsol verläuft nach einer ziemlich gleichmäßig wieder-

kehrenden Kurve. Dabei erheben sich 17 ÄquUat und S (SphH ziemlich rasch
zum Jlaxinnini, von dem sie langsamer und in merkwürdi^-^en Wellen wieder al)-

fallen; die Kurve von ß Lyme zerfällt durch zwei gleich hohe Maxima und ein

dazwischen liegendes Neben-Minimum in vier ziemlich gleich lange Abschnitte. —
Wenn die Lichtstärke nicht bestandig wechselt, sondern nur zeitweilig vermindert
erscheint, haben wir

5. den Algol-Typus. Algol oder ß Persei verharrt etwa 60 Stunden lang
in vollem Lichte, das etwas unter dem Durchschnitt der Sterne 2. Größe liegt.

Dann nimmt er für 47« Stunden ab bis zu einem Minimum, von dem er in

weiteren 4' Stunden zur vollen lir»he wieder ansteigt. Die Algol-Minima der

nächsten Monate finden nach Grcenwicher Zeit für einen Beobachter auf der
Sonne statt wie folgt:

Ifll 8e|vt. 2<i TU, M 4h, Ib, 10<I2U, 13<18k, 164 ISh, ig^lSh, 2Sd flu. 2Ri Rh, 28< 8», 90d23h;

Okt. 3'«?nh Rcli7h. 9<nih 12<ll0h 15<I 7h. IKd 4h, 21d Ih, 2Hil2i?h, 2(i'l l^h. 20'I ir>h;

Not. l«iJ2h, Ail 9h, 7d (Jh, lüd 2h, 12'123h, l,-)d2üh, 18<117h, 21«! 14h, 24<lllh. 27(1 7h, 30<1 4h;

1kl. Sd 1^ 5d22ls 8dl9^ lUl&i, Uil2\ 17d »b, 20d 6I>, 23<l 3b, 2»! Ob, 28d20b, 31dl7b.

Im Hochsommer fallen die Algol-Minima aus wegen der Konjunktion mit
der Sonne. Im übrigen ist zu beachten, daß ein solches Minimum für die eine

Hälfte des Erdballes in den Tag, für die andere in die Nacht fällt und daß sich

der ganse Komplex von Erscheinungen in 9^ abspi(>lt, in denen sieh die Sphäre er-

heblieh dreht. Während der brauchbaren Zeit sollte man alle Viertelstunden nach-
sehen, am besten ziemlich genau zu den vollen (Jrcenwieher Viertelstunden.

Wie Algol verhalten sich noch viele Sterne, von denen jedoch für die

Beobachtung mit einfacheren Mitteln nur wenige in Betracht kommen. Wir nennen
X Tauri sowie ö Librae; von dem letzteren, für Deutchland recht ungünstig Hegen-
den Stern sind 15eol>aehtungen in südlicheren Broit< ii si-hr erwünscht. Für etwas

bessere Handforurohre, z. 13. kleine Kepleräc\\Q einläufige Uohre, kommt noch
U SagUiae in Betracht. Hier betrigt die Periode 8^ 9^ die Daner des Ver-
finsterungsvorganges 12^?; das kleinste Licht hält 2'? an. In bestimmt cn I'hasen

vor und nach dem kleinsten Licht vollzieht sich hier die Ab- und Zunahme so
2"Digiti2ed by Gc
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solindl, daß sie sohon in 2™)° auffällt und fast zu einer rohen Zeitbeetimmnng
dienen könnte.

Yorausbereobnet werden die Minima als »beliozentriscbe«, d. b. ffir einen
auf der Sonne stehenden Beobachter. Nur für einen solchen nimlich verläuft

das Phänomen so wie auf dt'ni fernen Gestirn selbst, indem sich nur alle Einzel-

heiten um die dem Abstände entsprechende Lichtzeit von manchmal vielen Jahren
yerspSten, wobei noch, wenn dieser Abstand infolge der Eigenbewegungen gleieh-

müßif.: ab- oder zunimmt, die Periode etwas verkürzt oder verlanjirort wird. Für
den Erdenbewohner kommt dajrefren eine Schwankung in das Phänomen, indem
ihr Abstand vom Stern in einer Periode, die gleich dem siderischen Jahre ist,

rieh etwas indert. Der Beobachter selbst hat damit kaum zu schaffen, nur der
Berechner. Die größte Verfrühung oder Verspätung gegen das heliozentrische

Minimum beträgt etwa 500'?'', da sie gleich der Zeit ist, in der das Licht von
der Sonne zur Erde kommt. Doch wird dieser Betrag nur bei Ekliptikalsternen

erreicht ; bei Sternen in der Nähe des Ekliptikalpoles, z. B. im Cepheus, die der
Erde immer ungef&hr ebenso nahe stehen wie der Sonne^ ist die Korrdrtion zu
yemachlässigen.

Wir haben soeben von einem Verfinsterungsvorgang gesprochen, und in

der Tat ist nachgewiesen, da0 bei den Algol*Sternen ein solcher vorli^t, indem
ein heller Stern von einem lichtschwächeren oder schwar/.en Satelliten umkreist
und periodisrli verfinstert wird. Ähnlich ist es in der 4. Klasse der Veränder-
lichkeit, wo sich aber die geometrische Ursache noch mit physikalischen zu»

sammensetzt und rerwickeltere Erscheinungen hervorruft. Noch weniger einfech

ist es um die Vorgänge bei den drei ersten Klassen bestellt. An dieser Stelle,

wo es sich nur darum handelt, eine Anleitung zum Beobachten zu geben, können
die Erklärungsversuche, die uns sofort mitten in die interessantesten Fragen
dw Astrophysik bringen, nur angedeutet werden. Dieser Zusammenhang mit so

bedeutungsvollen Fragen ist es aber auch, der den Wunsch rechtfertigt, daB
möglichst viele Beobachter Material aufsammeln. Oern ist der Verfasser dies<«8

Aufsatzes bereit, Anfragen, die durch die Seewarto, die Vereinigung von Freunden
der Astronomie oder auch unmittelbar an ihn gelangen, zu bMntworten. — Wir
geben zum Schluß den Auszug aus einem Beobachtungsjournal, indem wir noch
folgenden, vielleicht nicht unwichtigen Rat erteilen: Man führe chronologisch

Buch, d. h. man trage die Beobachtungen eines Abends alle nacheinander auf
derselben Seite des Buches ein. Später, bei Tage oder schlechtem Wetter, oder
wenn ein bestimmter Veränderlicher in Konjunktion mit der Sonne ist, kann
man die auf ihn bezüglichen Beobachtungen ausziehen und, etwa wie folgt, zu-

sammenstellen :

ß K(yxM.
Vcigleidistenie: y^mt Lyrac; /<'

.'< Ljrrae; fto = /»o Herculii.

liibtruiiiciit F.

M. Zeit

Müiista*
Stttfenschfttsttng 1 Himmel '

1 1

M. Zeit
1

Münster
Stttfenechltcnng Himmd

1997 >> • fi-r ß—t* ß~t fi' 1
1 19OT h » ß-y ß-fi ß-

1 20 0 50.8 —

1

'2*51, 0 7 5> IS ") -2 r« 2*WD
3 ir> :»G.2 —4 +Ö.5 r, Sil 2iM> —6 5 2
4 12 11 2.'j.(5 6

•) «*"
<• '.t in 10.4 ' -2 6 2*

4 20 9 6.2 +3 '2M>) 1 i <i 11 9 »5.3 1 —1 • 2DW
6 4 9 52.4 —6 8 |2*

{

« 12 9 44.0

1

—5 +5 2
.'i 7 !) 2.» —ö 7 0 17 ;» 41I.S —5 7 2D
'» 10 10 .):.(] —2 -fn Ii* 7 1111 0..'» 1 0 5 2»
« 11 10 1S.7 - 4 -| »; 2 Dünnt 7 i:; !> 27.»

'

-4
<

2D
6 12 7 34.9

ft 19 9 13.6 1

-4 5 i2» 7 20 10 54.0

,

—4 2M
-3 8 7 24 10 11.2' —6 6 2M,S

ft 28 0 20 8 — 1 ^; ] 2 * I) '1 7 20 M .-».O —

5

5 2 M

,

liier ist Münster fast immer der UeobnchtunLrsort gewesen, 80 dafi die

Wahl der Ortszeit an Stelle der Einheitszeit gerechtfertigt war.

1) Beobachtung sicher. ') Original statt ) Hearrauch in der Luft

-
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Die Witterung und die phänologischen Erscheinungen zu Tsingtau in dem
Jahre vom Dezember 1909 bis zum November 1910.

Gemäß den Berichton tlcs Kaiserlirhrn ObfitTviUoriimis nnd di"s Forstamts des ( iouvcniemonts Kiaufwhou.')

Die Tabellen ^dx'n eine Zusammenstellung; der meteoroloj^isclien Beob-
achtungen von T^iugtuu für die Monatsdrittcl, die ganzen Monate, die Jalircszeiteu

und das ganze Jahr vom Dezember 1909 bia November 1910. (Die Berechnung
der ' All^'-etneinen Luftbe\vo<xnn<i für die einzelnen Zeitabyelinitte ist unter Zu-
grundelegung der Windbeobachtungen an tlen drei Terminen eines jeden Tages
— vgl. »Ann, d. Hydr. usw.« 1900, S. 63 — auf der Deutschen Seewarte eingefügt

worden» desgl. der Bericht über das Jahr.)

Dezember 1909. Unter den Wittcrun;L'^H:erscheinungen des veri^anp^cnen

Dezember tritt besonders hervor die ungewöhnliclie und anhaltende Kälte sowie

die große Zahl der heiteren Tage. Bei fast andauernd hohem Luftdruck über
dem mittleren und nördlichmi China bot die allgemeine Wetterlage nur wenig

- Abweehslun«:. ^b'hrfacli zo^ren im Norden Depressionen vorüber, welche in

Wechselwirkung mit dem nachdrängenden Hochdruckgebiet in ihrem Bereich
stürmische nordwestliche Winde verursachten. Ünter der Einwirkung dieser

kalten, aus dem Innern des Kontinents kommenden Luftströmungen SOWie der
die Wärmeausstrahlung bei,'ünstigenden klaren Näehte blieb die Temperatur meist

sehr niedrig. Ende des Monats gelangte Tsingtau in den Bereich einer das
Yangtse-Tal abwärts ziehenden Depression, welche zunächst leichtere südöstliche

Winde verursachte und bei ihrem weiteren Fortziehen nach Osten ergiebi^'e

Rogenfälle herbeiführte. Die Tem])eratur stieg in diesen Tagen unter dem Einfluß
der wärmeren Seewinde sogleich erheblich.

Die Mittelwerte der höchsten und niedrigsten Temperaturen sowie die der
einzelnen Termine lagen ganz erheblich unter den normalen Werten aus den
I?eobaehtungen von 10 Jahren. Das absolute Minimum erreichte mit -10.0° am
13. den niedrigsten bisher im Dezember beobachteten Stand; auch das absolute

Maximum der Temperatur blieb mit 13.0° am 4. um 0.3° unter dem normalen
Stand. Die Mittelwerte der Extreme waren 4.1° und 3.2 '. An 22 Tagen (Frost-

ta;L'en) frin^i; das Minimum der Temperatur unter ü^, und an 9 von ihnen (Eis-

tagun) blieb auch das Maximum unter 0^. Die aus den Beobachtungen der drei

Termine berechnete Veränderlichkeit der Temperatur war am gröBten in den
Morgenstunden (3..5 ), niitta<:s und abends betrug sie 3.0^' und 2.0

^

Bei einer niiltli rcn Bew<")lkuntr von 3.5 Zehnteln kamen 17 lieiter(> und
5 trübe Tage zur Auszählung. Soniieuscheiii wurde 157.4 Stunden, gleich ö2^Iq
der möglichen Dauer, registriert

An 7 Niederschlagstagen ging eine l'egcnmenge von 18.9 mm Ibdie nieder.

Meßbare Mengen des Niedersclilags fielen jedoch nur an 3 Tagen. Vereinzelt

führten die stürmischen Winde, welche auf der Rückseite der im Norden vor-

überziehenden Depressionen auftraten, ganz leichte unmeßbaro Schneemengen
mit sich. Unter dem Einfluß der andaui riidt n nördlichen Winde gin^-^ di i-

Feuchtigkeitsgehalt der Luft stark zurück; bei einer mittleren Dampfspannung
von 3.3 mm betrug die relative Feuchtigkeit im Mittel nur 64 7o-

Entsprechend der allgemeinen Luftdruckverteilung waren die Winde aus
nördlichen Ki<ditiinL'en an Häufi^^keit sownlil als auch an Stärke bei weitem
überwiegend. Als Sturmtage, an welchen wäiirend mindestens einer Stunde eine

Durchschnittsgeschwindigkeit des Windes von 13.0 m p. Sek. erreicht oder über-
schritten wurde, kennzoi( lineten sich der 8., 22., 23. und 31.; an weiteren 6 Tagen

am 1., 4., 5., 9., l:!. und 15. wurde die volle ^turn)stärko nahezu erreicht,

d. h. während mindestens einer Stunde eine Windgesclnvindigkeit von 10 bis

12.9 m p. Sek. Bemerkensw^ unter diesen stürmischen Winden sind diejenigen

vom 13. iiinl 22. ilurch die Mitführung größerer Sandmengen.
Auf dem iltisberg waren die Stauweiher während des ^'anzen Monats mit

Eis bedeckt, dessen Dicke um die Mitte des Monats etwa 10 cm betrug. In das
Erdreich war der Firost bis zu 15 cm eingedrungen. Starker Reif wurde morgens
am 27. beobachtet. Ein Sandsturm herrschte am 4. nachmittags.

*) Bericht des Fontamts ist bisher ntir für den Herbst eingq^gen.
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Januar 1910. Wie der Dezember des alten Jahres, so war auch der Januar
des neuen Jahres duroh eine außerordentliche strenge und anhaltende Kälte aus-

gezeichnet. Nur an 2 Tagen, dem ö. und 8., erreichten die Minimaltemperaturen
als oberste Orenze eine Höhe von + 0°.

Was die allgemeine Wetterlage anbelangt, so lag Tsingtau mit nur wenigen
;

l'nterbro( liungen andauernd im Bereich des kontinentalen Hochdruckgebiets. ,

Winde aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen waren daher vorherrschend.
Von den zu den Zeiten der Torminbeobachtungen festgestellten Windrichtungen
gehören 65"/,, den Richtungen zwischen Nordwesten und Nordosten an. Dabei
waren die Windstärken sehr groß, mehrfacli erreichten dieselben im Rücken vor-

überziehender Depressionen Sturmstärke. Diesen lebhaften kalten nördlichen
Lnftströnrangen ist vor allem die ungewöhnliche Kfilte des vergangenen Monats
zuzuschreiben. Nur an wenigen Tagen, so in der Zeit vom 3. bis 7., ferner am
18., 19., 26. und 28. machte sich der I^influß voriiborzieliender Depressionen durch
aufkommende leichte bis frische südöstliche Winde geltend, welche geringe
Temperatursteigernng herbeiführten.

Die Mor^jcntemperaturen lagen l)ei weitem überwiegend unter den normalen
Werten; verhältnismäßig warme Morgen stellten sich nur in den Tagen vom 4. bi.s

9. sowie am 19. und 26. ein. Die Temperatur schwankte zwischen ihrem höchsten
Wert von 10.3° am 6. und dem niedrigsten von — 12.4** am 81. um 23.7''. Die
Mittelwerte der Extrem(> sind Alaxiinuni 0.8 , ^rinimum — 5.4° und liegen um 2,2-

bzw. 1.6° unter dem lü jährigen Durchschnittswert. Von den 29 Frosttagen dieses

Monats waren 15 Eistage. Die längste ununterbrochene Frostdauer umfaßte die

Zeit vom 9. bis 31., also 28 Tage. Die aus den Terminbeobachtnngen berechnete
Veränderlichkeit der Te!ni)eratur war am größten in den Morgenstunden (3.6^),

mittags und abends betrug sie 2.6° bzw. 2.9°. Mehrfach erreichte die größte
absolute Tagesschwankung der Temperatur einen Betrag von fast 12.0°.

Heitere Tage Icamen 7, trübe 6 snr Auszahlung. Sonnenschein wurden
121.2 Stunden, gleich 40% der möglichen Dauer, registriert An 18 Tagen betrog
die Gesamtsonnenscheindauer mehr als 6 Stunden.

An 10 Tagen fiel eine Menge von insgesamt 7.9 mm Niederschlag. Meist

fiel er in Schneeform und nur in ganz geringen Mengen. Die größte Höhe der
Sclmeedecke wurde am 12. zu 4 mm gemessen. Nebel herrschte am 8. morgens
sowie in größerer Dichte und längerer Dauer am 27. Die relative Feuchtigkeit
der Luft blieb mit 68% 87o unter dem Normalwert.

Als Sturmtage, an welchen während mindestens einer Stunde die mittlere
Geschwindigkeit von 13.0 m p. Sek. erreicht oder überschritten wurde, kennzeich- 1

neten .sich der 1,, 15., 21. und 29. mit nördlichen Winden, an weiteren 10 Tagen— am 9., 10., 13., 16., 17., 20., 22., 26., 30. und 31. — wurde während mindestens
einer Stunde eine mittlere Geschwindigkeit von 10.0 bis 12.9 m p. S^ erreicht
Besonders bemerkenswert sind die Stfirme des 1., 16. und 80. durch die Mitführung
größerer Sandmengen.

Auf der Station Iltisberg erreichte das Eis auf den Stauweihern eine Stärke
von 20 cm, während in das Erdreich der Frost bis su 80 cm tief eindrang. Am
4., 5. und n. wurde Reif beobachtet Am 24., 27. und 28. waren die Biume mit
Kauhreif behangen.

Februar 1910. Die Wetterlage wurde auch im vergangenen Februar
noch an<lauernd von dem über dem Innern des Kontinents lagernden Ctebiet
holien Luftdrucks beherrscht. In di u Witterungserscheinungen zeigte sich daher
große Beständigkeit. Der allgemeinen Druckverteilung entsprach das Vorherrschen
nördlicher Luftströmungen, welche niedrige Temperatur und große Trockenheit der
Luft verursachten. Nur vereinzelt machten sich im Norden vorüberziehende De*
pressionen durch zeitweise aufkommende südüohc Winde und höliei'o Bewölkung
bemerkbar. Infolge der starken Ausstrahlung in den größtenteils klaren Nächten
ging die Temperatur während der Nacht erheblich herunter und wurde erst am
Tage unter der stärkeren Sonnenwirkung wieder auf ihre normalen Werte ge-
hoben. Die durchschnittliche Tagesschwankung der Temperatur erreichte daher
recht beträchtliche Werte. Die Mittelwerte der höchsten und niedrigsten
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Temperaturen dos Tages sind: Maximum 3.8° Minimum — 4.2' jJ:egen 3.6° und— 3.3^ aus den Beobachtungen von 10 Jahren. Mehrfach erreichte die tägliche

Schwankung der Temperatur einen Betrag von 10^ and darüber. Die absolut
höchste Temperatur wurde am IG. mit 8.0^, die absolut niedrigste am 1. mit
— 12.4^ gemessen. Als relativ warme Morgen kennzeiehiieten sich die vom 15.,

16., 19., 24. und 25. Februar. Von den 26 Frostlagen des Monats waren 2 Eis-

tage. Die längste ununterbroehene Frostperiode umfaBte die Zeit vom 1. bis 14.,

Avelche im unmittelbaren Ansehluß an die vom 0. bis 31. Januar eine ununter-
brochene Frostperiode von 37 Tagen ergibt. Die aus den Beobachtungen der
drei Termine berechnete Veränderlichkeit der Temperatur erreichte iliren größton
Wert mit 3.2^ mittags, morgens und abends betrug sie 2.8^ bzw. 2.3^.

Bei einer mittleren Bewölkung von 3.2 Zehnteln, gegen 4.5 als Normal-
wert, kamen 11 heitere und gar keine trüben Tage zur Auszählung. Die Gesamt-
äonnenscheindauer betrug 165.6 Stunden oder 54 der möglichen Dauer.

Niederschläge fehlten im Monat Februar gänzlich. Die Trockenheit der
Luft war eine verhältnismänig sehr große; die Dunstspannung betrug 2.7 mm,
die relative Feuchtigkeit 59%, gegen 73% als mittleren Wert aus 10 -Jährigen
Beobachtungen.

Eine mittlere Windgeschwindigkeit von > 13.0 m p. Sek. während min-
destens einer Stunde wurde am 1., eine mittlere Windgeselnvindigkeit von 10.0

bis 12.9 m p. Sek. während mindestens einer Stunde an 5 weiteren Tagen —
nämlich am 9., 10., 20. und 26. — erreicht. An allen diesen Tagen wehte der
Wind aus dem Nordwestquadranten.

Auf der Station Iltisberg l)lieb die Eisstärke im Durchschnitt etwa 20 Om,
während das Erdreieh ungcfäiir 30 cm tief gefroren war.

Winter 1909/10. Im allgemeinen entspracli die Wetterlage den nor-

malen winterlichen Verhältnissen. Das, was die Vorgänge des vergangenen
Winters besonders aoBS^ohnete, war die Intensität und lange Dauer der vor-
herrschenden W^itterungserscheinungen. Charakteristisch war unter diesen be-

sonders die anhaltende und ungewöhnliche Kälte sowie die große Trockenheit
der Luft und die Armut an Niederschlägen. Die Ursache dieser Beständigkeit
lag in der fast unveränderten Zugehörigkeit Tslngtaus zu dem Gebiet hohen
Luftdrucks, welcher im Wint<'r das Innere des asiatischen Kontinents bedeckte.

Dem gleichen Umstand verdankte ferner die verhältnismäßig hohe (Jeschwingkeit

der vorherrschenden nördlichen Luftströmungen ihre Entstehung. Die dauernde
Vorbedingung für das Auftreten gewisser Witternngserscheinnngen bedingt eben
auch eine größere Intensität derselben.

Die große Kälte des vergangenen Winters tritt auch in den Mittelwerten

der meteorologischen Elemente in Erscheinung:

Temperatur (Mittelwerte)

T..„ k • relative Bewöl- Nieder^ FrOBt- Eifi- heitere trübe
lag h.Hhste meüngstc

j^euchtigkeit kuDg Schläge tage tage Tage Tage

MitU'llOJalire 0.9^ 4.1° —2.7° 74% 4.4° 34.0ram 07.3 lü.0 2b.9 17.2

1910 —O.do 2.9» —4.3« 64% 3.9o 26.8mni 77 26 35 10

Märs 1910. In der ersten Hälfte des März wurde die Wetterlage noch
stark von dem kontinentalen Hochdruckgebiet beeinflußt, während sich von
Mitte des Monats ab häufiger die Herrschaft von Depressionen geltend niaehte.

In den Witierungserscheinungen zeigten sich demzufolge zwischen Anfang und
Ende des Monats mehrfache scharfe Gtogensätse. Während sich in der ersten
Mfmatshälfte die Witterung durch anhaltend heiteren Himmel und große Trocken-
heit auszeichnete, war die zweite Monatshälfte durch vorwiegend trübes und
regnerisches Wetter charakterisiert. Dieser Gegensatz zeigte sich auch in dem
Auftreten stUrmischer Winde im Bereiche der über Tsingtau fortsiehenden

Depressionen.
Die Mittelwerte der Tempiratur, HewiUkung, Luftfeuchtigkeit und des

Niederschlags zeigten erhebliche Abweichungen von den Mittelwerten aus zehn-

jährigen Beobachtungen.
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Der Mittelwert der Bewölkuiif,' botruir 4.2 Zehntel. Heitere Tage wurden
10, trübe 5 ausgezählt. Der Sonuonschuinautograph registrierte 156.1 Stunden,
gleich 43% cicf möglichen Sonnenseheindauer.

Die monatliche Nioderschlapsmengo erreichte eine Höhe von 11,5 mm und
fiel an drei Tagen. Nebel wurden am 6., 14., 15., 26. und 27. beobachtet. Das
erste Gewitter kam am Abend des 23. von Westen nach Osten ziehend im Norden
orQber.

In den registrierten Windrichtungen überwogen der Zahl nach bereits die

Winde aus dem Sü(lweHt-<)viadranfen, während die nördlidien Winde durch ihre

Stärke hervortraten. Am ö., 11., 15. und 29. herrschten stürmische Winde aus

nordwestlioben bis nördlichen Richtungen, welche eine mittlere Windgeechwindig-
keit von > 13.0 ni p. Sek. während mindestens einer Stunde erreichten. An
weiteren 6 Tagen wurde während mindestens einer Stunde eine mittlere Wind-
geschwindigkeit von 10.0 bis 12.U m p. Sek. erreicht, nämlich am 27. und 30.

Winde aus nördlichen, am 9., 13., 14. and 26. ans südöstlichen Richtungen.
Sandsturm wurde am 5. beobachtet.

Auf der Station Ilti.sberg wurde Sandsturm desgleichen am 5. bemerkt.

Im Nebel waren die Iltisberge am 15. gehüllt. Ein Ferngewitter wurde am 23.

wahrgenommen.
April 1910. In der allgemeinen Luftdruckverteilung machte .-^ich im ver-

gangenen Monat die Umbildung zum sontnurlichen Monsuntypu.s, welche Ende
März einzusetzen begann, stärker bemerkbar. Das Hochdruckgebiet des Innern
begann sich allmählich aufzulösen und einem langsam sieh entwickelnden Tief>

druckgebiet zu weichten. Infolge der durch diesen Vorgang bedingt « n Un-

beständigkeit der auftretenden Wetterlagen, welche die Bildung und Au.shreitung

von Depressionen begünstigte, herrschte in den Witterungserscbeinungen starke

Abwechselung. Hehrfach gelangte Tringtau in den Bereich solcher ostwärts
ziehenden Depressionen, welche zunächst frisclie sudöstliche Winde verursachten

und reichliche Niederschläge oder au.sgebreitete Nebel im Gefolge hatten. Zu
bemerkenswerten Stürmen gaben jedoch diese Minima wegen ihrer meist nur
geringen Druckunterschiede keine Veranlassung. Die in ihrem Rücken auf-

tretenden nördlichen Winde waren in dei- Kegel nur von kurzer Dauer und
mäßiger Oeschwingkeit. Die Morgenleinperaturen lagen in der ersten und letzten

Dekade fast durchweg unter, in der zweiten Dekade etwas über den normalen
Werten. In ihrem Gange von Tag zu Tag zeigten die Morgentemperataren bis

zum 9. häufigeres Schwanken um eine wenig veränderte Mittdlage, wobei der

Morgen des 4. besonders kalt war. Dann folgte unter mehrfachem Schwanken
ein langsames Steigen bis zum 27., worauf am Schluß des Monats wiederum
Rückgang der Temperatur eintrat. Die Temperatur schwankte zwischen ihrem
höchsten Stand von 21.5° am 26. und ihrem niedrigsten Stand von 0.1° am 3.

und 4,, um 21.4 . Die Mittelwerte der Extreme sind 13.9' und 6.0°. Die aus

den Änderungen der Temperatur von Tag zu Tag berechnete Veränderlichkeit
der Temperatur erreichte ihren größten Wert von 3.4^ mittags, ihre kleinsten

Werte von 1.7 und 1.8° morgens und abends.

Bei einer mittleren Bewölkung von 5.2 Zehnteln kamen 8 heitere und 10

trübe Tage zur Auszählung. Ausgebreitete Nebel herrschten am 9., 16. und 17.

Sonnenschein wurden 168.4 Stunden, gleich 43 möglichen Dauer registriert.

An 7 Regentagen fiel eine (le.samtnieder.^dilag.'^inenge von 56.0 mm. Sehr

ergiebige, die Höhe von 20 mm übersteigenden Mengen fielen am 7. und 23.

Ein Gewitter wurde am 7. nachmittags im Südosten beobachtet.

Durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von > 13.0 m p. Sek. während
einer g.-inzen Stunde wurden iib('rhau])t nicht, solche von 10.0 l)is 12.9 \\\ p, Sek.

während mindestens einer Stunde an 9 Tagen, nämlich am 12., 13., 11., lö., 16.,

17., 18., 23. und 28., beobachtet. Sie wehten am 18. und 28. aus dem nordwest-

lichen, am 23. aus dem nordöstlichen, an den übrigen <> Tagen aus dem südöst-

lichen Quadranten. Am 28. führte Wind Sand mit sich.

Auf der Station Iltisberg wurde Nebel am 8., 9., 16. und 17., Sandsturm
am 28. beobachtet
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Mai 1910. Ebenso wie die vorher<i:ehenden Monate war aucli der Mai
dieses Jahres diircii kühle und teilweise trübe Witterun^^ ausgezeichnet. Eine
Periode gleichmäßig heiterer und warmer Tage umfaßte nur die Zeit vom 19.

bis 26. Im Beginn des Mcmats gelangte Tsingtan in den Bereich weit aus-

gedehnter Tiefdrnokgebiete, welche trübe Witterung bei vorherrschend frischen

sudöstlichen Winden herbeiführten. In den Tagen vom 5. bis 11. herrschte

über größeren Gebieten dichter Nebel. Die Temperatur blieb infulge der an-

haltend trQben Witterung weit unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre.
Eine durchgreifende Änderung der Witterungsvorhältnisse trat erst am 19. ein,

von Westen her schob steh ein (lebiot liöhoren Luftdrucks ostwärts vor und
führte heiteren liiuuuel und steigende Erwärmung herbei. Unter der Einwirkung
der ungehinderten Sonneneinstrahlung stieg die Temperatur in diesen Tagen auf
den höchsten Stand des Monats. Dlcm- heitere Witterung war jedoch nur von kurzer
Dauer, das Gebiet höiieren Luftdrucks verlagerte sicli weiter ostwärts, und da
zugleich von Westen ein neues Tiefdruckgebiet sich näherte, setzte mit dem 27.

bereits wieder veränderliches und trübes Wetter ein, das bis zum Monatssohlufi
andauerte. Im Gefolge der nin 31. vorüberziehenden Depression traten schwache
xSebel und ergiebige Niederschläge ein.

Die mittlere Temperatur des Monats blieb mit 14.5'^ uui U.ü unter dem
Mittelwert aus 10 Jahren. Das Maximum der Temperatur wurde am 20. mit
25.0 ', das Mininnini ntn 2. mit 7.8° erreicht. Die Mittelwerte der Extreme sind

Maximum 19.0', Minimum ll.H'^. Sie liegen um 0.6'^ bzw. 0.7- unter dem 10-

jübrigen Mittel. In ihrem Gang von Tag zu Tag zeigten die Morgentemperaturen
nach anffinglichem geringen Schwanken in der ersten Dekade^ von Mitte des
Monats ab eine allmähliche Zunahme, welche durch geringe Rückgänge am 15.

und 19. unterbrochen wurde; vom 27. ab trat wiederum Abnahme der Morgen-
temperatur ein. Infolge der größtenteils trüben Witterung waren stärkere

Temperaturschwankungen selten, nur einmal, am 20., erreichte die Tages-
schwankung einen Petrnir von molir als 10 . Die Veränderlichkeit der Temperatur
von Tag zu Tag für die drei Termine erreichte nur sehr geringe Werte, sie

stellte sich als kleinster Wert auf 1.7° in den Abendstunden, als größter auf 1.9^^

in den Mittagsstunden. An Sommertagen, d. h. Tagen von 25® oder mehr, wurde
einer ausgezählt.

Die Bewölkung von 5.G Zehnteln war etwas höher als das Mittel aus

10 Jahren. An heiteren Tagen kamen 3, an trüben 7 zur Auszahlung. Besonders
groß war die Bewölkung in der ersten Dekade, es kamen hier nur 32.5 Stunden
Sfinncnschein zur Registrierung, gegen 72.3 in der zweiten, um1 S9.() Stunden in

der letzten Dekade. Die Gesamtsonnenscheindauer betrug 193.8 Stunden und somit

44 7o möglichen Dauer. Ausgebreitete dichte Nebel herrschten übw größeren
Gebieten vom 5. bis 11. Gewitter wurden am 17., 19. sowie am 31. beobachtet,

ihr Zug war wie meist von Xoi-dwesten nach Südosten gerichtet.

Die monatliche Niederschlagsmenge erreichte eine Höhe von 23.2 mm gegen
47.6 mm als Normalwert. Abgesehen von Tagen mit ganz geringfügigen, die

Hohe von o.l mm nicht übersteigenden Mengen, fiel der Niederschlag in 4 Tagen.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von > 13.0 m \k Sek. während

einer ganzen Stunde wurden überhaupt nicht, solche von 10.0 bis 12.9 m p. Sek.

wfihrend mindestens einer Stunde an 6 Tagen beobachtet und zwar am 8., 18.,

23. und 30. aus südöstlichen, am 12. und 31. aus nordwestlichen Richtungen.
Auf der Station lltisherg wurde dichter Nebel vom 6. bis 11., Gewitter

am 17., 18., 30. und 31. beobachtet.
Frühling 1910. Die erste Hälfte des März gehörte ihrem Witternngs-

charakter nach noch dem Winter an. Von Mitte dieses Monats ab machte sich

jedoch der Umschwung in der allgemeinen Luftdruckverteilnng zu sommerlichen
Verhältnisäen in rasch steigendem Maße bemerkbar. Die dauernde Kälte des
vergangenen Winters hielt auch noch wihrend der FVQhlingsmonate an, und erst

die heiteren Tage des Monats Mai leiteten au höheren Wärmegraden über. Das
Tngeamittel der Monate März bis Mai betrug 0.0^ geL'^en !t.9 als Mittelwert aus

10 Jahren. Das mittlere Maximum der Temperatur erreichte mit 13.8^ fast den
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normalen Wort, wo^xe^on das mittlere Minimum mit 5.0^ um 1.1 ' unter diesem

sttrückbiieb. Die hieraus berechnete, um 1.0" zu huhe Teroperaturschwankung
kennzeichnet ebenfalls den mehr winterlichen Wittemngscharaktw der Frühlings-

monateu In den übrigen EK'inenten zei<;ten sich nur geringe Abweichungen tob
den aus zehnjährigen Beobachtungen berechneten Mittelwerten.

Juni 1910. Sehr ungewöhnliche Witterungserscheinungen brachte der
Juni dem Schutzgebiet Kiautschou und, soweit sich aus den täglichen Wetter-

karten und sonstigen Nachrichten erkennen läßt, dem Hinterlande det Provinz
Shantung. Besonders auffallend unter diesen Erscheinungen war die lange Daner
und proHo Monir(> des Niederschlages sowie die niedrige Temperatur.

Da die allgemeinen Witterungsverhältnisse in den Sommermonaten nur
geringe Schwankungen um die Mittelwerte mehrjähriger Beobachtungen aus-

zufahren pflegen und sich an der KQste in bezug auf Gleichmäßigkeit mehr dem
tropischen Seeklima nähern, sind kleine Abweichungen von dem mittleren

Witterungsverlauf von ungleich höherer Bedeutung als die großen Schwankungen
der Wintermonate. Die Ursachen des Auftretens solcher Erscheinungen sowie
ihrer ungewöhnlich langen Dauer sind meist für beide insofern die gleichen, als

eine länger anhaltende Vorbedingung für das Auftreten bestimmter Erscheinungen
auch eine Steigerung dieser zu größerer Stärke bedeutet.

Für das Auftreten der trüben und kühlen Witterung im Monat Juni war
charakteristisch die grofie Ausdehnung und wenig ywändmrte Lage der über dem
Innern lagernden Tiefdruckgebiete. In diesen entwickelten sich eine größere

Anzahl von Depressionen, welche in rascher Folge nördlich und südlich von

Tsingtau ostwärts vorüberzogen und häufige ergiebige Regenfälle sowie aus-

gebreitete Nebel herbeifQhrten. Die It^nde erreichten im Bereiche solcher De-
pressionen mehrfach Sturmstärke, die Temperatur war inf<dge der andaoernd
hohen Bewölkung sehr niedrig.

Die Mürgeiueni]>oraturen lagen im allgemeinen nahe um eine nur wenig
veränderte Mittellage. Die mittlere Tagestemperatur blieb mit 18.8° um 1.1**

unter ihrem normalen Wert. Das Maximum der Temperatur trat am 6. bei 27.S^,

das ^^inilnum am 4. bei 15.2" ein; doch ging auch in der zweiten und der letzten

Dekade das Miniraum der Temperatur mehrfach unter 16.0^ herab. Die Mittel-

werte der Extreme sind 22.1° und 16.3
,
gegen 23.9^ und 17.6° aus 10-jährigen

Beobachtungen. Als Sommcrtago kennzeichneten sich 3 gegen 11.1 als Durch-
schnitt. Die mittlere Veränderlichkeit der Temperatur von Tag zu Tag nach den

Beobachtungen der drei Termine war mit 1.8° am größten mittags^ mit 1.2"^ bzw.

1.3° am kleinsten morgens und abends.

Bei einer mittleren Bewölkung von 6.5 Zehnteln kamen keine heiteren

und 10 trübe Tage zur Auszählung. Der Sonnenschein-Autograph registrierte

181.2 Stunden gleich 42% ^i^r möglichen Dauer, die sich mit 91.7 Stunden auf

die erste, 32.7 Stunden auf die zweite und öü.9 Stunden auf die letzte Dekade
verteilten. Nebel wurde an 9 Tagen beobachtet Ein stärkeres Gewitter kam in

der Nacht vom 2. zum 3. zum Ausbruch. Ein kalter Schlag fuhr hierbei in ein

Haus der Stadt und beschädigte das Dach, ohne jedoch größere Zerstörungen
anzurichten. Ein schwächeres Gewitter trat am 12. ein.

Die Gesamtmenge des gefallenen Regens Qberstieg mit 172.9 mm die bisher

im Juni als größte Menge gemessene Höhe von 121.3 mm im Jahre 1904 um
51.6 mm. Die mittlere Regenhöhe für den Monat, berechnet aus den Messungen
von 10 Jahren, beträgt 68.U min. Rechnet man die Dauer des Regentages von

7^ morgens bis 74 morgens, so ergeben sich 14 Regentage gegen 8.8 Tage als

Durchschnittszahl. An 3 Tagen fiden besonders ergiebige^ die Höhe von 20.0mm
übersteigende Regenmengen, deren höchste 15.7 mm betrug.

Die Winde wehten entsprechend der allgemeinen Druckvertoilung vor-

wiegend aus südöstlichen Richtungen in leichter bis irischer Stirke. Eine

durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 13.0 m p.Sek. während einer Stunde
wurde nur am 18. von Mittag bis l'.'X b(ü Nordnordwestwind, solche von K'.O

bis 12,9 m p. Sek. an 8 weiteren Tagen erreicht, nämlich am 2., 3., 12., 17. und
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27. bei südöstliphen, am 13. bei nordöstlichen wie am 4. und 20. hoi nordwest-

lichen Winden. Ein leichter Sandsturm wurde am 4. nachmittags beobachtet.

Auf der Station Dtisberg fanden Qewittor in der Nacht vom 11. tum 12.

wie am 15. und 16. statt.

Juli 1910. Die Luftdruekvertei]un<j: 7A'\<ite i'iber f,Tüßercn Gebieten im
wesentlichen das gleiche Bild wie im Juni. Au.s^^edehnte Tiefdruckgebiete, in

welchen zahlreiche Minima zur Entfaltung gelangten, umfaßten die Küsten Ost-

asiene. Demzufolge war die Bewöllning groß, und häufige und reichliche Nieder-
sehläge zu verzeichnen. Die Lnftwärme war im allgemeinen relativ niedrig, da
bei den vorherrschend südöstlichen Winden und der hohen Bewölkung größere
Erwärmung nicht aufkommen konnte. Die hohe Feuchtigkeit der Luft ließ

jedoch auch Temperaturen von wenig über 20*^ bereits als listig erscheinen.

Die mittlere Tagestemperatur blieb mit 22.8" (1909 23.2^) um O.G^ unter
dem lOjälirigen Mittelwert. In ihrem monatlichen Verlauf zeigte die Temperatur
in der ersten und zweiten Dekade einen ziemlich gleichmäßigen Stand von 21.6°

bzw. 21.8°, worauf in der letzten Dekade eine entschiedene Aufwirtsbewegung
erfolgte, sie erreichte hier eine Hohe von 24.0**, Das absolute Maximum trat am
24. bei 29.4 ' (1909 JH.:? ), das absolute Minimum am 1. bei IT.C^ (1909 16.0^) ein.

Die Mittelwerte der Extreme sind 25.8^ und 20.6*^ (1909 25.5° und 21.4^) gegen
2<L4** und 21.2^ als lOjihrige Mittelwerte. Sommertage kamen 19 (1909 16) gegen
22.7 Tage als Normalwert vor. Die mittlere Veränderlichkeit der Temperatur
von Tag zu Tag, nach den Beobachtungen der drei Termine, war mit 2.0® am
größten mittags, mit 1.5° bzw. 1.3° am kleinsten morgens und abends.

Die Bewölkung betrug 6.8 Zehntel. Es kamen 10 trübe und 1 heiterer

Tag zur Auszihlung. Die Sonnensoheindauer betrug in der ersten Dekade 49.6,

in der zweiten 60.3 und in der letzten Dekade Gfi.l Stunden, zusammen
176.0 Stunden gleich 40'^',, der möglichen Dauer, (iewitter waren .'^ehr zahlreich

und ungew^öhnlich anhaltend. Namentlich in den Tagen vom 24. bis einschließlich

27. herrschten tiglich, teilweise recht starke Gewitter mit mehreren Blitz-

einschlagen in Tsingtau. Im ganzen wurden Gewitter an 7 Tagen beobachtet
Nebel horr.sehten in meist nur geringer Dichte an 11 Tagen.

Besonders reich war der diesjährige Juli an Niederschlägen. Mit 294.1 mm
(1909 177.4) Regenhöhe kam er fast genau an den bisher regenreichsten Juli des
Jahres 1902 heran, welcher 295.3 mm aufwies. Ganz ungewöhnlich hohe Mengen
gingen in der Nacht vom zum 19. nieder. Es fielen in 7 Stunden nicht

weniger als 120.0 mm, während des ganzen Tages von 74 V bis 74 V 122.4 mm.
Es sei hierbei erwihnt, daB auch diese sehr hohe Regenmenge bereits einmal,

nämlich am 8. Juli des Jahres 1906 mit 132.3 mm übertroffen wurde. Weitere
ergiebige Niederschläge fielen am 14. mit 20.1, am 19. mit 47.9, am 26. mit 81 .6

und am 27. mit 38.7 mm. Nur an 2 von den 16 Regentagen des Monats blieb

die Gesamtsumme des Niederschlags unter 0.2 mm.
Die Winde wehten in einer mittleren Stärke von 2.9 der Beaufortschen

Skala aus vorwiegend südöstliclien Richtungen. Mittlere Windgeschwindigkeiten
von ^13.0 m p. Sek. während mindestens 1 Stunde traten nicht auf, solche von
10.0 bis 12.9 m p. Sek. wihrend mindestens 1 Stunde an 8 Tagen nimlich am
19. bei nördlichen, am 26. bei südwestlichen und am 28. bei südöstlichen Winden.

Besonders erwähnenswert sind für den Monat zwei tropische Wirbelstürme,
Wf^h'lie in der Zeit vom 17. bis 21. und vom 28. bis MonatssehluPi in den
Krkeimungsbereich des Observatoriums kamen und zeitweilig auch Tsingtau
bedrohten.

Der erstere erschien am 17. morgens siidö.stlich von Formosa, uiiig mit

nordwestlicher Fortbewegung über den nördlichen Teil dieser Tiisel fort und traf

am 18. vormittags in der Gegend bei Wenchau die Küste des Festlandes. Von
hiw begann der Wirbel zurückzubiegen, er ging westlieh iron Shanghai zuerst

nordwärts und schlug vom 19. ab eine nielir nordöstliche Richtung ein. Am
Morgen des 20. lag er übei* dem nr.i'dliclicn Korea, zog weiter an der Küste der
Mandschurei entlang und kreuzte am 21. vormittags die Straße La i'erouse.
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Die zweite Zj'klone erschien am 28. in der Nähe von Oshima, giniir mit

fast westlichem Kurse und geringer Geschwindigkeit auf die Küste zu und zog
am 31. in nordwestlicher Richtung in das Innwe. Sie hielt sieh hier ohne
größere Ortsverfindj'rtin^^ mehrere Tage und machte sich noch am Schluß des

Monats durch frische östliche Winde in Tsingtau bemerkbar. Weiteres über
diesen Wirbel folgt im Bericht über den Monat August

Auf der Station Dtiaberg wurde an 6 Tagen Nebel nnd an 6 Tagen Gewitter
beobachtet.

August 1910. In ihrem allgemeinen Verlauf entsprach die Witterung
des Tergangenen Monats den normalen VerhtItniasaD. Die Niederschlagsmenge
blieb nocli etwas unter dem lo

j
iiirigen Mittelwert, obgleich die Zahl dar Regen-

tage den Durchschnitt ci lichlidi überschritt.

Die Ende Juli aufgetretene Zyklone hatte naoli Betreten des Festlandes

ihre Tiefe und Geschwindigkeit allmählich verringert, sie hielt sich mehrere
Tage im Gebiet des mittleren unteren Yangtsekiang und machte sich in Tsingtau
noch bis zum (>. durch anhaltend frisclic nordöstliche Winde, welclie zeitweise

stürmischen Charakter annahmen, bemerkbar. Die Temperatur blieb ohne
wesentliche Schwankung ziemlich hoch und verursachte bei der feuchten Luft
und großen Bewölkung eine drückende Schwüle, welche nur durch die frische

Luftbewegung etwas gemildert wurde. Mit dem 7. begann sich die Depres.sion

über das ostchinesische Meer und das mittlere China auszubreiten und ver*

lagwte sich in den folgenden Tagen langsam ostwSrts. Eine weitere Depression
zyklonischen Charakters beherrschte die W^itterung in den Tagen vom 20. bis 2S.

Sie erschien am Morgen des 20. im Tale des mittleren Yangtse und zog unter

Zunahme der Tiefe in nordöstlicher Rielitung fort. Am Vormittag halte das

Zentrum die Nfihe der Kiaut8chou>Bucht erreicht und sog gegen 101^ morgens
in einem Abstand von etwa 30 bis 40 Sm vorüber. In Tsingtau begann der

herrschende Südostwind am Abend des 20. aufzufrischen und ging im Laufe

der Nacht zu vollem Sturm über. In der Nacht vom lU. zum 20. waren starke

Regenffille eingetreten, welche mit Unterbrechungen und weniger ergiebig bis

zum 23. anhielten. Nach dem Passioi-cn der Depression sprang der Wind auf

Nordwesten um und wehte einige Stunden in frischer Stärke. Bald holte der

Wind jedoch wieder auf südlichere Richtungen, da neue, flache Depressionen
sieh von Westen her näherten und trübes regnerisches Wetter herbeiführten,

das mit nur kurzer Unterbrechung am 28. und 29. bis cum Schluß des Monats
vorherrschend blieb.

Ton sonstigen Wirbelstfirmen, welche in den Erkennungsbereich des

Observatoriums traten, ist noch einer lieinerkenswert, welcher am 26. nordöstlich

von TiUZon auftrat und in den folgenden Tagen die Liukiu-Inseln sowie Forinnsn

heimsuchte. Diese Zyklouc vereinigte sich am 1. September mit einer bei den

Liukiu neu erschienenen Depression und zog dann langsam westwärts in die

G^end von Futschau.
Die mittlere Monat stemperalur entsprach mit 21.7 fast genau dem

10jährigen Mittel. Das absolute Maximum der Temperatur trat am 23. bei

SO.B% das absolute Minimum am 11. bei 19.4® ein; die Mittelwerte der Extreme
sind 27.8'^ und 22.4~'. In ihrem niMniUlichen Verlauf zeigte die Temperatur eine

aunorordontliehe ( JleichinäfH^keit, welciie nur am 11. und 27. durch geriniro

Rückgänge unterbrocheu wui'de. Infolge der andauernd lioheu Bewölkung waren
die Temperaturschwankungen sehr klein, sie erreichten Werte von mehr als 7°

nur an 9 Tagen, und nur an einem dieser Tage überstieg die Schwankung S .

Die aus den Beobachtungen der drei Termine berechnete Veränderlichkeit er-

reichte morgens und abt^nds Beträge von 0.9^ bzw. 0.8
,

mittags 1.4^. Als

Sommertage kennzeichneten sich 30 Tage.
Die Bewölkung war besonders groß, sie überstieg den Mittelwert um fast

ein Zehntel. Trübe Tage wurden 11, heitere nur einer vermerkt. An 4 Tagen
wurden Nebel von kürzerer Dauer und stark diesige Luft beobachtet Die

Sonnenscheindauer betrug 187.4 Stunden gleich ib% der mdgliehen Dauer. An
4 Tagen traten Gewitter von geringer Intrasität auf.
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Die Niedersctilagsincngo orreichte eine Höhe von 119.7 mm gegen 131.1 mm
als zehnjährigen Mittelwert. Die Zalil der Regentage betrug 18 gegenüber einer

mittleren Zahl von 10.6 aus den Aufzeichnungen aus 10 Jahren. Besonders er-

giebige, die Höhe von 20 mm übersteigende Niederschlagsmengen fielen an
3 Tagen. An 5 Tagen blieb die Gesamtmenge unter 0.2 mm.

Mittlern Wiiulf^oschw iiidi^ikeiteii von ' 13.0 m p. Sek. während mindestens
1 Stunde w^urdon überhauiit nichf hcobachtet, solche von 10.0 bis 12.9 m p. Sek.

an 4 Tagen, nämlich am 6. bei östlichen, am 20., 21. und 22. bei südöstlichen

Winden.
Auf der Station ntisberg wurden Gewitter an 8 Tagen beobachtet.

Sommer 1910. Der diesj&lirige Sommer war besondere durch ungewöhn-
lich liäufige und reichlidie Niederschläge und in seiner ersten Hälfte durch
verhältnismäßig niedrige Temperaturen ausgezeichnet. Über den Verlauf der
wichtigeren meteorologischen Erscheinungen gibt die nachstehende Tabelle einen
Überbliclc und gestatte einen Vergleich mit den Werten, die sich aus den Beob-
achtungen einer längeren Reihe von Jahren als Normalwert darstellen.

Temperatur
Niader.

j« o» o» T.« Sommer- Ilel. Heitere Trübe "cTrZ* Begen-7a 2p. 9p. Tag ^ p^j^ ^ ^ scjüag^. ^
1!»10 21.40 23.9° 21.6^ 22.P 52 8.^% 2 31 .mTmm 48
mtel aus 10 Jahren 21.9° 24.5° 22.1° 22.7° 63.9 85% d.4 24.2 3S&3mm 33

Bemerkenswert war unter den sonstigen Erscheinungen das mehrfache
Auftreten tropischer Wirbelstiirme, welche bis in die Nähe der Kiautschou-Buoht
gelangten.

September 1910. In der allgemeinen Luftdruckverteilung machte sich

bereits im Anfang dM Monats die allmähliche Umwandlung zu den winterliehen
Verliältnissen bemerkbar. Die übi r dem Innern des Kontinents lagernden Gebiete
niedern Druckes begannen dem mehr und mehr sich entwickelnden Winter-
maxinium zu weichen und eing Umkehrung der bisherigen Verhältnisse herbei-

zuführen. Eine Folge hiervon war das Auftreten nördlicher Luftströmungen,
welche «^n-öRere Trockenheit der Luft und merklielien Rückijani: der Temperaturen
herbeiführten. Diese Entwicklung erfuhr nur vorübergehend am 12., vom 16.

bis 18. und am 24. kurze Unterbrechungen, an welchen Tagen aus Westen
kommende Depressionen an Tsingtau vorüberzogen.

In den Mittelwerten der einzelnen meteorologisclien Elemente ist der
September durch ungewöhnlich niedrige Temperatur ausgezeichnet. Die mittlere

Honatstemperatur li^trug 20.0- gegen 21.4^ als Normalwert. Das absolute
Maximum der Temperatur trat am 4. bei 27.4*^ ein, das absolute Minimum am
25. bei 11.0 ; di<' Mittelwerte der Extreme sind 23.9-* und IG.8^ po'^cn 2;"). 4 und
18.2° aus den Beobachtungen von 10 Jahren. Als Sommertage kennzeichneten
sieh 11. In ihrem Gange von Tag zu Tag zeigten sich in der Temperatur der
vr>tvn I>ekade nur geringe Schwankungen um eine mittlere Lage von etwa 22.0°.

Iii der zweiten und letzten Dekade waren namentlich die Morgentemperaturen
größeren Schwankungen unterworfen. Besonders kalte Tage, an welchen selbst

die Mittagstemperatur unter der Horgentemperatur blieb, und das absolute
Minimum etwa 9^» abends eintrat, waren der 12. und 24. Die aus den Ände-
rungen der Temperatur von Ta^^ zu Tag berechnete Veränderlichkeit erreichte

ihren höchsten Wert von l.ü mittags, ihre kleinsten Werte von l.ö und 1.0^

morgens und abends.
Bei einer mittleren Bewölkun;^: von r-i.l Zehnteln wurden 5 heitere und

H trübe Tag(! aus<i;<'zälilt. Sonnenschein wurden If)!».»! Stunden gleich '»3";,, der
möglichen Dauer registriert; seine Dauer verleilt sicii auf alle drei Dekaden
gleichmäßig. Nebel wurde an einem Tage, Qowitter fiberhaupt nicht beobachtet.

Die Niederschlagsmen^'e erreiclife eine Höhe von 72.3 mm und fiel an
9 Tagen. Besonders ergiebige Niederschläge fielen am 12. und 24. mit 31.9 und
26.3 mm Höhe.

Am. 4. Hrdr. «tw. I9ii, H«(t X. 3
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Die Winde wehten vorwiegend aus nördlichen Richtungen in mSBiger
Starko. Durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von r^l3.0 m p. Sek. -während
mindestens einer Stunde wurden überhaupt nicht vermerkt, solche von mo bis

12.9 m p. Sek. an 2 Tagen, nämlich am 4. und 24. bei nordnordwestlichen Winden.

Erlen und Akazien vollendeten ihren Hohentrieb. Die Samenreife der

meisten Holz- nnd Strauoharten begann.

Olctober 1910. Die Witterangaerscheinungen des vergangenen Monats
7.(Mgt(Mi (-inen für diese Jahreszeit ungewöhnlich wechseh-i ichcn Verlauf. Ver-

hältnismäüig hoho und niedrige Temperaturen, heiteres und trübes Wetter wechsel-

ten in rascher Folge. Diese Erscheinungen standen mit der über dem nordost-

lichen Asien auftretenden allgemeinen Wetterlage in engem Zusammenhang. Die
bereits im Monat SeptembiT einsetzende Entwicklung des kontinentalen Hoch-
druckgebiets machte im Laufe des Oktober über Mittel- und Nordchiua weitere

Fortschritte^ wfihrend mehrere augenscheinlich in großer Aasdehnnng sich er-

streckende Depressionen die nördlicher gelegenen (lebiete überzogen. Die im
allgemeinen von Westen nacli Osten gerichteten Bahnen dieser l>i']>ressionen

lageu teils nördlicher, teils südlicher und brachten hierdurch die nördlichen
Teile des Gell>en Meeres wiederholt in die Grenzgebiete hohen nnd niederen
Luftdrnclcs. Die Folge hiervon war dus häuri;j.' Auftreten südlicher Luft-

.strömungen, welche erhölite Luftfeuchtigkeit und Wärme verursacliten. Nach
dem Vorübergang solcher Depressionen und dem Vordringen höheren Luftdrucks
von Westen und Nordwesten traten in deae Regel wieder nördliche und nord-
westliche Winde auf, welche heiteres Wetter und größere nächtliche Abkühlung
herbeiführten.

Die Mittelwerte der Temperatur sind zu hoch, die der Bewölkung und
des Niederschlages zu niedrig. Die mittlere Monatstemperatur betrug 16.5°

gegen 15.8^ als lOjührigen Xorniahv(>rt. Im ganzen schwankte die Temperatur
zwischen ihrem höchsten Wert von 25.!) ' am und ihrem niedrigsten von 8.4^

am 11. um 17.5 Die Mittelwerte der Extreme sind 21.1 und 13.0^ gegen 19.5^

und 12.5® aus den lOjShrigen Beobachtungen. Nur an einem Tage überstieg
das Maximum der Temperatur '^n.n

. Tu ihi-i'ni Oan<re von Tag zu Tag zeigten

namentlich die Morgentomperaturen iiu iirfach starke Rückgänge, denen häufigere

aber durchweg geringere Zunahmen gegenüberstanden. Besonders kühle Morgen
hatten der 9., 12., 13. und 24., während sich der 7., 17. und 20. durch warme
Morgenstunden auszeichneten. Mehrfach erreichte die Tagfsschwankung (h'r

Temperatur Beträge von mehr als 10^. Die aus den Änderungen der Temperatur
von Tag su Tag f&r die einzelnen Termine berechnete Yeranderlichkmt der

Tem{)eratur erreichte ihren größten W^ mit 2.0*^ morgens, ihren kleinsten mit
1.4° abends.

Die Bewölkuug betrug 3.9 Zehntel gegen 4.5 als lüjährigen Normalwert.
Sonnenschein wurde 194.7 Stunden registriert gleich 56 ^/q der möglichen Daner;

er verteilte sich auf die drei Dekaden ziemlich gleichmäßig. Die Zalil der

heiteren Tage betrug 12, der trübeji 5, g^egen 9.3 und 5.5 aus 10jährigen Beob»

achtungen. Nebel wurde an 3, (lewitter an 2 Tagen vermerkt.

Die Niederschlagsmenge erreichte nur eine Höhe von 3u.5 mm gegen ihren

Durchschnittswert von 45.3 mm. Die Zahl der Regentage betrug 5; an 2 von

diesen blieb die 24stflndige Menge unter 0.2 mm.
Unter den reeistrierton Windrichtungen überwi«»g«»n der Zaid nach Winde

aus den liichtungeu zwischen Osten über Süden bis Südwesten, während die-

jenigen aus den Richtungen zwischen Ostnordosten Ober Norden bis Westnord«
Westen sich durch etwas größere (icsch windigkeit auszeichneten. Durchschnitt-

liche Windgeschwindigkeiten von 13.0 m p, Sek. während mindestens einer

Stunde wurden überliaupt nicht notiert, solche von lO.Ü bis 12.9 m p. Sek. am ti.

bei nordweetlichen Winden.
Kine Sciiädigung der Ernte trat durch die Trockenheit nicht ein, vielinclir

war diesell)e für das Al>ernten der Felder günstig. Die Laubfärbung setzte ein.

Der Samen der Pinus-Arten wurde reif. Der Blatlabfall begann.
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November 1910. Am auffallendsten unter den Witterungserscheinun^'en

des vergangenen Monats war die Häufigkeit schwerer und anhaltender Stürme,
sowie die ungewöhnliche Höbe der Niederschläge.

Bei vorlu-rrschcnd hohoni Luftdruck über dem Innern und den nördlichen

Küstenländern durchzogen Mitteichina mehrfach Tiefdruckgebiete, welche von
heftigen Stürmen begleitet waren. Die erste dieser Depressionen erschien am
7. in dem Gebiet zwischen Mittellauf des Yan<^tse und dem Tale des Hoangho.
Sie erreichte am 8. die Küste, bog etwas mehr nach Norflostcn ab und znpr in

den folgenden Tagen unter rascher Zunahme ihrer Tiefe über das Gelbe Meer
und Korea fort. In ihrem Bereich herrschten während dieser Zeit überall
schwere Stürme, welche von starken Niedersc]ilä<>:on begleitet waren. In einzelnen
Böen war der Sturm von orkanartiger Stärke und erreichte walirend mehrerer
Stunden die Stärke der Beanfort-Skala 10 und darüber. In den die Kiautsciiou-

Bncht umgrenzenden Bergen war der Niederschlag in Sohneeform niederge-
gangen, und den Bewohnern Tsingtaus bot sich in den nachfolgmiden Tagen
das für diese Zeit ungewohnte Bild srlineebedecktor Höhen. •

infolge dieses Unwetters sind in verschiedenen Küstenplätsen teilweise

erhebliche Verluste an Material und an Menschenleben zu beklagen. Namentlich
haben die kleineren chinesischen Fahrzeuij;o unter der Macht des Sturmes zu
leiden gehabt. Auch an den in See befindlichen Schiffen ist das Unwetter nicht

spurlos vorübergegangen, wie aus einzelnen Zeitungsnachrichten hervorgellt. In
dem gut geschfitzten Hafen von Tsingtau ist der angerichtete Schaden nur
gering, wogegen das benachbarte Tschifu besonders schwer zu leiden hatte.

Nach kurzer JUihe am 11. bo^'anu in der Nacht zum 12. bereits ein neuer
Sturm aus nordwestlicher Richtung einzusetzen. Eine Depression geringen
Durchmessers war von Westen kommend mit großer Geschwindigkeit über den
QoU von Petschili Ii inweggezogen und lag am ^lorgen des 12. bereits im Norden
Koreas. Dieser Sturm war jedocli nur von kui-zer Dauer, fhiclie Depressionen
hatten sich über dem miitleren China ausgebreitet und beherrsciiten bis zum
15. die Wetterlage. Bei schwachen, meist südöstlichen Winden war nach der
starken AljküliUinijr der vorher«:ehenden Ta.L'«- wieder eine rasche Zunahme der
Temperatur zu verzeichnen. Eine Änderung brachte der 16. Das Hochdruck-
gebiet des Innern begann sich zu ungewöhnlicher Höhe zu entwickeln und ver-

ursachte in Wechselwirkung mit dem nach Osten abgezogenen Gebiet niederen
Drucks von neuem stürinisclie nordwestliehe Winde, welche mit uiivci-iniuilrrter

Heftigkeit bis zum 18. andauerten. Unter der Einwirkung dieser kalten Winde
ging die Temperatur stark zurück, sie erreichte am 16. und 17. mit — 4.4° den
niedrigsten Stand des Monats. Mit dem 19. setzte eine Periode ruhigerer Tage
ein, di(! bis zum 2S. andauerte. Leichte, wechselnde Windf in sehwaeh(»r Stärke
und mildes warmes Wetter waren vorherrschend. Einen neuen Umschlag in der
Witterung führte der 28. herbei. An diesem Tage erschien eine Depression im
oherrn Yangtse-Tal, welche in den folgenden Tagen ihren Einfluß bis über die

Küste hin ausdehnte und regnerisches Wetter und auffrischende nördliche Winde
im Gefolge hatte. In Verbindung mit dem nachdrängenden Gebiet höheren
Drucks verursachte die Depression am SO. wiederum Stürme aus nördlicher
Richtung, welche auch im Beginn des neuen Monats noch anhielten.

In dem Verlauf dt r TaL-^t -ttMuperaturen zeigten sich, entsprechend dem
häufigen Weehsel zwischen ruhigen und stürmischen Tagen, anhaltendes und
starkes Schwanken zwischen Steigen und Fallen; warme und kalte Witterung
wechselten in rascher Folge. Die Tage vom 16. bis 19, zeichneten sich durch
ungewöhnlich niedrige Temperaturen aus. Das Monntsmittcl lag mit 7.8 ' um 0.5°

unter dem Mittel aus 10 Jahren. Das absolute Maxinmm trat am 6. bei 21.0^,

das absolute Minimum am 16. und 17. bei — 4.4'* ein; die Mittelwerte der
Extreme sind 11.8^ und 3.9°. In ihrem (Jange von Tag zu Tag traten in der
Temperatur mehrfach ungewöhnlich heftige Stürze auf, denen nur vereinzelte

rasche Zunalimen gegenüberstehen. Am 8. betrug die Tagesschwankung der

Temperatur 17.0*^, an weiteren 6 Tagen betrug diese Differenz mehr als 10*^.

Die aus den Änderungen der Temperatur für die einzelnen Termine berechnete
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Veränderlichkeit erreichte ZU den yersohiedenen Zeiten einen gleichmäßig hohen
Betrag von etwa 3.5^,

- Bei einer Bewölkung von 4.8 Zehnteln kamen 12 heitere nnd 9 trübe
Tage zur Auszählunjy:. Sonnenschein wurde 141.2 Stunden 46 % (l^^i* möglichen
Dauer registriert. Nebel wurde nn 4 Tagen, Gewitter überhaupt nicht vermerkt.

Die Menge des gefallenen Niederschlages von 89.1 mm ist, solange im
Schutzgebiet Messungen angestellt sind, für den Monat November bisher ohne
Beispiel. Nahe kommt ihm nur der November 1909 mit einer Höhe von 70.8 mm.
Bemerkenswert ist aucii die große Zahl — 11 — der Tage mit Niederschlägen^

sowie die Häufigkeit größerer innerhalb 24 Stunden gefallener Mengen. An
4 Tagen wurden Mengen über 10 mm gemessen, 2 dieser Tage braehten sogar
mehr als 20 mm. Eine Zusammenstellung der bisher regenreichsten NoTember
veranschaulicht die Ausnahmestellung des diesjährigen November und des von
1909 besonders wirkungsvoll:

lOjähr. Mittel

Jahr .... 1903 1905 1907 190Ö 1909 ohne 1909 19IU
Häie .... 10.6 15.2 21.1 152 70.8 10.1 SOJ
Tagß .... 5 1 7 4 7 8.7 11

Abgesehen vom November 1909 üliLi stieir die in diesem Jahre gemessene
Menge das bisherige Mittel um das Achtfache, die absolut höchste Menge von
21.1 um mehr als das Vierfache. Der erste Schnee, mit Regen vermischt,

fiel am 9.

Mittlere Windgeschwindigkeiten von ^ 13.0 m p. Sek. wahrend mindestens
einer Stunde wurden an 7 Tagen, nämlich am 2., 9., 10

, 15., 16., 17. und 'M). w-
reicht; solche von 10.0 bis 12.9 m p. Sek. an 3 weitereu Tagen, nämlich am 11.,

12. und 17. Die Windrichtung war bei allen diesen Stürmen Norden bis Nord-
westen. Am 16. und 17. führte der Sturm Sand mit.

Nach Eintritt des Frostes verloren die meisten Bäume ihr Laub, nur bei

einigen, wie Eiche und Platane, blieben die welken Blätter noch an den Bäumen
sitzen, bis sie im Laufe des Winters von den Winden abgerissen wurden oder
aller durch das Schwellen der Knospen im nächsten Frülijahr abfielen. Am
Schluß des Monats war die Vegetationsruhe völlig eingetreten.

Herbst 1910. Der Obergang vom Sommer zum Herbst und der hiermit

verbundene Monsun wedisel leitete sich bereits im September frühzeitig ein und
vollzog sich weiterhin in normaler Weise. Eine merkliche Beeinflussung erfuhr

diese Entwicklung im Oktober, als sich im höheren Norden größere Tiefdruck-

gebiete ausbreiteten und hiordorch das Auftreten hfiufiger Winde ans südlichen
Ivichtungen verursachten. Der November zeigte wiederum die Torherrachaft
des kontinentalen Maximums. Der allgemeinen IiUftdruckvert<'ilung entsprach

auch der Uang der Temperatur. Auf einen verhältnismäßig kühlen Septembei*

folgte ein warmer Oktober, welcher wieder durch einen kalten November ab*

gelöst wurde. Der Mittelwert der Temperatur liegt demgemäß noch etwas unter

dem langjährigen Mittel. Einer besonders hohen Zahl von heiteren Tagen, 29

gegen 2G.8, stehen eine noch größere Zahl von trüben, 22 gegen 15, gegenüber.

Sie entsprechen dem vorwiegend heiteren Oktober und dem trüben November.
Am meisten tritt unter den Mittelwerten der einzelnen meteorologischen Ele-

mente di(? ungc^wöhnliche lltilie des gefallenen Niedersclilags Iiervoi-. Sie betrug

191.9 mm gegen 117.G nun aus den Beobaeiitungen der Jahre von 1899 bis 190{>.

Diese Erscheinung erinnert an den naraen Herbst des vorigen JabreSi in welche
isri.r? mm gemessen wurde. Die ZaIiI der R^entage betrug 26 gegen 16.6 als

langjähriges Mittel und 21 im Jahre 1909.

Dauer des Sonnenscheins.
imHKzcinlxr I »7.4 Std. lUluMära irHJ.l 8ld. l'J10.Iuni lsi;> ötd. 1009 Septeinbor i:>!».0 Std.

1910 Januar 121.2 .
]

« April 108.4 . . Juli 170.0 « 1 « Oktober 194.7 t

« Februar K!.").«) c « Mai 19;J.8 « « .\Hf?n«t 187.-1 < i « Novemlier 141.2 «

« Winter 444.1 <
|

< Frühjahr i>18.3 < < tSouiiucr 544.7 ^ j
< Herbst 404^ •

Jahr 2002.0 Stunden.
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Germein-Bucht mit Port Pirie.

Nach Fragebogen Xr. 1311 des Kapt. H. .lolles, B. Shiffbck . vom Kchniiir 1!M*0; Nr. läH'.t di-s

Kjtpt. F. Beiners, S. »Neck , vom ^H•J)tt•mbtT 1900; Nr. 3674 »Ics Kant. W. (trübmeyer, S. »Elfri«la«,

vom April 1905. £rg»Dzt nach deuti»cheu und en^clucheu Quelien. Brit. Adm-Krt. Nr. 23äi)B»

St-Vincmt and Spencer OuUa; Nr. 409, Wood Foint to Lo^Pomt, indading the apiwoaeh to Pmt
AngoBta. Letzte VerSffenllichiiog »Ann. d. uydr. usw.«, 1902, B. 158.

Dio Gcrmein-Bucht mit den beiden Hifen Gemiein und Port Pirie liegt

etwa 'K) Sin nördlich von Port Brou{»liton an der Ostseite des Spencer -Oolfos.

Ersterer Hafen liegt itn nördlichen Teil der Bucht und dient hauptsächlich

größeren Schiffen, die ihres Tiefganges halber nicht sofort nach Port Pirie ge-

langen können, zum Entloschen eines Teils ihrer Ladung; letsterer liegt etwa
4 Sm innerhalb der Mündung eines Krieks im südlichen Teil der Bucht. Dio

geographische Lage des Leuchtfeuers auf dem Kopfe der Ladebrücke von Germein
ist 33^ 2' S-Br. und ISS^ 1' 0-Lg. Die Hifiweisung für das Jahr 1911 ist etwa
69 O und ungefähr stationär.

Allgemeines. Die (Jennein-Hueht ist /wüschen der 3'/., Sni nordöstlich von
der Jarrold-Huk gelegenen Mangrovc-liuk im Süden und Wai-d Spit im Norden
10 8m breit; ihre Tiefe ist ebenso groB. Der gröBte Teil der Bucht wird aber
durch Sandbänke und Untiefen nus<:<'fiilU, so daß im Verhältnis zu der großen

Ausdehnung der Bucht nur ein mäßiger Kaum für den Schiffsverkehr übrig
bleibt. Die Bucht bietet gute und sichere Ankerplätze. Die bei Niedrigwasser
teilweise trocken liegenden SandbSnJce lassen keinen Seegang aufkommen, und
Cookie Spit, in der Mitte der inneren Bucht, gewährt Schutz gegen die gefähr-

lichen Südwestwinde. Zwei Fahrwasser führen in die Bucht hinein. Das eine

führt westlich von der außerhalb der Bucht gelegenen Eastern Shoal und nörd-
lich von Cockle Spit entlang, das andere östlich von Eastern Shoal und s&dlich

von Cockle Spit entlang. Das erstere, auch nördliche Fahrwasser genannt,

ist zwischen dem I>iordostende von Eastern Shoal und dem flachen Wasser vor
dem Südwestende von Ward Spit etwa 2 Sm breit, und die geringste Wassertiefe

beträgt 7.3 m. Weiter nach innen nehmen dann die Tiefen bis 14.6 und in.5 m
zu, werden aber auf dem Ankerplatze vor Germein wieder geringer. Das letztere,

südliche Fahrwasser, ist zwischen Eastern Shoal und den Untiefen östlich davon
li/s Sm breit, zwischen Cockle Spit und dem flacheren Wasser im südlichen Teil

der Bucht aber ziemlich enge; die gwingste Tiefe dieses Fahrwassers ist 5.8 m
bei Niedrigwnsser.

Landuiurken. Für von Süden mit direktem Kui's nach der Germein-Bucht
Steuernde Schiffe kommt nach Passieren des Tipara-Riffes und der Wallaroo-
Bucht zunächst das Feuerschiff auf der Middle-Bank als Landmarke in Betracht.

Es ist jedoch auf dieser Bank ein Leuclitturm im Bau, nach dessen Inbetrieb-

nahme das Feuerschiff eingezogen werden soll. Weiter nacli Norden kommend
bildet der 146 m hohe Berg Young, der der Germein-Bucht gegenflber an der
andern Seite des Golfes liegt, eine gute Landmarke; er ist schon auf 22 Sm
Entfernung auszumachen und erscheint aus größerer Entfernung wie ein Berg
mit 2 Gipfeln. 6V3 Sm nordöstlich von ihm liegt der runde, mit Gras bewachsene
Hununock-Hügel Gl m über Hoehwaaser. Beim Näherkommen dienen dann die

etwa 10 Sm östlich von diesem gelegene Lowly-Huk mit dem daraufstehenden
Leuchtturm als Landmarkeu. Das Fahrwasser nach der Bucht und von da nach
Port Püne kennzeichnen eine Anzahl B$ken und Tonnen. Auch der nord-
westlich von der False-Bucht für sich allein liegende Cairn-IIügd, der mw. NNW,
7 Sni von di'v Lowly-IIuk tMitfoi iit gelegene mit Gras bestandene I5ny-llügel, der

runde ebenfalls mit Gras buwaclisene -iO m hohe Hügel Ferguson auf der nord-
östliohen Einfahrtshuk zum Port Pirie-Kriek, und der 6 Sm östlich davon ge-

legene 700 m hohe Berg Bluff bilden beim Einsteuern sehr gute Landmarken.
Laufen von Süden kommen<le Schiffe längs der Küste an der Westseite

des Golfes, oder müssen den Golf autkreuzende Segelschiffe an diese Küste

hinanstehen, so bildet, nachdem sie sich nördlich von der Sir Joseph Banks-
Gruppe und in der NShe der Harvey>6ttcht befinden (siehe auch Harvey-Bucht
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weiter liinten), der !) Sni l.iiHleinwärts jj^elegene 821 ni liolie Berg Liverpool eine

gute Landmurke. Bei Annäherung an die Küste sind dann auch die roten
Kflstenabhänge der an der Südseite der Harvey-Bucht gelegenen Tumby-Insel
und die der Küste südlich davon i:iit zu erkennen. Auch der 132 m hohe Gipfel
von Sheej) Hills nördlich von der Bucht ist von liier aus schon nuszumachen.
Kununt man weiter nach Norden, so bildet der 378 m hohe Muuut Hill, der etwa
8 Sm westlich von der Küste bei der Dutton-Buclit Hegt, die auffSlligste Land-
marke der Umgegend. Auf der Höhe von Kaj) Driver angelangt, sieht man den
nordöstlieh davon gelegenen 216 m hohen Elbow-Hügel, von dem sich westlich

der Triple-Hügel mit seinen drei beinahe gleich hohen Gipfeln zu 282 ni Höhe
erhebt Bei klarem Wetter ^d dann aneh die beiden Höhenzüge weatnord-
westlieli vom Tri|)Ie-Hügel zu sehen, von denen als liöchster und auffälligster

Teil der spitze Gipfel, der mw. NWzW 16^ ., Sm von der Price-Huk entfernt

liegt, zu 408 m Höhe ansteigt. Südlich von diesen Höhenzügen erhebt sich der
240 m hohe Berg Prisoilla. Zwischen diesem und dem Küstenrande liegen noch
ein Bergkegel und ein etwa 1 Sm langer Höhenrücken, dessen Hügel alle etwa
120 m hoch sind. Ist man bis in die Nähe des Franklin-Hafens gckoimium, so

sieht man schon in 5 Sm südöstlichem Abstand davon die niedrige Hügelkette,

die die beiden Hügel Elbow und Triplo miteinandi r verbindet. Der Triple-Hügel
ißt jedoeh von hier ans nicht so sehr auffällig \vi(> der Elttnw-Hügel mit .seinem

Steilen und runden Gipfel, da er weiter zurück steht. Bemerkenswert jedoch ist

wieder der nördlich vom Elbow-Hügel gelegene 308 m hohe Berg Parapet., der
an seiner Südostseite sehr steil abfällt. Weiter nach Norden Ii in sieht man dann
eine Gebirgskette mit spitzen Gipfeln, von <lenen der 440 m liohe Berg Olinfhns

der höchste ist, über die davorliegende niedrigere Kette hinwegragen. Diese

eiratreokt sich vom Berg Parapet aus In nordöstlieher Richtung, wo sie mit dem
für sich allein stehenden 2G2 m hohen NO-Oij)fel plötzlieh abschließt. Zwischen
ihm und dem Berge Parapet erhebt sich der Long back-Ilügel zu 317 m Höhe;
seine höchste Stelle ist an seinem südwestlichen Teile, von wo er dann plötzlich

nach Süden abfällt, während nach Nordosten zu seine Höhe auf i/^ Sm Ent-

fernung die gleiche bleibt. Befindet man sich in der Nähe dieses Hafens näher
unter der Küste, so bilden auch der 1.') m hohe rote Küstcnnlihang der Victoria-

Huk an der Nordseite der Einfahrt zum Hafen und die Bäume oberhalb der

Huk auffällige Landmarken. Auf dem weiteren nach Nordosten dient der
Obelisk mit weißem Ball auf der Sjntze auf der Shoahvater-Huk als Liindninrke;

auch die schwarze Tonne mit Stab und Hautentoppzeichen, die mw. ÖÜ*/gO,

2'/2 Sm von der Huk entfernt auf 5.5 m Wasser liegt, wird bei ruhigem Wetter
auszumachen sein. Ein ähnlicher Obelisk, jedoch ohne Toppzeichen, steht auch
auf der 15 Sm weiter nach Nordnordosten zu gelegenen IMank-Hnk. Diese winl

außerdem noch durch 3 Sandhügel gekennzeichnet, von denen der südlichste,

17 m hohe, der auffalligste ist, da er die höchste Erhebung an der Küste bildet

zwischen Franklin-Hafen und dem Berge Young. Die schwarze Bake mit vier«

iM kiL'rm Top])zeichen, die mw. SOzS, 5 Sm von der Huk entfernt an der Südseite

einer Ü ni- Stelle stand, ist lV4Sm nach rw. 189" (mw. S'/^^V) an den Südostraud
einer Bank mit 3.2 m {V\!^ Faden) Wassertiefe versetzt worden, die 6 Sm rw.

1G7' (mw. SzOi y )) von der Plank-Huk liegt und sich in N—S-Richtung etwa

2\'o Kblg, in O—W-Richtung 2 Kblg weit erstreckt. Endlich ist Aveiter nach

Norden zu, östlich von Western Shoal, an der Weslkante einer ö.ö m-Stelle eine

Pfahlbake mit rautenförmigen Toi)pzeichen errichtet, von der der Berg Young
rw. 297^ (mw. WNW), und der Hummock-Hügol rw. 2"' (mw. ü^i^W) peilen.

An der Ostseite d* s ("K.lfcs findet man nach l'assieren der Middle-Hank
keine hervorragenden Landmarken, da die Küste nur niedrig ist. Außer der bei

Port Broughton schon erwähnten Bake vor der Woods-Huk kann allenfalls noch
die Olockentonne, die mw, WSW, 2^^ Sm von der Jarrold-Huk entfernt liegt,

als snlclic dienen. Die Landmarken an der Ostseito des Golfes südlich von der

Middlu-Uank sind bei den Hafenbeschreibungen jener Gegend angeführt.

Nach Kapt. H. Jolles kann man sich bei nördlichem Winde nicht auf

die Landmarken und Leuchtfeuer verlassen, weil dann alle Objekte au hoch ei^
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scheinen. Er konnte das Fi lu r von Tipara-Riff bt inalie HG Sni weit sehen;

auch war das Feuerschiff auf der Middle-Bank manchmal über der Kimm in dt-r

Luft zu sehen. Nach Kapt. F. Reiners hängt die Sichtbarkeit der Leuchtfeuer

viel TOB den hemohenden Luftverhiltnissen ab; es kann bei klarem Himmel
leichter niedriger Nebel üV)er Land liegen, wodurch die Sichtbarkeit der Feuer
selir vcrrinfiert wird. Xneh seiner Ansieht sind an der Westseite des (lolfes

auch zu wenig Leitfeuer, woilurch lur den Gulf bei Nacht auf- oder hiuuuter-

kreuzende Schiffe schwierig wird, den Sehiffsort zu bestimmen.
Ansteuernn^. Von einem Puntke, der etwa in der Mitte zwischen West-

Kap und Wed<re-Eiland an der Einfahrt des Spencer-Oolfes liefrt, führt, wenn
man die Gezeitenströme berückbichtigt, rw. 22" (mw. ^'zO'/20)-Kur8 ungefähr
nach der Mitte zwischen der Hiddle-Bank und der Kfiste an der Westseite des
CJoIfes; man passiert hierbei 7 Sm westlich von der südwestlich von der Corny-
Huk geletrencn Webb-Klij)pe und el»ensoweit westlieh von dem Ti])ara-lJiff.

Einen Kurs zu steuern, der östlich von der Middle-Bank entlang führt, isi für

tiefgehende Schiffe nicht ratsam, da ffir solche das Fahrwassei Miieh yon der
Bank nicht sicher zu sein scheint. Tsl man dann auf der Höhe des Middle-Rank-
Feuers angelangt, so können Schiffe, die das nördliche Fahrwasser benutzen
wollen, mit rw. 27^* (mw. NN0)-Kur8 auf die Lowly-Huk zusteuern, müssen aber

die 7.3 m <4 Faden)-Stellen (Musgrave-Untiefe und die südwestlich davon gelegene
Stelle) meiden, die dicht am Fahrwasser liegen. Sind sie dann bis in die Xälie

der rot und weiü horizontal gestreiften Kugeltonne mit rotem Kugel tuppzeichen
am Südendo von Eastern Shoal hinangelaufen und bekommen die Lowly-Huk in

Sicht, so führt der rw. 22^ (mw. N/.O^ .jO)-Kurs zwischen Eastern Shoal und der
westlicli davon L^elp^'enen Fairway-Bank auf 18 bis 14.6 m Wasser den Oolf liinauf.

Tiefer geilende Schiffe oder solclie, die nach dem Ballastgrund in der False-Bucht
wollen, tun am besten, wenn sie zunächst auf nördlichem Kurse so lange weiter-

laufen, bis sie Middle-Bank-Feuer rw. 162° (mw. SSO), 13 Sm entfernt peilen und
dann erst rw. 27 (mw. NN())-Kurs steuern. Sie passieren auf diese Weise west-

lich von den beiden 7.J m (4 Faden)-Stellen und der Fairway-Bank und östlich

on der Pfahlbake an der Westkante der 5.5 m-Stelle östlich von Western Shoal.
Von Port Linf'oln an der Westseite des Golft s kommende Schiffe steuern^

sobald sie Winceby-Eiland, die nördlichste Insel der Sir Joseph Banks-Gruppe,
rw. 95^ (mw. O) peilen, rw.. 56 ' (mw. NÜ72t))-Kurö, 75 Sm Distanz, wobei sie

Tipara-Riff-Leuohtturm in 14 Sm Abstand passieren. Haben sie dann mit Hilfe
dieses Feuers den Sohiffsort bestimmt, so können sie mit nördlichem Kurse Mitte
Fahrwasser haltend westlich von der Middle-Bank entlan<r laufen und, wenn sie

auf der Höhe des Feuers sind, verfahren, wie oben beschrieben. Große Vorsicht
ist jedoch auf dem Wege zwischen der Sir Joseph Banks>Gnippe und der Shoal-
wafer-Huk zu beachten, da während des nach Norden setzenden Stromes die
Schiffe beträchtlich nach Norden versetzt werden, wodurcli man leicht zu dicht

an die Untiefen zwischen Franklin-Hafen und Shoalwater-liuk herankommen
kann. Hiufiges Loten sowohl bei Tage wie bei Nacht ist deshalb durchaus ge-
boten, und man darf in der eben «ernannten Gej^end die 14.G m (8 Faden)-Orenze
nicht überschreiten, muß vielmehr, wenn die Tiefen geringer als 14.6 ni werden
sollten, sogleich einen südlicheren Kurs einschlagen. Von Oktober bis März darf
man sich nach vorhergegangenen sehr heißen Tagen auch nicht darauf verlassen,

wenn man <las Feuer vom Ti])ara-Riff in Sicht hat, daß man genügend weit von
den Untiefen entfernt ist, da unter solchen Umständen das Feuer infolge von
Luftspiegelung sehr gehoben wird und daher viel weiter zu sehen ist, als unter
gewöhnlichen Umständen, wo es nicht in Sicht kommt, wenn man zu dicht unter
der Slioalwater-IIuk ist. Innerhalb der Bäk.-, <lie G Sm rw. 167-' (mw. SzO''/))
von Plank l'oint am Südostrande einer Bank stellt, entlang zu laufen, ist nicht

ratsam, da zwischen der Bank und der Küste unreiner Grund sein soll.

Treffen nach Port Pirio oder Port Augusta bestimmte Segelschiffe in den
Monaten April bis September in der Nähe der .\ltIiorpe-Inseln oder zwischen
diesen und Thistle-Eiiand nordöstliche oder nördliche Winde mit fallendem Baro-
meter, 80 kann es für sie möglicherweise von großem Vorteil sein, wenn sie nach
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der Wostsoite di"? Holfos hinüborstehen, da der Wind früher oder spätor nach
Kordwesten drehen wird, wodurch sio dann jjünstii^en Wind erhalten, um nach
der Shoalwater-Huk hinüberliegen zu können. Ortäunkundigc Schiffsführer aber,

die mit den Klippen und Inselchen nOrdlich von der Tbifttie-Luel nicht vertraut
sind, sollten sich der Westseite des Golfes erst dann nShem, wenn sie sich nörd-
lich von der Sir Joseph Banks-Gruppe befinden.

Nach der Germein-Bucht führen dann, wie schon erwähnt, zwei Fahr-
Wasser. Das nördliche wird gewöhnlich von nach dem Hafen von Germein be-

stimmten Schiffen benutzt oder von solchen, die ilires Tiefganges halber nicht

sogleich nach Port Pirie gelangen können, während das südliche Fahrwasser
meistens Dampfer und Küstenfahrzeuge benutzen, die von Süden kommend nach
Port Pirie bestimmt sind. In beiden Fahrwassern ist zunächst häufiger Gebrauch
des Lotest und guter Austruck ^ebott»n. Bei «intfiu W(4ter ist das Wasser klar,

und man kann die Untiefen sehen, bei schlechtem Wetter aber wird der schlickige

und sandige Grand aufgewühlt und dadurch das Wasser unrein; das tiefste

Wasser ist dann gewöhnlich am meisten entfärbt. Auch soll der Strom in dnr
Bucht nach Lotsenaussage sehr verschieden sof/on. Wählt man das nördliche
Fahrwasser, so bringe man, wenn man von Westen bor einsteuert, den Caii*n-

Hfigel in rw. 806^ (mw. NWzW3/gW)-Peilung westlieh frei von der etwa S Sm
westlich von der Lowlj'-Huk gelegenen Black-Huk und steuere mit dieser als

Heckpeilung Kurs. Dieser führt auf 7.3 bis 8. '2 in Wasser zwischen der Bake
am Südwestende von Ward Spit und der Leuchtbako am Nordende von Eastern
Shoal, die 2 Kbig nördlich von der alten roten Pfahlbake mit Balltoppzeichen
stflit, liindurch. Kommt dann der Bay-Hiiird gut östlich frei von dem steilen

Küstenabhang nördlich von der Lowly-Huk und peilt diese rw. 331 (mw. NWzN)
S'/a Sm entfernt, so steuere man unter Berücksichtigung des Gezeitenstromes

(siehe unter Gezeiten) mit rw. 84° (mw. OzN)-Kur8 nach dem Ankerplatze südlich

von der Ward-Huk, wolx'i die an der Südkante von Ward Spit au.sgelegten

Tonnen an B-B., die roten Tonnen und die Baken (Gezeitenpegel) an der Nord-

kante von Ck>olde Spit an St-B. bleiben. Tiefgehende Schiffe müssen auch darauf

bedacht sein, die 5.5 m-Stelle zu meiden, die in der Nähe des in der Karte ein-

gezeichneten Ankerplatzes liegt.

Kommt man von Süden, so umfahre man die Leuchtbake am Nordeude
vofl Eastern 8hoel in 1 Sm Abstand und steuere mit rw. 84^ (mw. OsN)-Kur8
auf den Leuchtturm auf der Gerniein -Landune.sbrücke zu und somit nach dem
Ankerplatz auf der Germein-Reede. Wollen dann Schiffe von hier aus nach dem
Ankerplatz auf der Reede von Port Pirie, so müssen sie so steuern, daü sie

Sm südlich von der schwarzen Tonne passieren, die am Südende des Steertes

vor der Landungsbrüoke liegt, von wo aus der Kurs auf die I.cuchtbake Nr. 10

an der Mündung des nach Port Pirie führenden Krieks gesetzt werden kann.

Wählt man das südliche Fahrwasser, so halte man nach Passieren der Middle-

Bank mehr nach der Ostseite des Ck>lfes hinüber und steuere, sobald die Glocken-

tonne vor der Jarrold-Huk querab 2 Sm entfernt peilt, etwa 5'/., Sm rw. 16"

(mw. NzO)-Kurs. Peilt dann die rot und weiße Tonne am Südende von Eastern

Shoal an B-B. querab 2 Sm entfernt, so ändere man den Kurs nach rw. 33-

(mw. NNOVsO) und passiere westlich von der auf SS^O'Sr S-Br. und 137<'48'8*

0-Lg. in der Mitte einer 0.9 ni-Stelle errichteten schwarzen Phalbake mit kreis-

förmigen roten Toppzeichen und der 2^!^ Sm ntü dlich davon gelegenen Spieren-

tonne; letztere passiere man in etwa Abstand. Kommt dann der Berg

Ferguson mit dem Berge Bluff in rw. 89*' (mw. 0*/9N)-Peilnng In Linie, so steuere

man rw. 7H^ {mw. OXOi '.,0), bis die kariert Tonne auf dei- 2.3 m (7')-Stclle der

zwischen Eastern Shoal und Cockle Spit liegenden Bank rw. 342^ (mw. NNW)
% Sm entfernt peilt. Jetzt ändere man den Kurs nach rw. 61° (mw. NOzO),

und wenn die Tonne an der Südkante von Cockle Spit rw. 86'^ (mw. o^^N) peilt,

nach rw. 92 ' (mw. C'^N), und steuere mit diesem Kurse, l'/2 Kblg südlich von

der letzteren Tonne passierend, nach dem Ankerplätze der Port Pirie-Reede.

Von Norden kommende nach Port Pirie bestimmte Schiffe können auch die letzte

Hälfte dieses Fahrwassers benutzen. Sie bringen zu diesem Zwecke vorher,
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wenn sie zwischen Ward Spit und Eastorn Shoal einlaufen, den Bay-Hügel in

rw. 340° (mw. NXW^/^W) -Peilung achteraus eben östlicli frei von dem steilen

Küstenabhang nördlich von der Lowly-Huk und steuern mit dieser als Heck-
peilang zwischen dem Nordostende von Bastern Shoal und der 2.3 m (7')-SteUe

hindurch und so lange weiter, bis der Berg Ferguson mit dem Berge Bluff In
rw. 89° (mw. 0^/2N)-Peilung in Linie kommt. Dann verfahren aie^ wie eben an-

gegeben.
Auslaufen. Vom Qwmein-Ankerplatze aus führt der rw. 264** (mw. WsS)-

Kurs oder ein direkter Kurs auf den Berg Ifoung aus der Bucht heraus in den
Spencer-Golf.

Kapt. A. Schulz, S. »Juliu Teodoro«, schreibt: »Beim Aufkreuzen im
Spoicer-Ciolf gegen südliche Winde, wozu im sfidUehen Sommer mindestes 80%
aller auslaufenden Schiffe genötigt sind, ist es jedenfalls niclit von Vorteil, in

der nördlichen Hälfte des Spencer-Golfes während der Flut unter Segel zu
bleiben. Zum Ankern ziehe ich immer die Ostseite des Golfes vor, weil manch-
mal nach Sonnenuntergang, am häufigsten nach leichtem Südwind, östlicher Wind
durchkommt, den man natürlich ausnutzen muß. Nach Passieren des Tijnira-

Riffes ist ein Ankern nicht mehr notwendig, da dann Kaum genug vorhanden
ist und die Strömung bedeutend schwächer wird.« Nach Kapt. F. Reiners
sollten Schiffe, die den Golf hinunterkrenzen mfissen, auf der Reede von Wallaroo
ankern und dort guten Wind abwarten, da weiter südlich der Ankergrund tief

und unsicher ist. Mau kann auch nachts ein- und auslaufen.

Leuchtfeuer. Siehe »Leuchtfeuer aller Meere« 1911, Heft VH, Tit IX,
Kr. 2709 bis 2754 und N.f.S. 1911 Nr. 80:1, 970 und 1432.

Signalstellen befinden sich auf der Lowl^-Uuk und im Hafen von
Germein.

Lotsenwesen. Es sind 6 staatlich angestellte Lotsen für die Häfen Port
Pirie, Crermein und Port AugUSta Torhanden. Die Lotsen, deren Revier inner-

halb einer iiodachten Linie zwischen der Jarrold-IIuk und dem IIumniock-Hügel
liegt, konuueu mit einem kleinen Segelboot an Bord. Nach der im Juli 18üd
von der Regierung herausgegebenen Lotsenordnung sind die Lotsenboote über
der Wasserlinie weiß gemalt, tragen am Heck den Namen in schwarzen Buch-
staben, an beiden Seiten des Bupres die Nummer des Bootes in schwarzen Ziffern

und im Großsegel die Konzessionsnummer in schwarzen auffälligen Ziffern.

Außerdem führen sie, wenn sie im Dienst unterwegs sind, am Mäste oder an
einer sonstigen auffälligen Stelle eine weiß und rote horizontal geteilte Flagge und
zeigen bei Nacht ein weißes Licht am Mast sowie alle 15 Minuten ein Flacker-

feuer. Nach Kapt. W. Grübmeyer zeigt das Lotsenboot bei Tage eine weiße
Flagge mit rotem P. Es herrscht Lotsenzwang. Die Lotsen sind Terpfllehtet,

dem nächsten Schiffe ihre Dienste zur Vorfri<:rung zu stellen, außer wenn sie

sehen, daß ein anderes Schiff sich in Gefahr begibt. Ferner dürfen die Lotsen
ein Schiff nicht eher verlassen, als bis sie dasselbe an seinem Bestimmungsorte
an einem sicheren Platze zu Anker gebracht oder es an Festniachotonnen oder
an einer Ladebrücke siclier vertäut haben. Beim Anslfmft n dürfen die Lotsen
erst dann von Bord gehen, wenn das Schiff sich in einer sicheren Lage zur Fort-

setzung der Reise befindet. Das Lotsengeld beträgt:

1. Yon der südlichen Grwze des Lotsenreviers bis nach dem inneren Hafen
von Port Pirie oder umgekehrt:

Für Schiffe bis zu 100 R-T. 3 £, für jede R-T. über 100 R-T. 2 d mehr,
Höchstbetrag 15 £ 15 sh.

2. Von derselben Grenze bis nach dem Hafen von Germein oder umgekehrt:

Für Schiffe bis zu 100 R-T. 1 £ 10 sh, für jede R-T. über 100 R-T.

iVs d mehr, Höchstbetrag 8 £ 8 sh.

Schiffe, die zuerst ankern und später an (lic (lernieiii-Landungsbrücke
Jiolen, müssen noch HO sh (ohne Abzui:) extra für Vertäuen hezalilen.

3. Zwischen dem Hafen von Gerinein und den Port I'irie-Anlegebrücken

oder umgekehrt:
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Für Scliiffe bis zu 100 R-T. 1 £ 10 8h, für jede R-T. Uber 100 R-T.
l^/g d mehr, H()chstbetra<>: 8 £ 8 sh.

Dampfer oder Segelschiffe im Schlepptau bezahlen, wenn sie den ganzen
Weg geschleppt werden, nur "/^ des eben angeführten Lotsenj^eldes. Ausgenommen
hiervon ist der Höchstbetrag des Lotsengeldeft und solclics, Ix-i dem die Be-

merkung »ohne Abzug« steht. Werden Segelschiffe nur einen Teil der Strecke
geschleppt, so wird das Lotsengeld im YerhSltnto zur ^geschleppten Streek«
gekürzt.

4. Nach und von dem Halhistgrund in der False-Buclit

:

Für Schiffe bis zu öOO K-T. 1 £ 5 sh 0 d, im ganzen für Schiffe über
500 R-T. 2 £.

Das Lotsengeld wird auch im Verhältnis zur gelotsten Strecke gektrst,
wenn ein Schiff an der südlichen (Jrenze des Reviers keinen Lotsen iM'komnion

kann, sondern einen solchen erst später erhält, nachdem es schon innerhalb der
Grenze ist Wird ein Lotse unter Umstfinden« die nicht zu seinen Obliegenheiten
gehören, an Bord behalten, so muß außer dem Lotsengeld noch 1 £ für jeden
Tag Aufenthalt desselben an Boi-d bezahlt werden.

Schleppdampfer sind vorhanden, und ist deren Hilfe für das i'ahrwuA^er

nach Port Pirie hinauf unbedingt notwendig; nach der Reede von German
kann man allenfalls segeln. Der Schlepi)lohn betraut vom Hafen Oermein
oder von Eastern Shoal bis Port Pirie und wieder zurück nach F;:istern Shoal

1 sh per H-T. netto. Muli ein zweiter Schlepper zur liilfe genommen werden,

so miiB 10 £ extra bezahlt werden. Kapt W. Grflbmeyer iMzahlte mit seinem
1714 R-T. netto •.M-oRein Schiff für Schleppen v<Mn Hafen von Germein nach dem
Feuerschiff auf der Middle-Bank 20 £.

Sturmsignale werden auf der Lowly-Huk mittels einer blauen gezackten

Flagge unter einem roten Balle gegeben.
Quarantäne. Nach Port Pirie bestimmte Schiffe mü.s.sen den ärztliclicn

Besuch, der nach Kapt. F. Reiners auf der Reede von Germein an Bord kommt,
abwarten, ehe sie mit dem Lande verkehren können. Für nach Qermein be*

stimmte Schiffe erledigt der Hafenmeister bzw. der Lots« die Formalitäten.
(resiM) Dieitspaß wird stets verlangt Qaarantäneeinriohtungen sind nicht

vorhanden.
ZoDbehaadlung ist zuvorkommend. Proviant, der nach Passieren von Kap

Borda verbraucht worden ist, muß auch hier wie an den übrigen australisobea

Plätzen naohverzollt werden. An Schiffspapieren werden Manifest, gmiaae
Proviantliste in Duplikat und Mannschaftsliste verlangt.

AnkerplatB anf der Reede. Weniger tiefgehende Schiffe können südlich

von der Ward-Huk auf 5.5 m bis 7.3 m Wasser ankern, von wo das Außeneode
der (Jermein-Landungsbrucke rw. Sl ' (nnv. r>zX), 1^1^ bis 1'/. Sni entfernt peilt.

Tiefer gehene Schiffe müssen ankern, nachdem sie die schwarze Tonne am
Südostende von Ward Spit passiert haben, die Germein • Landungsbrüdn
rw. 84^ (mw. OzN), etwa 2\., Sm entfernt peilend. S. »Elfrida- ankerte auf 9.1 m
Wa.'^ser über weichem Schlickgrund, von wo der Leuchtturm auf der (^ermein-

Landungsbrücke rw. 78^ (mw. ONO'/oO), 2'/3 Sm entfernt peilte. Nach Kapt.

H. Jolles ist der Ankergrund vorzCiglich, und er konnte mit seinem Schiff

immer vor 82 m (45 Fad.) Kettenlani^e Heiden, trotzdem es öfter hart aus SW
wehte. Vor dem Port Pirie- Kriek ankern die Schiffe auf 5.8 m Wasser in der

Peilung: Berg Ferguson rw. 112' (mw. OSOi/.O), 2Vo Sm entfernt. Baliast
löschende Schiffe ankern in der westlich von der Lowly-Huk gelegenen False-

Bucht, die gute .Viikorplät/.e bietet ire^'en nördliclte und westliche Winde; eine

weiße Tonne mit ötange- und Balltoitp/.eichen bezeichnet den Ankerplatz.

Gezeiten. Der Eintritt des Hochwassers bei Voll- und Neumond an der

Einfalirt zum Port Pirie-Kriek ist um 0'.' 4r)*"in V und 8'; 30™!" N, die Hochwasser-
höhe beträgt 2.9 m; bei schwei-en südwestlichen StüiMueii beträtTt .>^ie bis zu 3.7 ni.

In Port I'irie ist die Hafenzeit 7'.' l')«»*!« und es beträgt die Hochwasserhöhe
bei Springtide 2.6 bis 8 m, bei Nipptide 1.5 bis 1.8 m. In der Falae-Bucht ist

die Hafenzeit 7t 0"i>, die Hochwasserhöhe bei Springtide 1.8 bia 2.4 m. Nach
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Kapt. F. Reiners sind die Oezeiten sehr vom Winde abhlingi^, und es kann
vorkommen, daß man beim Mondviertel mehr Wasser im Port l'irie-Kriek findet,

als bei Voll- und jS'cumuud. Wenn am Eingänge des Spencer-Golfes Südwest-
Sturm weht, kann mau aioher auf hohen Waflaentand rechnen^ während derselbe

bei heftigen Nordwinden sehr niedrijj: ist.

Oezeit (fnströrne. Im nördliclicii Falirwassor der (lerniein-Buclit .setzen

die Gezeitenströme während der Flut nach Nordosten und während der Ebbe
nach Südwesten quer über die Einfahrt mit etwa IV2 Sm Geschwindigkeit bei
Si)rinfztide. In der False-T^uclit setzen sie in ^

, Sm Abstand von der Black-IIuk

auf y m Wassertiefe während der Flut nach Osten, während der Ebbe nach
Westen mit etwa 1 Sui Geschwindigkeit; in '/o Sm Abstand von der Hummock-
Huk setzen sie Nord—Sfid.

Oezeitensifjnalo, Pegel sind auf^^estellt : 1. an <ler Einfahrt zum Port

Pirie-Kriek an der Leuchtbako Nr. 10; 2. am Außenende der (Jermein-Landun^^s-

brücke; 3. nördlich von Cookie Spit am Rande der Bank; 4. am Ostende von
Cookie Spit. Letzterer trägt ein Zifferblatt, auf dorn die Zahlen 0 bis 12 an-
j^ebraclit sind; ein drelibarer Zeiger gibt den jewoili^aMi Wasserstand des nacli

Port Pirie führenden Kriekes an. Da dieser augenblicklich 4.6 m Wasser hat bei

^ewöhnliehsm Spriugniedrigwasser, so ist diese Tiefe noch zu der auf dem Ziffer-

blatr angezeigten hinzuzuzählen. Die übrigen Pegel geben direkt die Tiefe des
Fahrwassers an zwischen Bake Nr. 10 und den Anlegestellen in Port Pirie; sie

können gewöhnlich auf 1 bis Vj^ Sm Entfernung abgelesen werden.
KIfma. In Port Ffrie ist es von Novembw bis Mirz sehr heiß, so dafi an

manchen Tagen nicht gearbeit werden kann; auch soll hier oft tagelange Wind-
stille herrschen. riesundh('itsliall)er ist Germein nach Anf^a1)en von Kapt. II. Jolles
Port Pirie bei weitem vorzuziehen, da in Germein stets etwas Wind ist. Der
GesundheitSKttstand war wfthrend des Aufenthaltes der eingangs angeführten
Soliiffe am Orte nnd auf den Schiffen gut.

- Einstenemng. Von der Mündung des Krieks bis zum Südende des Port
Pirie>Hafens ist ein Fahrwasser ausgebaggert worden, das bei 46 ni (150') ge-

ringster Breite 4.6 m (15') Tiefe bei mittlerem Springniedrigwasser und 6.1 bis

7.6 m bei Hochwasser hat. Schiffe bis zu 0.5 m (21' 4") Tiefgang haben das Fahr»
Wasser bereits benutzt, Schiffe mit irrößerem Tiefgantj müssen auf der Reede
von Germein leichtern oder dort ihre Ladung ergänzen. Zehn rote Leuchtbaken,
die von innen nach außen von 1 bis 10 numeriert sind, und verschiedene rote
Tonnen sind einkommend an der rechten Seite des Falii wassers, wälirend (Mne

schwarze Bakentonne geiicnülier der .VuBenbako Nr. 10 liejjit und die Einfahrt des

Kanals kennzeichnet; uuUerdum liegen noch mehrere schwarze Tonnen an der
linken Seite des Fahrwassers. Man kann bei Tag und Nacht ein- oder auslaufen,

wenn im Fahrwasser gcnü^^'end Wasser ist» Einkommend lißt man die roten

Leucht haken und Tonnen an St-B. und passiert in etwa 27 m (80 Yard) Abstand
davon. Ortsunkundige können nur mit Lotsenhilfe den Kanal befahren; auch
ist nach Kapt. F. Rainers für größere Segelschiffe wegen der vielen Krümmungen
im Fahrwasser ein zweiter Schlepper notwetidi!/. Wenn ein prrößeres Schiff das

Fahrwasser herabkonmit, dürfen tiefgehende Schiffe erst dann in den Kriek ein-

laufen, wenn das auslaufende Schiff die Leuchtbake Nr. 1 passiert hat. Schiffe,

die auslaufen wollen, dürfen dagegen, ^M iin ein einkommendes größeres Schiff

bereits in den Kriek eingelaufen ist, nicht fi-ülicr von der Anlcii^ehrücke los-

wurfon, als bis das einlaufende Schiff den Hafen erreicht hat und das Fahrwasser
frei Ist Im Kri^ sich passierende Schiffe müssen unter allen Umstilnden ver-

suchen, dies in einem der geraden Teile des Fahrwassers zu tun.

Hafenanlai^ren. Eine IfiGO m lan^'e Aidegebrücke ist querab von dem Orte
Gcrmein in die Bucht hinausgebaut. Liegeplätze für 3 Schiffe sind bis zu 6.4

und 7 m Tiefe ausgebaggert worden. Das Fahrwasser von der Reede nach der
Brückt' ist auf 5.2 m Tiefe bei Niedrigwasser gebracht worden. Im Jahre 1908
hat ein Schiff mit 6.6 m Tieftran«.' die Brücke benutzt. Mehrere Festmachetonnen
sind in der Nähe der Brücke ausgelegt. Nach Kapt. H. Jolles kommen Schiffe

mit 6.6 m Tiefgang ISngssoit der Brücke bei Ebbe auf den Grund. Es ist daher
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auf die Tiefe des Wassers genau zu achten, da ein bei Hochwasser festgeratenes

Schiff erst bei nächster Springtide wieder flott kommt.

In Port Pirie hat der Hafen auf seiner Ausdehnung 107 bis 122 m
Breite; auch ein 182 m brt itcr Raum mit 6.1 m Tiefe bei Niedrigwasser zum
Drehen der Sclüffe ist gegenül)t'r von der Queens-Landunjarsbrücke angelegt. Mit

Schienengeleisen versehene Landungsanlagen von etwa löOO m Länge und 5.5 bis

6.4 m Wasser längsseit sind vorhanden. Verschiedene Pestmaohetonnen, an denen
die Schiffe so lange feslnmelien Icönnen, bis ihnen ein Platz an den T.andungs-

anlagen angewiesen wird, sind im nördlichen Teil des Hafens auf 4.6 ni Wasser-

tiefe bei mittlerem Springniedrigwasser ausgelegt. Mehrere Tonnen liegen auiier-

dem an der Ostseite des Fahrwassers, die Schiffen inm An- und Abholen dienen.

Loschen und Laden. An den Landungsanlagen in Germein wie in Port Pirie

wird in oder aus Eis<'nhahnwagen gelöscht oder geladen. Die Ladung wird ge-

wöhnlich durch Pferde hochgezogen, wenn keine Dampfwinde an Bord ist. Auf
der Reede wird in und aus Leichter geladen und gelöscht Kapt H. Jolles lud
2671 t Silbererz an der Stadt und 1117 t aus Leichtern auf der (^ermein-Reede.

Die Kosten und das Risiko für die Leichter und Ladung mußte das Schiff trairen.

Nach seinem Bericht wird nur Woizenladung frei längsseit geliefert. Kapt.

F. Reinere löschte Koks in Leichter; die Kosten und das Risiko trug der
Empfänger. Stauer .sind in Port Pirie zu erhalten, in Germein liegende Schiffe

müssen solche aus Port Pirie requirieren. Ballast wird an den Landungsbrücken
ebenfalls in Eisenbahnwagen gelöscht; Kapt. W. Grübmeyer löschte an der
Germein-Landungsbrficke 660 t Sand und Kies mit eigener Mannschaft, wofür
24 £ 15 sh Unkosten entstanden. Kapt. V. Pvciners löschte seinen Ballast in

Port Pirie mit Hilfe von Pferden, wodurch sich die Unkosten auf 1 sb 6 d per t

stellten. Nur in Ballast ankommende Schiffe löschen aber soweit wie mö^ch
den Ballast in der False Ray innerhalb einer gctlachten Linie zwischen der Lowlj-
Huk und dem Hummeck-Hügel, wo man ihn über Bord werfen kann.

Kapt. IL Jolles schreibt: »Die Lösch- und Ladeeinrichtungen sind gut.

Es wird mit Pferden gelöscht. Koks kann man mit 2 Gängen durchschnittlich

200 bis 280 t per Tag löschen. Erz laden nimmt Iftngere Zeit in Anspruch« da
das Bauen des Trunkes nur sehr langsam vonstatten geht. Im Frachtvertraire

sollte darauf geachtet werden, daß für das Bauen des Trunkes eine bestimmte
Zeit festgesetzt wird. Da diese Abmachung in meinem Vertrage fehlte, ge-

brauchte der Befrachter 16 Tage dazu, was nach meiner Ansicht mit Absicht
geschah, um Zeit zur Ileranschaffung der Ladung zu gewinnen.

c

Bootslandungsstelle. In (iermein sowolil wie in Port Pirie legen die

Boote an den Landungsbrücken an. In Germein werden die Schiffsboote zum
Verkehr mit dem Lande von der Reede aus benutzt. Um von der Reede nach
Fort Pirie zu fahren, wird gewöhnlich der großen Entfernung halber das Boot
des Schlacliters benutzt; auch würden nach Ansicht von Kapt. H. Jolles die

Leute aus den Schiffsböten nur desertieren.

Kapt. A. Leopold schreibt im Januar 1892: »Im Hafen von Port Pirie

liegende Schiffe sind stark der Gefahr eines Brandes ausgesetzt infolge des bei

Tag und Nacht arbeit enth ii Kok.sofens, der am Südende des Hafens unmittelbar

neben der Brücke errichtet ist, an der die kleinen Schiffe ihre Uolzludung
löseben. IKeses Holz lagert hier so lange, bis es verkauft ist. Aufierdem liegen

am ganzen Hafen entlang Ilolz- und Kokshi<ier. Da es nun in Port Pirie im
Sommer gar nicht regnet, der vorlierrscliendo Südost- bis Südwcstwind die

Funken au.s dem Koksofen den trockenen Ilolz- und Koksmasseu zutreibt, so ist

die Feuersgefahr recht groß. Sollte sich ein solches Unglück gerade bei Niedrig-

wasser ereignen, so würden sämtliche große Segelschiffe verloren sein. Große
Belästigung verursacht auch der immerwährende Staub von Saud, Kohlen und
Koks, der den Schiffen zugeführt wird.«

Uofenorünung. Siehe unter Port Adelaide, Beiträge zur Küsteukunde,
Band I, Seite 81. Für jede Desertion eines Farbigen muß das Schiff 100 £
Strafe bezahlen.
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Dockanlagen sind nicht vorhanden; kleinere Reparaturen an Schiff nnd
Maschine können in Port Pii-ie zu annehmbaren Preisen au.s<^efuhrt werden.

UafenunkoMten. Leuclitfüuer- und Mooringabgaben siehe ebenfalls

unter Port Adelaide. Tonnen^elder betragen in Oermdn Vf^ d per R'T^ in
Port Pirie 3d per R-T. fiir Segelschiffe, l'/o d per R-T. für Dampfer. Brücken-
geld beträgt in Port Pirie 6 d bis 1 sh 8 d per t. Für Einnehmen von Weizen
muß 1 sh bis 1 sh 3 d per t, von Wolle 1 sh 2 d bis 1 sh 3 d per Ballen an den
Stauer entrichtet werden. Das 1860 R-T. brutto <17U R-T. netto) große Sctiiff

»EUrieda« hatte in Oermein einschließlich des Ballastlöschens und der Wasser-
versorgung 9G £ 17 sh 9 d Unkosten; Proviant und sonstige Bedürfnisse sind
hiermit niclit eingerechnet. Die Stauerrechnung für das Laden von 23571 Sack
(etwa 2860 t) Weizen betrug 181 £ 17 sh. S. »Neck«, 2200 R-T. brutto (2120 R-T.
netto) groß, hatte in Port Pirie außer Pi-oviant und Vorschuß an die Müiinschaft

640 fty S. »Schiffbek«, 2527 R-T. netto, im ganzen, einschließlich der Unkosten für

neu angemusterte Leute, 1625 fi IbtAk 11 d Unkosten.
Der Ort Germein ist nur klein; er zahlte im Jahre 1902 etwa 400 Ein-

wohner. Von größerer Bedeutung ist dagegen die etwa 9 Sm südlieh davon ge-

legene Stadt Fort Pirie, die das Aussehen eines geschäftigen und aufblähenden
Platzes trSgt. Hierzn tragen namentlich die ausgedehnten in der NShe des
Wassers errichteten Schmelzwerko bei, deren Unterhaltung das Herbeischaffen

von großen Mengen Kohlen, Koks und Flußmittel erfordern; auch das Verschiffen

der Erzeugnisse von Ackerbau und Schafzucht der Umgebung sowie des weiter

landeinwärts in den Minen von Bröken Hill gewonnenen Erzes und Silbers ver-

hilft dem Orte zu immer größerem Aufschwung. Bei der südlichen Krümmung
des nach dem Hafen führenden Krioks i^t ein Stadtviertel mit guten Straßen an-

gelegt, während die eigentliche Stadt auf sumpfigem Gelände steht, dessen Um»
gebung bei Springtide überflutet wird. Im Jahre 1902 zihlte die Stadt mit dem
dazu gehörifren Bezirk 11000 Einwohner.

Handelsverkehr. Der Handelsvorkehr in Oormein ist nicht bedeutend. Es
liefen im Jahre 1907 6 Schiffe von 1Ü3U R-T. ein, 7 von 11992 R-T. aus.

Die Hauptausfuhr ist Weizen; der Wert derselben betrug 119417 £. Einfuhr
ist gering, und es betrug deren Wert nur 1426 €. In Port Pirio dagcjiren sind

118 Schiffe von 254342 R-T. ein- und 197 von 386732 R-T. ausgelaufen. Die
Haupteinfuhrartikel sind Säcke, Kohlen, Koks, Holz, Stückgüter, Eisenbahn-
material und Kunstdünger. Die Hauptausfuhr besteht aus Zink, Blei, Silbererz,

Wei/en und Mehl. Der Wert der Einfuhr betrug 465385 £, der der Ausfuhr
1536857 £.

BahoTerModung. Port Pirie hat zweimal tSp:1ieh Bahnverbindung mit
Adelaide und Brocken Hill; dw Ort ist hierdurch auch an <las allgemeine Bahn-
netz der Kolonie anL'osrhlossen. Telegrai)hiseher Anschluß an das staatliehe

Telegraphennetz ist ebenfalls vorhanden. Germein bat täglich einmal Verbindung
mit Port Pirie yermittels eines Postwagens; außerdem ist telephonisohe Ver-
bindung mit Port Pirie vorhanden. Ein Dampfer fährt wöchentlich einmal nach
Port Augusta.

Scbiffsausrüstuug. Bunkerkohlen. In Germoin sind keine Kohlen vor-

rätig. Kapt. W. Grflbmeyer bekam seine Kohlen von einem Dampfer aus Port
Adelaide, der wöchentlich einmal nach Germoin kommt. In Port Pirie sind

immer Kohlen zu haben. Sie werden aus Eisenbahnwagen mit Hilfe von Pferden
oder eigenen Dampfwinden übergenonuuen. Kapt. H. JoUes bekam seine Kohlen
von der Bröken Hill Co. zum Preise von 24 sh per t geliefert. Die Kohlen
.schwanken jedoch im Preise. Frischer Proviant i.st sowohl in Germein wie

in Port Pirie stets zu haben, der Preis ist aber etwas teuer. Dauerproviant
und andere Ausrüstung ist in Port Pirie erhältlieh; in Germein tut man
aber am besten, solche Sachen direkt von Port Pirie oder VVallaroo zu beziehen,
da der Schiffshändler in Germoin dieselben auch von Port Pirie kommen lassen

niuü. Kapt. W. Grübmeyor bezog seine ganze Ausrüstung von dem Schiffs*

händler R. Bürden in Wallaroo, von dem er sehr gut bedient wurde. Die Aus-
rQstung war schon 3 Tage nach Bestellung längsseit. Wasserversorgung. An
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(Ion LaiidunL'sl)! ücken fühi't oino Rolirleitun^ entlang, aus d^r man Trinkwassor
entnehmen kunn. Das Wasser ist gut, hat jedoch harten Geschmack, da es stark

magnesiahaltig ist Der Preis beträgt per 1000 Galloneii 10 sh. Naeh Eapt
H. Jolles ist CS für Schiffe, die mit eigenen Dampfwinden die Ladung über-
nehmen, eiiii»fehlenswert, den Kessel mindestens einmal wöehentlioh mit frischem

Wusser zu speisen, da das Kriekwasser sehr hohen Salzgehalt hat. Ballast.
Sand, Steine oder Schlacken sind zu bekommen und werden für 2 ah 6 d bis

2 sh n d per t ins Sohiff geliefert, Kapt. II. Nissen konnte seinerzeit nur Lehm-
ballast bekommen, wofür er :{ sli per t bezahlen mußte. Zum Löschen dieses

Ballastes (950 t) gebraucliten dann aber in Iquique 4 Gänge 10 Tage.

Aui^knnft für den Schiffsverkehr. Deutsches Konsulat ist nicht am Orte.

Das nächste ist in Adelaide. Ein Krankenhaus befindet sich in Port Pirie.

Maiinscliaft senf woichun^MMi kommen sehr häufi«: vor. Es nutzt naeli Kapt.

U. Jolles nichts, sich deswegen an die Behörden zu wenden, da man die Leute
nicht festsetzen lassen kann und diese, wenn sie auch von der Polizei wieder an
Bord gebracht worden sind, doch hei (h-r ersten besten (Jele^^enheit wieder deser-

tieren. Das Baden soll ntich Bericht dessi llu'n Kai)itäns der Mannschaft auf der

Germein-Reede oder an der Lauduugsbrücke auf das strengste untersagt werden,
da es hier an Haifischen wimmelt; es sind schon ötteit UnfSIle vorgekommen.

Zeitbidl ist nicht vorhanden; Chronometer können at>er vom Uhrmacher
Meylan j:ut reguliert und gereini<it werden. Kn]>t. II. Jolles ließ seinen Chrono-
meter von demselben regulieren und war damit zufrieden. Seekarten können
durch Vermittlung des Buchhändlers Cornisch in Port Pirie oder direkt von
A. E. Sawtell, Port Adelaide, Divert Street bwogen werden.

Port Augusta.

Nach deutHchoti und enRliachen Quollen. Brit, Adm-Krt. Xr. 2J189B, 8t-Vincent and Spenocr Oalb;
Nr. 403, Woo<l l'i)iiit tf> I>i\vly l'oint, including thc approm-h to Port Anpusta; Nr. in). A)>))rQidl ID

Port Aiigustu. Lt'tzte Verüffentllohunp ri. Hytlr.« u.-w. 189;J, .Seite '.'ifi.

Port An^rnstn. im innersten Kiidi' des Speneer-Oolfes gelegen, ist dt/r nörd-

lichste und zugleich einer der bedeutendsten Häfen von Südaustralien. Die

ganzen landwirtschaftlichen und mineralischen Erzeugnisse der Umgegend
werden von ihm verschifft. Der Hafen ist durch Land volllconuiu n geschützt

und er gewährt infol<re seiner von Natur aus nicht unbedeutenden Ausdehnung
mehreren Schiffen sichere und bequeme Liegeplätze. Die geographische Lage
der Flaggenstange vor dem Zollgebäude in Port Augusta ist 32<* 29' 42^ S-Br.

und 137" 45' 46" 0-Lg. Die Mifiweisung für das Jahr 1911 ist etwa 5** O und
ungefähr stationär.

AlIgomeinoH. Der Spencer-Golf endet im Norden in einen Arm, der sich

von seiner Mündung zwischen der Lowly- und Ward-Hnk etwa 86 Sm nach
Norden bis sum innersten Ende des Golfes erstreckt. Seine Breite, die an der

Einfahrt etwa S Stn beti-äLrt, nimmt nacli innen zu allmäidieh ab und betraut

oberhalb Port Augusta nur noch Sra. Die Tiefen dos Armes sind iu seinem
unteren und mittleren Teile nicht unbedeutend und bis ztur Gommissariat-Huk, die

etwa 8Sm südlich von Port Augusta am Westufer des Armes liegt, im Fahr-
wasser nirgends ^'crinper als 9,1 m (30'). Nördlich von dieser Iluk- ninimt aber

sowohl die Breite als aucii die Tiefe des Armes bedeutend ab. Immerhin führt

aber von hior aus bis nach Port Augusta noch ein an seiner schmälsten Stelle

61 m breites Fahrwasser, das im alltrenii iin !! 5. 5 m L'eringste Wassertiefe

hat; nur an einer Stelle in der Nähe der nrnwns-IIiik, die etwa 1 Sm südlich

von Port Augusta liegt, erstreckt sich eine Bank mit nur ungefähr 4.9 m (16 )

Wasser bei Niedrigwasser. Schiffe von mehr als 7.H m (24') Tiefgang haben den

Arm schon mit Sicherheit befahren.

L^iyki^cd by Google
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Landinarken. Für dio Anstoueriinfr doa Annes sielie unttT Germein-Bucht
und den vorher bcschrieboncu Hüfen. An der Westseite des Annes ist die Küste
zwiflchen der Lowly-Hnk und der etwa 25 Sm weiter nach Norden gelegenen
Commissariat-Huk im allgemeinen nur niedrij^ und größtenteils mit dichtem
Mangrovengebüseh bestanden. Nur aui Eingang des Krioks in der Nähe der

Lowly-iluk, von ungefähr 1 Sm nördlich bis zu 4 Sni Abstand von ihr, erhebt
sich die Ktlate zu vinet 99 m hoben HUgelkette. 54 m Höhe err6ioht aaeh die
5 Sm nördlich von der Lowly-Huk gelegene steile schwarze und fi lsiL'o Racky-
Huk, von der der mit Gras bestandene Bay-Hügel westnunhvestlich liegt.

Weiter nach Norden zu erheben sich landeinwärts von der Douglas-Huk die

ebenfalls mit Gras bestandenen und verschiedentlich von Felsschluchten durch-
zogenen Douglas-Hügel. Auf dem ein(>n, der nordwestlich von der Dnuglas-IIuk

2 Sm entfernt liegt, steht ein Denkmal aus Steinen 199 m über Hochwasser.
Eine steinerne Schaferhütte und ein Bohrbrunnen befinden sich 1 Sm nördlich
von der Huk, -

^ Sm von der Küste entfernt. Der Brunnen bildet eine auffallige

Erscheinung infolge eines Haufens weißer Kalksteine, die beim Ausgraben um
ihn herum angesammelt worden sind. Etwa 6^/2 nördlich von der Douglas-
Huk liegt die niedrige und breite Two Hummock-Huk. Ein mit Owtrüpp be-

wachsener Hügel steht an ihrem äußersten Ende, während ein ähnlicher aber
etwas höherer Hügel nordwestlich von diesem, beinahe ^/^ Sin von ihm entfernt,

29 m über Hochwasser liegt. Ein dritter Hügel, Inshore Hummock, liegt west-

südwestlich 1 Vi Sm vom sfidlichen Hügel entfernt. Nordwestlich von dieser Hak
sieht man im Lande einen Höhenzug, Bluff Range, der in dem Gipfel tho Bluff

den östlichsten und höchsten Teil der abgeplatteten Gebirgskette bildet, die in

der Nähe der Lowly-Huk beginnend mehr oder weniger parallel zur Küste nach
Norden zieht The Bluff trägt ein aus Steinen erriehtetes Denkmal, das 289 m
über Hochwasser steht, aber von dem auf dem Gipfel zeratrent Stehenden Gebüsch
nicht leicht zu unterscheiden ist. 4' Sni nördlich von the Bluff erhebt sich da,

wo der ganze Höhenzug eine Biegung nach Westen macht, ein für sich allein

Stehender Höhenrücken, the Sisters, der, von Südosten gesehen, wie zwei Gipfel

erachttint; der südöstliche von ihnen ist 224 m hoch.

Auch an der Ostseite des Arms ist die Küste zwischen der Ward-Huk und
der Höhe der Commissariat-Huk nur niedrig und flach, und dichtes Mangroven-
gebfisch besSumt an vielen Stellen den Strand, während dichtes Gummigestrüpp
vielfach das dahinter liegende flache Land iM rleckt. ZAvisclien der Ward-Huk
und dem etw^a 17 Sm weiter nach Norden gelegenen Yatala-Hafen sind die ein-

zigen auffälligen Landmarken in der Nähe der Küste die Berge Mambray und
Oullet. Ersterer steigt 9 Sm nördlich von der Ward-Huk zu 34 m Höhe an,

letzterer liegt 12 Sni nördlich von der Huk, ist 64 m hoch und zeigt einen

breiten Fuß und einen runden flachen Gipfel. Beide sind mit dichteni Busch-
werk bestanden. Weiter landeinwärts erhebt sich aber in 8 bis 12 Sm Ent-
fernung von der Küste die Flinders-Kette zu nicht unbedeutender Höhe und
bildet mit einigen ihrer Berge recht gute Landniarken. Die auffälligsten sind

außer dem bei der Germein-Bucht schon erwähnten Berge Bluff der 951 m hohe
Berg Remarkable, der 16 Sm nordöstlich von der Ward-Hnk liegt sowie der
19 Sm nordnordwestb'ch von diesem gelegene 969 m hohe Borg Brown.
diesen Bergen sind aber auch noch andere (Jipfel von recht bedeutender Höhe
vorhanden, von denen der 840 m hohe Berg Arden 9 Sm nördlich vom Berge
Brown Hegt nnd den Abschluß der Flinders-Kette bildet An der Küste erhebt
sich beim Yntala-IIafen der runde mit Buschwerk bestandene dunkle Hügel
Grainger zu 78 m Höhe und westlich von ihm steigt ein roter Küstenalihnng,

Red Cliff, zu 18 m Höhe an. Von der Commisaarial-Huk bis nach l'i>rl Augusta
sind dann der größtenteils mit dichtem Hangrovengebüsch bestandenen Küste
an beiden Seiten des Armes Sand- und Schlickl)anke vorgelagert und das Land
hinter den Mangroven ist so niedrig, daü es bei Springtide meistens überflutet

wird. Auch weiter landeinwärts erhebt es sich nur bis zu 21 oder 24 m Hohe.
Anstenemng. Für nach Port Augusta bestimmte Schiffe gelten im allge-

meinen die für die Germein-Bucht gegebenen Anweisungen. Nur bei der An-
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Steuerung der Mündunf^ des nach Port Au<j:usta führenden Armes müssen die

Schiffe darauf achten, daü sie nicht die False-Bucht mit jener Mündung; ver*

wediseln, vas infolge des niedrigen Landes im innwsten Teile der False-Bnelit

leicht möglich ist; auch kann man die Mündung des Armes erst erkennen, warn
man dicht bei der Lowly-TIuk ist. Bei Ta<::e kann man mit Hilfe des Berpes
Brown, der dann fast immer zu sehen ist, diesen Irrtum vermeiden, wenn man
den Berg in rw. 22** (mw. NzOV30)-Peilnng bringt, wodurch er mit der Lowly-
Huk direkt in Linie steht; bei Naoht gibt das Leacditfeiier auf der Huk genügend i

Anhalt. !

Leuchtfeaer. Siehe Leuchtfeuer aller Meere 1911, Heft YII, Tit. IX,

Nr. 2721 bis 2736 und N.f S. 1911/863 nnd 970.

Signalstelle befindet sich auf der Lowly-Huk.
I;Ot>jenwesen. Siehe unter (lerinein-Hucht. Es herrscht auch für nach

Port Augusta bestimmte öciiiffe Lotsonzwaug sowohl für Seelotsen wie für

Hafenlotsen. Das Lotsengeld b^igt: a) Für Seelotsen. 1. Von der südlichen
Grenze dos Lntsonreviers bis nacli Port Augusta oder umirekehrt für Schiffe

bis zu lUÜ R-T. 3 £, für jede K-T. über lüü 2',,., d mehr; Ilüchstbetrag 16 iL 16 sh.

2. Zwischen dem Hafen von Germein und Port Augusta oder umgekehrt
für Schiffe bis zu 100 R-T. 3 für jede R-T. über 100 2 d mehr; Höchst-
betrag 16 £ 16 sh.

3. Zwischen Port Pirie und Port Augusta oder umgekehrt für Schiffe

bis zu 100 R-T. 4 £, für jede R-T. über 100 2^« d mehr; Höchstbetrag 18 £ 18 sh.

b) Für Hafenlotsen:
Vertäuen Ixwmachon Verholen

Für Schiffe bis zu 300 K-T 0£ 7 8h6d 0£ ^shOd 0£ TshGd
« « TOR 301 bü 600 R-T. . . . 0 « 10 « 0 . 0 . 7.6. u « K ) . 0 «

€ « «&0lc 700 «....0«15«0< 0<10cO« 1«0<0€
c c « 701 < 1000 « . . . . Ic OcO« 0«]2«6« 1< 5c0«
€ • üIht HXX) K-T. an einer Lade-

brücke l€l0<0< 0«1A<0« 1<10€0<
< € Aber 1000 R-T. auf dem 8tK»n 1« 6«0< 0«10<0« ItlOcO«

Im übrigen gelten dieselben Bestimnrangen» wie unter Qermein-Baeht
gegeben.

Schleppdampfer halten gewöhnlich Ausguck für einkommende Schiffe auf

der Lotsenstation. Werden dort keine angetroffen, so kann man durch den
Leuchtturmwärtor auf der Lowly-IIuk solche auf telegraphischom Wege bestellen.

Der Schlcpplohn wird von einkommenden Schiffen nacli Vereinbaruni; bezahlt.

Auslaufende Schiffe bezahlen au Schlcpplohn bei gutem Weiter von Port Augui>ta

nach der Two Hummock-Huk 8 £ für die ersten 200 R-T. und 6 d für jede

weitere R-T. Werden sie nur bis zur Commissnriat-IIuk geschleppt, so bezahlen

sie nur ein Viertel des angegebenen Schlepplohns, werden sie aber nach der

Douglas-Bank oder nach der Lowly-Huk geschleppt, so müssen sie ein Viertel

oder die Hälfte mehr bezahlen, als der Schlepplohn nach der Two Hummock-
Huk beträgt. Die Benutzung der Trosse «h s Schlepjiers muH extra bezahlt werden.

Quarantäne. Ärztlicher Besuch muli abgewartet werden, ehe man mit dem
Lande in Verkehr treten kann.

Gezeiten. Im nördlichen Teil des Siiencer-Golfes sind die Gezeiten sehr

unregelmäßig und stark vom Winde abli;in^;i<_'\ der sf>wohl die Zeit des Hocli-

wassers als auch das Steigen und Fallen des Wassers stark beeinflußt. In Port

Augusta ist die Hafenzeit B^t SON", die Hochwasswhdhe beträgt bei Springtide

2.7 bis 3.7 m, bei Nipptide 1.8 bis 2.1 m; bei der Lowly-IIuk ist die Ilafenzeit

7<f 0"'i", die Hochwasserliohe bei S])ringtide l.H Iiis 2.1 m. Nach steifen nörd-

lichen Winden aber kann es vorkommen, daU in Port Augusta das Wasser,

nachdem der Wind nach West und Süd gedreht hat, 4.9 m über den Kartennnll-

punkt steigt, während liei steifen nördlichen Winden zur Springtide der Wasser-

stand manchmal 0..'! I>is 0.5 m geringer ist, als in der Karte einfjetragen ist.

Nach Voll- und Neutnond verspätet sich das Hochwasser allmählich bis zur Nipp-

tide, wo es sowohl in Port Augusta wie bei der Lowly-Huk swischen 10 nnd

11 Uhr eintritt Nachher kommt ein Tag, an dem Ebbe oder Flut 12 Stunden

oiyki^cd by Google
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anzuhalten scheinen, wobei sich der Wasserstand oft nur um wenigo ZpntiniGter

ändert. Nach dieser Erscheinung werden die Gezeiten wieder regelmäliiger,

aber die Zeit des Hochwassers wird nach 5 bis 6 Uhr verlegt und kehrt all-

mShlich nach der bei Sprin^tidc angegebenen Zeit znrHok. Im aUgemeinen
kann man annehmen, daß in Port Augusta ein Hochwasser am Morgen und
eins am Abend auftritt, während man Niedrigwasscr mitten am Tage erwarten
kann. Die Geseiten rind zu gewissen Zeiten im Jahre am Ab«id hdhw als am
Morgm.

Die ne/,eitenströme setzen im allgemeinen mit l^/j bis 2 Sm Ge-

schwindigkeit in der Stunde den Arm iiinauf oder herunter und andern ihre

Richtung mit Flui und Ebbe. In der Nähe der Mündungen der kleinen Durch-
fahrten, die durefa die östliehen Binde (East Sands) führen, nnd sfldlieh von der
Douglas-Bank setzt der einlaufende Strom nach Nordwesten, der auslaufende nach
Südosten.

Wasserstandsanzeiger. Die schwarze Bake an der Westseite von
Snnppcr Reach ist mit einem Wasserstandsanzeiger versehen worden, der die

geringste Tiefe in dem Fahrwasser nach Port Augusta anzeigt. Ein zweiter
befindet sich auf der Bake östlich von der Curlew-Insel, der die geringste Tiefe

des Fahrwassers von hier nach Port Augusta angibt.

Wind, Wetter, Kliiuo. Von Dezember bis März sind steife Süd- und Süd-
sfidostwinde vorherrschend. Diese werden im Januar, Februar und MSrz oft

von heilicn, sehr heftigen Nordwinden unterbrochen, die manchmal 7 oder 8 Tage
lang wehen und bis 49^ C. Wärme im Schatten bewirken. Diese Winde, die bei

klarem Himmel mit dichtem roten Dunst auftreten, enden häufig mit einer 65
aus Süden oder einem Gewitter aus Südwesten. Von November bis März treten

nnoh Wirlx'lwinde auf, di»^ sich aV>er gewöhnlich auf die Strecke zwischen der
Flinders-Kette und dem Golfe beschränken; mau kann manclmial mehrere zu
gleicher Zeit beobaehten, wie sie ganze Sfiulen Staubes zu großer HShe auf-

wirbeln. Während der Monate April bis Mai treten manchmal starke nördliche
Winde auf, die aber nicht, wie die eben erwähnten heilSen Winde aus derselben

Richtung, die Temperatur so stark erwäruien, sondern sie nur auf etwa 24 bis

27® C. Wftrme bringen. Von Mai bis September herrschen gewöhnlich Winde
aus nordwestlicher bis südwestlicher Richtung vor. Das Barometer hat etwa
763.2 mm mittleren jährlichen Stand; der höchste beträgt 780 mm, der niedrigste

742 mm. Die Temperatur erreicht im Jahresmittel 19.Ö C., im Januar im all-

gemeinen mit 45® C. ihren hdchsten und im Juli mit 0.5® C. ihren niedrigsten

Stand. Januar ist der heißeste Monat mit 26® C. Durehschnittswärme, Juli der
kälteste mit 12^ C. Manchmal herrscht mehrere Tage lang beständige Wärme
von über 38^ C. Der Regenfall in Port Augusta beträgt durchschnittlich 235 mm
und verteilt sich auf 60 Tage im Jahre.

Einstenoning. Das Fahrwasser zwischen der Lowly-IIuk und Port Augusta
ist gut duieh Baken und Tonnen g<«kennzei('hnet. An der Westseite befinden

sich schwarze, an der Ostseite rote Seezeichen; erstere bleiben einkommend an
B-B., letztere an St-B. Die schwarzen Baken und Bakentonnen haben ein rauten-

förmiges, die roten Baken ein rundes Toppzeichen, während die roten Baken-
tonnen einen Ball als Toj)|i7ei('hen tragen. Ferner steht noch eine rot und
schwar horizontal gestreifte Bake mit Balltoppzeichen auf der Douglas-Bank.
Erstere Baken sind alle in 0.6 bis 3.0 m Wassertiefe bei Niedrigwasser auf-

gestellt, und man mufi sich ihnen mit Vorsicht nähern, da verschiedene von
ihnen an den Kanten von steil unter Wasser abfallenden Bänken stehen. I«etztere

Bake kann man an beiden Seiten ])assieren.

Obwohl auf diese Weise das Fahrwasser nach Port Augusta gut ge-

kennzeichnet ist, so ist es doch für ortsunkundige SchiffsfQhrer nicht empfehlens-
wert, ohne Lotsenhilfe hier zu fahren, da durch zahlreiche Bänke und Untiefen,

die teils im Fahrwasser liegen, teils den Ufern an beiden Seiten vorgelagert

sind, das tiefe Wasser stark eingeengt wird, namentlich wenn man weiter nach
Norden kommt. Da übrigens auch Lotsenzwang herrscht, so könnte es nur

Abb. d. B;ribr. Bsw., WM, Heft X 4.
/ ... ,i .
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unter besonderen Umständen nötig werden, dal) Schiffe ohne Lotsenhilfe faliren

müssen. Für solche Fälle können folgende Anweisungen dienen:

Schiffe unter Dampf oder Segelflohiffe mit günstigem Winde aus den
Riclitiinj^on von SSW bis OSO sollten von einem Punkte, der etwa mw. 0.1 Sra

von der Lowly-Uuk entfernt ist, unter Berücksichtigung der Gezeitenströme
etwa 12 Sm weit rw. 8° (mw. N 74 0)-Kur8 steuern. Auf diese Weise werden sie

etwa '
., Sin ostlich von der Lowly - Iluk - Untiefe, die mw. NNO, ^ Sni von der

Lowly-IIuk entfernt liegt, ferner Sni östlich von den Untiefen .südlich von
der Duugias-Huk und östlich von der Douglas-Bank passieren. Um sicher

zu sein, daß man in gutem Abstände östlich von der Douglas-Bank bleibt, halte

man nsoh Passieren der Douglas-Huk die Backy-IIuk in rw. 202^ (mw. SzW V_.W)-
P«'iliinir so lange achteraus in Siclit oder mit der Crag-Huk in Deckung, bis das
Nordende von Bluff Range in rw. 340 (mw. NNW ^/^W) -Peilung mit dem Nord-
ende der Two Hummoek - Huk in Linie kommt. Dann Sndere man den Kurs
nach rw. 354° (mw. NzW) und behalte ihn so lange bei, bis North Hummoek auf
der Two Hummock-Huk rw. 275'^ (mw. W) peilt. Von hier aus steuere man mit
rw. 328° (mw. NW 'V^N) - Kurs, die Middle - Bank etwa Sm an St-B. lassend,

duroh die Flinders - Durchfahrt und das Fahrwasser zwischen den East- und
West Sands, die gewöhnlich zu sehen sind; in der Nähe der Middle-Bank achte
man darauf, daß man nieht auf weniger, als 12.8 m (7 F'ad.) Wasserliefe komme.
Peilt dann die schwarze Tonne vor der Commissariat-Huk rw. 5^ (mw. N), oder
kommt die Red Cliff-Huk in rw. 123® (mw. SOzOVsO) - Peilung mit dem Fuße
des Berges Graigner beinahe zur Deckung, .^n sfcMiPic man mit rw. (inw. N\'^0)-

Kurs durch Bluff Reach-Fahrwasser, wobei man die roten Baken an St-B. lasse

und sich der Küste an der Westseite des Fahrwassers allmählich mehr nähere,
wenn man näher an die Commissariat - Huk hinankommt, in deren Nähe die

Wasscrtiefo sclincll anf r»..'i m (IR') abnimmt. Ist man auf der Höhe der

Commissariat-lluk angelanirt, so passiere man zwischen den vor ihr ausgelegten

roten und schwarzen Tünnen und steuere dann, die schwarzen Tonnen und
Bakon an B-B., die roten Tonnen und Baken an St-B. lassend, mit etwa rw. 354-

(mw. NzW)-Kur.s durch die untere Hälfte des Fahrwassers von Snni)per Reach.

Hat man den äteert nördlich von der roten Bake umfahren, so ändere man den
Kurs nach etwa rw. 27^ (mw. NNO), halte sich etwas mehr an der Ostseite des

Fahrwassers und j)assiere ungefähr 2 Kblg westlich von der Snapper-Huk. Nörd-
lich von dieser Iluk bietet dann die Karte für das jetzt sehr enge, aber gut ge-

kennzeichnete Falu'wasser den besten Anhalt; man lasse die roten Baken und
Tonnen an St>B. in 28 bis 27 m Abstand.

Ankerplätze im Arm und im Halen. Man kann überall ankern. Südlich

von dei' Douglas - Bank ankert man am besten in der Nähe der Küste an der

Ostseite des Fahrwassers auf 11 m Wasser, da auf dem tiefen W^asser längs der

Küste an der Westseite des Armes (}ezeitenströme mit gröfierer Stirke setzen

In der Backy-Bucht wird als Ankerplatz eine Stelle emjjfohlen, von der die Lowly-
IIuk rw. 179 ' (mw. S^/, O), ;i Sni entfernt i>eilt. Von Mai bis September aber,

wenn steife Nord- und Westwinde häufig auftreten, dürfte man mehr Schutz

finden nahe beim innersten Ende der Bucht auf 11 m Wasser Aber Sandgrund
in den Peilungen: Backy-Huk zwischen mw. NO nnd ONO, etwa 1 Sm entfernt

davon. Bei .starken Südsüdostwinden, die von Dezemlier bis März vorherrschen,

können Schiffe, die während der Naclit ankern oder die Tide abwarten wollen,

in Lee von Ward Spit auf 11 m Wasser ankern. In Port Augusta erstreckt

sich der Anki rplntz von (juerab von der Flagstaff- Huk beinahe Sin weit im

niw. N072^'-Bichiung. Er ist 1 bis P/o Kblg breit mit Tiefen von 6,4 bis 8,3 in;

auch ist auf 5.5 bis 6 m Wasscrtiefo genügend Raum zum Schwaien für 8 bl«

10 Schiffe vorhanden.
Hafennnlngon. Vor der Stadt ist am östlichen Ufer des Krieks eine 360 m

lange Landungsanlage errichtet mit 6.7 m (22') Wasser längsseit bei Niedrig-

wasser. Schienengeleise und fahrbare Krflne sind auf ihr vorhanden. Außerdem
gibt es noch 3 Landungsbrücken nordö.stlii li von dieser Anlage und eine vor

Port Augusta West» an der anderen Seite des Hafens. Diese ist 160 m lang und
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hat 8.3 m Wasser an ihrem Außenende. Ferner sind 7 komplette Paar Fest-
niachetonnen auf R.? bis 8.5 m Wasser bei mittlerem Springniedrigwasser ver-

ankert. Querab von der Landungsanlage ist der Hafen auf 365 m Länge und
183 m Breite bis 6.1 und 6.7 m Tiefe ausgebaggert. Löschen und Laden
geschielit an der Landungsanlage direkt in und aus Eisenbahnwagen. Weizen
wird auch direkt von den bei der Landungsanlage erricht<»fen Stapeln mittels

Schütten in die Schiffe geladen. Auf dem Strom liegende Schiffe laden an
beiden Seiten zugleich aus Leichtem. Ballast wird zum größten Teil In der
False-Bucht, der Rest in Port Augusta ge^\ riimiieh in Leichter gelöscht; Steine
und Geröll kann man auch an der Laiiduiig.sbrüeke in Port Augusta West
löschen. Nach Kapt. C. Fesenfeld ist das Löschen des Ballastes sehr teuer, er

mußte im Juni 1890 fOr das Löschen von Sandballast im ganzen 3 sh 3 d
per t bezahlen.

Hufenordnnnn;. Es gelten die Verordnungen für Süd-Australien.

Dockanlagen sind nicht vorhanden. Eiserne Schiffe können aber zum
Reinigen des Bodens auf den aus weichem Sand bestehenden Strand geholt
werden, wo sie infolge des grofien Tidenhubes soldie Arbeit bequem aus&hren
können.

Hafenonkosten. Leuchtfeuer- und Mooriugabgaben sind in allen

Häfen Süd - Australiens gleich (siehe Port Adelaide). Tonnengelder für

Dampfer l^/o d, für Segelschiffe 3 d per t. Das Laden von Weizen kostot 1 sh

bis 1 sh 3 d per t (naeli Kapt. C. Fesenfeld per kurze Tonne = 1000 kg), das

von Wolle 1 sh 2 d bis 1 sh 3 d per iJallen, das Löschen von Stückgut und
Ballast 1 sh bis 1 sh 6 d per t

Die Stadt ist an der Südostseite des Hafens angelegt und sie erstrockt sich

von der Flaggenstange beim Zollhause über eine viertel Seemeile weit in nordöst-

licher Richtung. Im Jahre 1862 standen nur wenige hölzerne Hüttun und 2 aus
Stein errichtete Lagerhäuser. Jetzt hat die Stadt, die im Jahre 1906 etwa
1500 Einwoliner zählt»', ziemliclie Tiedcutung erlangt, da der ganze Verkehr der
Umgebung über ihren Hafen geleitet wird. Die Industrie umfaßt die Ver-
wertung der landwirtschaftlichen und mineralischen Erzeugnisse der benachbarten
Distrikte. Jedes Jahr werden neue Kupferminen eröffnet. Eine grofie Straußen-
farm mit etwa 700 Vögeln ist etwa 8 Sm nördlich von Port Augusta angelegt.

Uandelsverkelu'. Im Jahre 1907 sind in Port Augusta 21 Schiffe von
39 722 R-T. QröBe eingelaufen, 10 Schiffe von 17 469 R-T. ausgelaufen. Die
Haupteinfuhr besteht aus Kohlen, Koks, Au.srüStungSgegenständen und Kurz-
waren, die 11 auptausfuhr aus Weizen und Mehl; es werden jedoch auch Wolle,

Häute, Kupfer- und Silbererze und sonstiges mehr ausgeführt. Der Wert der
Einfuhr betrug im Jahre 1907 18479 £, der der Ausftihr 166 751 £.

Port Augusta hat wöchentliche Dampferverbindung mit Port Adelaide
und tägliche Bahnverbindung mit Adelaide über T»>rowie. Der Ort ist auch
an das allgemeine Telegraphennetz der Kolonie angeschlossen.

SehttfeansrüstuDg. Proviant jeglicher Art ist zu angemessenen Preisen
zu haben. Trinkwasser kann man an der Landungsanlage in Port Augusta
und an der Ladebrücke in Port Augusta West aus tler Leitung entnehmen.
Das Wasser wird von zahlreichen Quellen auf dem westlichen Abhänge der
Flinders-Kette in einen Behftlter geleitet, der 200 000 000 Gallonen faBt. Brenn-
holz kann man in kleinen Mengen erhalten. Fische, hauptsächlich Schnapper,
sind mit Leine und Haken in großen Mengen zu fangen. Der beste Fischgrund
ist zwischen der Snapper- und Cui'lew - Huk und dicht bei der Nordwestkanto
der Bank, die das enge Fahrwasser bei der Gurlew-Huk bildet.

Auskunft für den Scliiffsvorkelir. Ein gutes Krankenhaus gewährt See-

leuten Aufnahme gegen Zahlung von 3 sh per Tag. Mannschaftsent-
weichungen kommen vor.

4*
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Kleinere Mitteilungen.

1. Dr. Bernhard Funk
-f.

Am 8. April U. J. wurde der Deutschen See-

warte durch den Tod des praktischen Arztes Dr. Bernhard Fnnk ihr fitester

und einer ihrer besten Mitarbeiter nn den »Deutschen Überseeischen Meteoro-
locrisrlien Beobachtiinüren« entrissen. Seine zu Apia vom 12. Januar 1890 bis

31. Oktober 1910 fast lückenlos durchgeführten meteorologischen Aufzeichnungen
bilden einen der wertvollsten BeitrSge zu dieser Zeitschrift Fast 20 Jahre hat
er mit oinziiicr Unterbrechung vom 19. Dezember 1907 bis 13. Januar 1909 täglich

um T"? V, 2"? N und N die Beohaclitun<:^en durcligcführt; aucli diese Lücke ist

nur entstanden, weil Dv. Funk Herstellung seiner angegriffenen Gesundheit in

Deutschland suchen muSte. Seine Arbeit werden besonders diejenigen zu schitzen
wissen, die e^olboi- niotenrologischo Torminbeobachtun^en gemacht haben. Außer-
dem hat Dr. Funk vom Februar 1882 bis Dezember Ibää Kegenmessungen auf der
Pflanzung Utumapu bei Apia angestellt.

DaB wir heute langjährige und zuverlSssige Werte der meteorologischen
Elemente von Apia besitzen ist das liervorragendo Verdienst von Dr. Funk.
Mit besonderem Dank ist es zu begrüßen, daß er auch nach Einrichtung des

»Samoa-Observatoriums« durch die »Göttinger Akademie der Wissenschaften«
noch so lange es ihm möglich war, seine Beobachtungen fortgesetzt hat, und so

die Reduktion beider Bef)bachtungsreihen aufeinander gesichert ist. Bei jcil^T

Darstellung des Klimas der Samoa-Inseln haben denn auch die Beobachtungen
von Dr. Funk eine s^r erwünschte und wichtige Grundlage gebildet und werden
sie ferner bilden.

Einen sehr warm gehaltenen Nacliruf widmete dem Verstorbenen die

»Samoanische Zeitung« in ihrer Nummer vom 6. Mai 1911, der hauptsächlich die

folgenden Angaben über seinen Lebenslauf entnommen sind. Geboren ist Dr. Funk
zu Neubrandenburg in Mecklenburg. Seine Studienzeit verbrachte er auf den
Universitäten Berlin und Tübingen. Nachdem er alsdann zwei Jahre V)ei der

Hamburg -Amerika Linie als Schiffsarzt gefahren war, ging er im Oktober 1879,

einem Anerbieten Godeffroys folgend, nach Apia. Im Februar 1880 landete

er hierselbst, um sofort seine Privatpraxis aufzunehmen. SpSter wurde er Hafen»
arzt, welche Stellung er 1904 niederlegte. Jahrelang war er auf Samoa der

einzige Arzt, und stets bis in seine letzten Jahre fanden ihn alle, die seiner be-

durften, zur Hilfe bereit Die Trauer, die sein Tod in Apia hervorrief, war daher
aueh allgemein. Dr. P. Heidke.

2. SohtoditM W«Mer (Baadsturm) aa d«r cWlnliehm MpetefMMe
Ende Juni und Juli 1911. Ober die schon aus den Tageszeitungen be-

kannt gewordenen ungewöhnlichen Witterungsverhältnisse an der Westküste

Südamerikas gegen Ende Juni d. J. berichtet D. »Nauplia«, Kapt. Kritzky, von

der Hamburg-Amerika Linie durch besondere Eintragungen des II. Offizien,

Herrn Wallner, und lU. Offiziers, Herrn Seidel, in dem meteorologischen
Tagebuch folgendes:

»In der Nacht vom 22. zum 23. Juni 1911 um Mitternacht wehte während
der Reise von Antofagasta nordw3rts der Wind auf der Breite von Iquique in

Böen bis zur Stärke 0 aus NO, begleitet von leichten Regenschauern. Eine heiße

Luft wehte, das Barometer fiel stark. Der Abstand von Iquique wurde auf 6 Sni

geschätzt. Gegen 0<? 15">1" V hörte der Regen auf, und ein starkes Sandtreiben

von rfitliehem, stark glitzerndem Sande begann, so daß wir Iquique-Feuer ans

Sicht verloren. Das Meer leuclifeto ^tnrk, und es herrsclite eine grobe, kab1)lige

See. (iegen 12'.> 30™!" N flaute der Wind ab und drehte bei steigendem Barometer
über O nach S und SW. Von 2^ V nahm die Brise wieder zu, dabei fortwährend

zwischen SSW und NO horumspringend. Das Sandtreiben hielt noch währ«nd

>) Siehe >Ann. d. Hydr. U8«r.« tbUO, S. 195.
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des ganzen Ta^^cs an und machte die Luft stark unsichtig. Während dos Tages
hatten wir auch heftigen Regen. In CaU?ta Huena war dio deutsche Bark
»Adelaide« nach See vertrieben; in Iquique war ein französischer Segler ge-

kentert und eine italienieehe Bark geeunken. Beinahe afimtliche flbrigen Segel-

schiffo hatten größeren Schaden an der Takelage erlitten.

Was den Sandstaub betrifft, so ist die von der »Nauplia« mit eingesandte,

umfangreiche Probe durch Herrn Dr. Horn im Mineralogisch - geologischen

Institut EU Hamburg auf Wunseh der Seewarte mikroskopiseh untersucht worden,
und ea hat sich nach der gefl. Mitteilung des betreffenden Institutes dabei

ergeben, daß der Flugsaud hauptsächlich aus Quarxpartikeichen besteht. Das
Resultat i.st:

Miuemlieo
Geschätzter
%-Qdiak

Kalk' Ca Uo, . .

Quarz
F4>ld§p«t

Gümmer (Biotit)

10
60
10
10

Uioeralieii
Geeehitzter
%. Gehalt

Au^it
?Zirkon
Ene (Migneteiteii)

10
5
5

Am 2. Juli 1911 kam dann wieder stürmisches Wetter auf; hierüber lautet

der Bericht der »Nauplia«:

»Um 3<» V begann bei diesigem Wetter Regen zu fallen, der bis 4V anhielt.

Dann setzte sehr warmer, östlicher Wind ein, welcher bis StSrke 6/7 zunahm.
Um 8*1 0«"!" V flaute der Wind zum leisen Zug ab und ging über Norden bis

Süden. Von 8".' 10"»i" bis 30"!" V war es still, worauf dw Wind 8'.' 3U'"!" V bei

Steigendem Barometer und stark fallendem Thermometer sofort mit Stärke 6

einsetzte. Während um 74 V das Barometer (auf 0** reduziert) 760.9 mm zeigte

und (las Thermometer 24.3 \ betrug der Luftdruck um 8«? 35"}" V 762.9 mm und
die Lufttemperatur 17.3. Durch den starken östlichen Wind wurden samtliclie

Leichter, welche im Hafen verankert waren, vertrieben, ungefähr 30 davon nach
See; die fiuBersten waren um 84 V etwa 7 Sm von Galeta Buena entfernt. Das
italienische Vollschiff »Cressington« trieb mit seinen Moorings (Bug- und Ileck-

anker) ungefar 4 Sm nach See, worauf der Heckanker v«rloren ging und das
Schiff sich mit beiden Bugankern halten konnte.«

3. Luftspiegelungen und auffällige Strahlenbrechungen, a) Über eine

eigentümliche Strahlenbrechung im Roten Meere berichtet Herr Hans Schmidt,
3. Offizier vom D. »Ambria«, Kapt. Deinat:

Am 1. Juni 1910 aban(b hatten wir Gelegenheit, an Bord des D. »Ambria«
die Angaben im ^Segclliandbuch für das Rote Meer und den Golf von Aden«
1906, S. 45 bis 47, über auUergewöbnliche Strahlenbrechung im Roten Meere in

hervorragendem Maße bestätigt zu finden. Zu gleicher Zeit hatten wir noch ein

Beispiel äuBerst geringer Sichtigkeit, die uns umsomehr überraschte, als sie fast

unmittelbar der durch Strahlenbrechung yerursachten außerordentlichen Sicht-

weite der f'cuer folgte.

Wir hatten um 5<> N das Feuer der Brüder in rw. S57°W 7
'/^ Sm Abstand

passiert und peilten am 2. Juni 04 86^ V Shadwan-Leuohtfener rw. S 62°W 4 Sm
ab. Das Schiff machte hiernach auf dieser Strecke 10.8 Sm in der Stunde über
den Grund. Auf dieser Strocko .sahen wir plötzlich um 8'.' N die Blitze des Feuers
der Brüder auf 82^/2 Sm Entiernung klar und deutlich. Ob auch vor 8^ N dies

Feuer zu sehen war, ist ungewiß, da niemand darauf geachtet hatte. Um 84 26"4b

verschwand das Kcrnfeuor, nur der Schein war nocli d(Mitlich zu sehen. Um
gh 35"'!" wurde auch der Schein so schwach, dal'j er nur iiodi mit dem Nacht-
glas auszumachen war. Um 8^? 42"'" war der Schein wieder gut mit bloüeiu Auge
za a^en. Um 84 44">i'> kam das Kernfeuer bei 40 Sm Abstand klar und deutlich

ohne Verzerrung oder Verdoppelung durch. G^en 94 wurden die Eflitze hin-
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sichtlich ihres Uelligkeitsgrades uurogclmäßig, manchmal hell und klar, als ob
man Bich nur 5 bis 6 Sm daron entfernt beffinde, dann wieder wie liehtsohwnehe
Pünktchen oder ein Schein, aber immer dem unbewaffneten Auge deutlich sichtbar.

Um 9h 40'"i" wurden die Blitze wieder regelmäßig hell und klar beobachtet und
blieben so bis zu deren plötzlichem Verschwinden um lOU 20"^ N in etwa 57 Sm
Abstand vom Feuer.

Der weiße Blink des Shadwan-Feuers kam um 9^ SS^i" N für das blofie

Auge in 32 Sm Abstand in Sicht. Der Ilelligkoitsgrad der Blinke verämlorte
sich häufig, ja manchmal fiel ein Blink ganz aus. Um 10^ 6*^ erschienen die

weißen Blinke klar und regelmäßig, aneh der rote Blink war nun mit dem Nacht»
glas wahrnehmbar. Um 10h 12"'!" waren die weißen und roten Blinke sehr hol!

und klar in 26 Sm Abstand zu sehen. Um 10^^ 29n>f" vorschwand der rote Blink
wieder und der weiße Blink wurde erheblich schwächer. Um 10^ 38"^ aber
wurden beide Blinke wieder aufierordentlich helL Aneh das Land war durch das
Glas in 21 bis 22 Sm Abstand deutlich zu sehen, so daß wir schon geübten, in

der Kursrichtung versetzt und bedeutend näher an Shadwan heran zu sein. Um
11^ 2'"i" wurden die Blinke schwächer. Um 11^ 6°^° verschwand der rote Blink
fOr das bloBe Auge. Um 11^ 19^ war aueh der weiße Blink nur noch als

winziges und schwaches, aber scharf markiertes einzelnes Pünktchen mit dem
Nachti^lns zu sehen, und um 11'.' 16"j" ging alles in etwa 15 Sm aus Sicht. Um
12^> um Mitternacht kam der weiße Blink in 8 Sm und um 12^ 12°*!'* V den 2. Juni
auch der rote Blink in 4 Strich in 6 Sm Abstand wieder in Sicht

Die folgenden Angaben bieten ein Bild über die während der Beobachtung«!
herrschende Wetterlage:

1. Joni 8I»1(NbN

Buometer (veibeseert) 754.2 mm
Tempetttnr

I I 27.0= C. I 2{l^°C.

Wind SW.lieh 1 -2 ' SVV-Uch 2

1. Juni IMONoN
7f>4.5 mm

2S.\°c. i 2a:ioc.

Hitternacht

1. auf 2. Juni
754.7 mm
28.1° C.
20.4° C.

NNW 5

Es war eine schöne Sternnaclit und ruhige See, nur in 10 bis 12*^ Höhe
schien der ganze Horizont bezo>:en zu sein; auch die hellsten Sterne blieben bis

zu dieser Hohe unsichtbar. Gegen lltf aus SW aufFrischend bis zur Stärke $.

Um m 15'"i"N kam ein heißer Windstoß aus WNW 5, wobei die Temperatur
sofort auf ^ 29 C. stieg, um 11'.' HS""'" puffiger Wind 1 bis 3 aus NW, dann
rasch auffrischend aus NNW, auf der Wache von 12>> bis 44 NNW 7 bis 8. Die

Angeehdhe auf der Brücke betrug 12 m. S.

b) Herr H. Born, S. Ottixier des D. »Prinz Eitel Friedrich«, Kapt. H. Hansen,
berichtet: Am Abend des 4. Juli 1910 beobactitete ich eine intOTcasante Erscheinung
von T{efraktif>n. Der WitkI war rw. N(.)7,N Stärke 2, das Wetter war klar, nur im
NW-Cjuadranten lagerte ein h'iehler Dunstschleier über der Kimm, die See war leicht

bewegt. Das Barometer zeigte 762.0 mm. Die Temperatur der Luft war S3.3°C, die

des Wassers 20.0^ C. Um 8b IG"!« N hatte ich das Feuer von Sea Girt in rw. N80°W
etwa 5 Sm Abstand gepeilt, als unmittelbar darauf ein weilies Feuer recht voraus,

rw. N 15^0, in Sicht kam, und zwar so deutlich, daß es mit bloßem Auge gut

sichtbar war. Hit dem Doppelglas konnte ich sofort die Kennung yon Ambrose
Chaimel-Feuorschiff ausniachen, obwohl wir noch 24 Sm von demselben entfernt

waren. Nach 1\ , Sin Versegelung verschwand das Feuer plötzlich, um nach

einer Versegelung von weiteren l'/^Sm wieder deutlich aufzutauchen. Yon nun
an behidten wir dasselbe permanent in Sicht Andere Feuer, wie das der Leucht*

heulboje und von ScotlandoFeuerschiff, sichteten wir erst in dem gewöhnlichen
Abstände.

1. Wind- und Wetterverhiltniw Im BlmiandB-AvQliipal 1910. Bericht

des Kommandos S. M. S. Tlanet«.

Südostnionsu n. Im Juli herrschte an der Südküste von Neu-Mecklenburg
Stetiger, reiner SU ohne Böen (Stärke 3 nur sulteu erreichend; Durchschnitt

L/y GoOgl
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Stfirke 1). Ebenso lagen die VerhältniBM in MatupL Das Wetter war währuid
der Südostmonsunzeit klar und siclitii?.

Es wurden die Beobachtungen von S. M. S. »Möwe« von 1905 bestätigt,

daß der Wind morgens 104 auffrischt, um 34 N die größte Stärke erreicht und
bis Sonnenuntergang gänzlich abflaut. Windstärke 3 bis 4 wird gewdlinlich nicht
fiberschritten. Dünungen haben keinen Bestand.

Während der niistrpprä{jten Siidostmonsunzoit wurde ein regelmäßiger
Wechsel von Land- und Seewinden nicht beobachtet. (Beobachtungsgebiet Insel

Djanl.) In der Astrolabe-Bocht scheint der Wechsel von Land- und Seewinden
die Regel zu sein. Häufig wehten aber auch tagelang hintereinander östliche

Winde, auch nachts. Störniif^cn des Südostmonsuns irgendwelcher Art beim Aus-
setzen der nächtlichen Landwinde sind nicht beobachtet worden. Hegen des

Nachts gibt mit Sicherheit schönes, klares Wetter am nächsten Tage.

Anfang August werden im Meerusbecken südlich von Neu-Pommern und
an der Nordostküstc von Neu-Oiuinr'n unbeständige, flaue Winde angetroffen.

Heftige, manchmal Stunden anhaltende Böen (bis zu Stärke 8) aus der Monsun-
riohtang, die häufig von elektrischen Entladungen und stets von Regengüssen
b^leitet wurden, waren nicht sdtaa. Das Wetter änderte sich nach solchen

Böen in keiner Weise. Vormittags war der Himmel trübe und mit cum.-Wolken
bedeckt. Nachmittags war das Wetter in der Regel klar und sichtig. Gegen
die Mitte des Monats zeigte der Wind eine deutliche Linksdrehung (Astrolabe-

Bucht). Ostnordöstliche Winde waren Ende August und Anfang September vor-
herrschend, selbst Winde aus westlicher Richtung waren nicht selten.

In der Astrolabe-Bucht war während des Novembers die Übergangszeit
zxan Nordwestmonsun. Nordöstliche Winde herrschten am Tage vor, doch zeigte

sich häufig die Tendenz, nordwestlich zu werden. Es fand ein regelmäßiger
Wechsel zwischen Land- und Seewinden statt, derart, daß nordöstliche Winde
von 114 V bis Sonnenuntergang wehten, während nachts und vormittags west-

liche Winde zu verzeichnen waren.

Im November war der Himmel oft tagelang bedeckt, Regen des Nachts
war häufig, ebenso elektrische Entladungen.

Am 1. Dezember brach sich in dem Meeresbecken nördlicli von Nou-Pommern
der NW Bahn, am ersten Tage als leichte Brise wehend; am zweiten Tage setzten

schwere^ kurze Böen aus dem Nordwestquadranten ein (Stärke 7), dann flaute

der Wind wiedor ab und wehte stetig ohne Böen.

An der Küste von Neu-Mecklenburg hatte der Nordwestmonsnn schon Anfang
November eingesetzt.

Der SO übertrifft den NW weitaus an Stetigkeit und Heftigkeit. Beide
Monsune schlleBen sich in allen Teilen des Archipels, selbst bei niedrigem Land,
der Küstenformation bis auf wenige Strich Ablenkung an.

Die Beobachtungen von S. M. R. Möwc^ 1905, daß der Strom im allgemeinen
schwach in der Richtung des Monsuns mit durchschnittlich ^j^ bis 1 Sm läuft,

hat sich bestätigt.

In dem Meeresbecken nördlich von Neu-Pommern wurde im August Trift-

strom von 2 Sm angetroffen ; ebenso starker Strom in der Nähe des Huon-Qolfes.
Solch starker Strom läuft immer nur für kur/.e Zeit und zwar nach einer

längeren Periode stetigen Windes. Dicht unter der Küste und in den Häfen
läuft in der Regel Gezeitenstrom, der aber durch den herrschenden Monsun
stark beeinflußt wird.

6. Ctowitterböen im Oolf von Califomien. Nach einem Bericht von
Herrn K. Peters. Kapitän des Segelachiffes »Selene«.

Während des Aufenthaltes vom 4. Juli bis 18. September 1910 im Golf von
Californien hatte die Seleno sehr oft unter orkanartig auftretenden Gewitterböen
zu leiden. Fast täglich traten Gewitterböen auf, jedoch nicht immer orkanartig
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und meistens ohne Baronietorschwankung. Die gefährlioliston (Jewitterböen sind
die aus SO konimondon. Bemerkbar machen sich diese durch eine niedrig am
Himmal stehende, kreisbogenförmige, dicke Wolkenmhieht, fkhw der dfinnere
"Wolken lagern. Die Wolken ziehen unter Zunalmie der senkrechten Blitze schnell

hoch. Sobald die dünne Wolkenschicht im Zenit und die dickere in Höhe von
40^ bis 70° am Himmel stehen, kann man annehmen, daß innerhalb einer halben
Stunde eine stürm- oder orkanartige Böe zu erwarten ist. Die Mitte der bogen-
artig ritn Tlininiel lagernden, dicken Wolkenschicht gibt sehr gut die Riehtiing

der einbrechenden Böe an. Die »Selene« hatte am 16. September auf See eine be-

sondere starke Böe tu flberstehen. Obgleieli die S^l bis anf die üntermars>
s^el anfgegeit und zum Teil festgemacht waren, legte sich das Schiff beim Ein«
setzen der Böe so stark üi)er, daß man kaum an Deck stehen konnte. Plötzlich

kam der Wind mit derselben Stärke während einer Dauer von zwei Minuten von
der anderen Seiten so daß man glaubte, die Masten würden über Bord gehen.
Nach Verlauf dnw Stunde war es wieder stiU, wie zuvor.

6. MasaenhaflMTorkommen tob Algen tefUoh von den Kleinwi AntUlao.
Bericht S. H S. »Hansa« Komdt. Kapt z. S. Fei dt.

Auf der Reise von den Canarischen Inseln nach Barbados traf S. M. S.

»Hansa« am 25. Oktober 1910 in 13 11' N-Br. und 58' 50' W-Lg. gröBere Strecken

der Meeresoberfläche mit einer gelblieh grünlichen Masse bedeckt, die sich beim
Durchfahren des Schiffes im Wasser sn einer Wolke zerteilte. Bei nähorer
T'^iitersuchung wurde festgestellt, dal? es sich anscheinend um massenhafte An-
häufung von Oherflächenplankton handelt. (Die Untersuchung einer eingesandten

Probe ergab eine Alge Trichodermium Thiebauti, die hauptsächlich in ät^uatorialen

Meeren auftritt und zwar h&ufig in großen Massen. D. Red.)

7. Wasserhose. Der I. Offizier des D. »Answald« (Hamburg -Bremer
AMka-Linie) Herr R Wendling berichtet der Deutschen Seewarte folgendes:

»Wir befanden uns am 26. März 1911 um 6».' V auf 24.2° S-Br. und 35.7 O-Lg.
und steuerten NNO-Kurs, als an St B. in der Entfernung von l^o Sm eine Wasser-
hose gesichtet wurde. Die untere Bewölkung bestand aus Cum.-Wolkenf die in

einer Höhe von über 1000 m mit der Windrichtung zogen. Das Yerhftltnis des

bewölkten Himmels war 6. Im ONO stand eine RegenlMic, der eine scharf aus-

geprägte Wasserhose vorauseilte. Aus einer Nimhuswolke liatte sich abwärts ein

Trichter gesenkt, der sich nach und nach in einen Schlauch verjüngte. Dieser

Schlauch reichte, am klaren Himmel scharf und deutlich abgegrenzt und nur
wenig dünner werdend in zweimal gebogener Form bis auf die Meeresoberfläche
herab, wo das Wasser in einem nur geringen Umkreise aufbrodelte. In einem
Abstände von einigen lüO m folgte die Uegcnböe. Die ganze Erscheinung bewegte
sich mit dem Winde fort, der aus OSO, Stärke 4 wehte, und passierte vor dem
Bug des Dampfers im Abstände von ^j^Sm, Die See war leidit bewegt

8. Andemag ümt Wladgeadiwindigkeit ult der Bdlie. Zu dieser Frage
berichtet Kapt. W. Müller vom Segler »Alsterkamp« über ein bei Nebel, namentlich
in hohen Südbreiten nicht gerade seltenes, aber l)esonders stark ausgeprägtes

Vorkommnis: »Am 3. Februar 1910 auf etwa 36^ S-Br., öa W-Lg. hatten wir die

sondwbare Erscheinung, daß, obwohl an Deck kaum Wind zu verspüren und die

See sozusagen spiegelglatt war, oben geink i nd Wind war, um das Schiff 6 Knoten
durchs Wasser zu treiben. Die Unterse;;el lungen schlaff an den Mast<Mi herunter.

Diese Krsciieinung hielt von V bis 2k N an. Die Luft war stark diesig, zeit*

weilig nebelig, nur auf etwa 2 bis 3 Meilen sichtig. Die Nacht vorher und nachher
wurde sehr starkes Meerleuchten beobachtet Rke.

oiyki^cd by Google



Xamra VMIlBttÜieliuiigiai. 677

Neuere VertfKentUchungei.

A. Beaprectanng«!! und wnflUlllklM XnhaltsangatMiii.

Krümmel, O.: Haiidbii€li dar Oi—aagraphie. Bd.IZ: IM« BMPtgwifBfiiinMn
im Hmtm (WttUen, CtaMNni, Btrtmimgen). Mit 189 AbMMun^n im
Text. Zwoitc, vollständig neu bearbeitete und wesentlidi er-

weitert« Auflage. XVI u. 766 S. Gr. 8« Stuttgart 1911. J. Engelhorns
Nachf. Preis broschiert :V2 .//.')

Im .lahro llMir emhipn der I. B«nd dw bmihmieii Handbiu-he» in zweiter Auflage, völlig

neu durrh dt-n Kieler MetTL-sfonH-her btsriietlct; diciscr I. IktiJ, der die räuinliehen. ])li,vtiikiili»<'hen

und chemiwheti Verlmltnissi' de» M<«res liehandelt, wunle in clii-^^cr Zeilsohrift liHl7 S. lii.'iff. I>e-

siiri« hiii. l'j. Ist htK'h erfreulich, fes^lstelleii r» können, dall lias vli-l lM7:chrte Werk nai'h Verhältnis-

iiiiiriiir kiirircr Frist diin'li den ininienBen FleifJ des .\uton' voINliindiL' ^rewonleri ist. indein niiii itn< h
<I<T /uriti l'.;uiil II) lii'u« r Aiit'li»)fc vorliejft. I)er II. Itaiid i--*t <>rlu'lili<h — um ^liiSrit' ii u;iilantr-

ii ii In r hIs iIci I. H;iimI. und ni> ninlS der verpletch(»ttei^e huhe l'rei-H wohl hin^;i iniinnicn vM ril< n. Dm;
früher dein II. üand beilie-^ende Karte der Mi'creiwlrömuii^feii konnte weglileilien. ihi jel/l gCOUg
lirunrhliuif Karten duihr in Allanti'H -ii h fiixtrn: die Zahl di'r Tcxlli^irrn ist Kliirk vennehrt.

Die en-teii -'im DruckM-ileii iKii|';li l Ii .'•Ilm den Wellen: es nind dal»ei in den eiiueliien

Atwhtiitlen neticn den the«>retis4'hen, umtheniatit^ hen .\bleilun;;en ütet» nueh die geo^aphiwh \i'iehli{n>n

Heobiichtungstauarbeu und KolKPrun);en hervor|<ehol)en. .S) wunle ein iKsonderer Abschaitl den l'm-
fomuugeii der WiJlcii am ätnuid, aluo dcu äturzMcii, der Brandung uud Abrasion gewidmet. Bei
den WelkodiiiwBiiomii finden irir die inmco McHuagen voo Oaeaeomejer botiduiditicl; §tgm
Läse' etww ndUtdee Urteil filier den Wert oder Unwert der aopennnten IVodioidentbeoiie «endet
aicli Krfimmel und hellt KoiilechQUcrs an div Arixitc» 8. hTS. >Planct< an«chlief)enden j^tnnd-

pankl eJa den zuixeit wohl angemenensten hcnrar. Aiwfübrlicbe Brörterungen über die AbbänKi^rkcit

der Wellen vom Wind fotgen; Krfimmel nelunjjt zum Eniebni», daß die Wdlen je nach ihrem Kjit-

wieklungtwtadiuiu liold Hchnellcr, bald lanp^inier al« der Wind «ein künneii |S. 82); da« Verhältnis

von Wind- zu Wdlenpeschwindigkeil ^ i nl^^o tiieht ki ti-taiit. In dem Kapitel 'St'iisniinehe Wciften-

niannt Kriiminel zum Lnter~ehie<l vim llii.|nl|ih nn dui; die dnrcli teIrtonUchc Hel»en hervor-

RCmfenen I hflokalioUHH'elleii ungleich haiifip r wii ii als <lie diin h iinlerseciM'he VulkanMin^hrfiehe ver-

ursaehlt'ii Willen; die meii^teii dtrr an sieh hiiiifi>;en und vorheereinlen Si'lx-heii« eilen snen dnreh
J:>dbcli«n bt rvMri;. rulen, im Pazifis< hen ( l/.r«n ttohi liHii|it<;i< hlK li diin h solche an d<'ii Kimileni der

TiebeeKriilH Ii.

In dem »iM iitlu h nnipe^laltt-ti n und vennehrtm Alisi-hnitI über die fl<henden Wellen Ver-

lan)/! iK-sKiMlen'!- Iiilrii-^e der li'.iei-' des hi»nfiL'< n Aiiltn it n^ dic-ier Krsebeinuni; am h an den
ozealii&ehen Killten. Da- i;kiihi- iriU v<im neiinlen ^'anz innen Alwhnilt liU-r die internen Wellen,
deren «rite X'irbreiniin; "ir bli>i; er^l ahnrn; ihrer im .\iiHelihill :v.i 1 1 r 1 m holt zsi he Fiir^^ihuniien

ge};lüekt«n Auf»(>ärunt{ in der Almoäpbiin; folgt jetüt ullmublit h uui'h die .Mocre8lonH.'hung. Uonz ab-

MeeiieH ran der in der Schiffahrt beachlelen und zu den aleheudcn Wellen gehörigen Encheinung
de* Uptweeeeni, wird man in der Tat gut tun, bei maaelien, sonidist iit»elhamn Scbwanknnaen ran
renchieden dichtes WaaKfMhiehten in TertOulem Sune nicht gieieli an Fdhkr oder anregetmAttge
BtAmngen duidi ätidmungeo su denken, sondern «tmaeiun« ob interne Wellen ron aehr grofier Periode,

gewaltiger Wellenlänge und geringer fienehwindi^keit rielleieht vorliepMi. Die übcnasrhcndcn Bo-
oliaehtiing«cigebni«x l'ettersson« im (iiillumr Fjurd und Im Crolkii Itelt «ind in dieser Hinsicht
wohl nur ein allererster Anfang an BeoiMchiungen, die vicUeichl auch einmal in offener See — ich denhe
an gewiüae tnipi-sche Cehiete, s. B. in den olienien 100 m dea Onineaatranee — derartige Interne

Seiche* erkennen lifwii «enlen.

S<) gi'wiiint M-hun in die84.'ni ^an/eu utiifun);reiehen ersten Kapitel über die Wellen des OlKienn

der Autiir nnM>rc volle Aufmerksamkeit, da er nifhl bloll neue 'latBaehen. «indem aueh neue An-
ngun^'.'ii hrini:).

Im Kapitel II minien die tieieilen iMhandelt, und zwar '/ibl der ^'er^a•-il'r darin ziiniehsl

{•ilien I berhli< k nber ilie Kr-< lieinniii;en, ilaran H-hlielU »ich du Wji- i i -i.üii1iiii:~-iiii.; <lureh Pejjel, ilie

Theorie der ( ie/< itr n, es it haltend eine knr/e Duf-telliiny «I der < dei< h^:e« i. hi-ihe. irie, bi der dynnnii«>beii

I hiiiri' II V.IIJ l.iqdii' e. Viiiinj; und Wliewell, ei der W<'llen- inier Kanalllie. l ie vnii .\iry und
llii( | j;;aiiziin^ dunh lliiercen und Kelvin unil d) der .\nffa'<sung der (.ie/eilen als stehende Wellen
von Ferret tuid Harris. Kin weiterer Abschnitt behandelt die liarmoni8che Aiutly«« der tic/eilen.

1-.^ folgen dann die UczcittiiBtriimungcn, die Fluügusi'bwcllo und die Anordnung der Uczeil^-n im
cinaclnea, d. h. die Geaeil«neneheiniingea dea atlaimadNn, dca iiidiaelien und dea naifiidien tietiietca

weiden eingebend besdnieben. Mitwiem BOekUick addicflt das Kapitel.

In den aufgcflihrten Absclinlltcn ist wohl alles, waa bisher auf dem Gübiete der Ocxcitra vr-

ftmeht worden ist, mit großer Horgfalt xusammengetrogen und kritiiieb vvrarbeitn worden. ist

nieilt mfiglich, hier auf den Inhalt der einzelnen Abschnitte miher einzugehen. Man kann iiieh nur
daiauf hescfarfinken, aniF haondcrs wiclitigc Teile, die auch für den rieemann von Ihtk-uiun^ Mnn
dOrftov anfmerfcanm an machen. So sind in diesem Kanitel die hauBlaichhcbstcn Eigebnisse der
OeaeiteabearbeitUDgen der wichtigsten Hifan nicht nur in einer für den ilebranch sehr aweekmSBigen

>) Die Besprei'hun); de» Kapitels II (die QoeitMi) hat HeiT Prof. 8tfiek beigcsteiiert: das

übrige stammt aus der Feder des Herrn Prof. Sehott. Die Red.
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Weise zufiammenpe«tt'llt, s<inderii atich näher pedeutct wonlen, wobei die von van der Stok pt^ebene
Einteilung der Haiipttyjx'n der Tiden in FIulbtagKtiden, gemisrhte Tiden und Eintagstiden — je nach-
dem das ViThältni» von (K , -)- 0) : (M^, — H^) kleiner als " 'i.'), zwischen 0.2ö und 1.25 Hegt, txler

S'üUer als 1.2") ist — überall streng zur Durehfühning gelangte und damit für die Beurt«lunjr licr

eseitenorsebciuungen in den einzelnen Hafenplät;ren den notwendigen Aiiimlt gewährte.

Ikflonders wertvoll für die Praxis dürfte »ich der «iebente Abt-chnill erweisen, der die Dar-
etclhing der Gezeiten in den verwhiedenen Meoresräumen enthält tind Zahlenangaben für die

harmonischen Konstanlni d. r rin/i Inon Tidrii li' i- Hiifen in ülx'rsiehilich« r Zn-;inimenstelliing brin^-:.

Ausgehend von den liiilenxeiieii und lliibluihen und unter Ik-rüeksieiitiguug der Wus^ertiefen iiäw.

mrd venuebt, tan ant^ehnnliehes Bild von dem Verlauf der Gezeiten in den Ozeanen und den Neben-
meerai am gewinnen. Die Fülle des Tcnabeiteteu Zahloimaterials ist eine gua entanolidie; auch
Todient die Sorgfalt, die auf die Genauigltdt «id VoRständiirkeit der Zahlenwerte verwendet worden
ilt, voUlte Äncrki imiHi^. Hei der Dun bsicht fand sieh mir. <l;in auf Sciti- 2.'>'i durrh fin Vergehen
des Setzers die Mimilen in den Ilafenzeiten der l'liitze von Smdy Htmk bis Kap Kaee fort-

gridiebt» sind

Auf nicht weni^ als 315 Seiten (Kapitel III) sind sodann die MeeresstritMiascB behandelt
nnd zwar wieder in drei ünterabteilanfren, die mch mit den Methoden der Stroinbeobaehtongen. nut
deti iihrreu und neueren Theorien der Stnitnnngcii \\v.<[ endlich mit den tatsaehliehrn. in di n rinzelnen

Ozeanen und <Jzeantoileii l)is heute bekannttii Ik-wejrungen Ixsehiiftigen. Wie ein rolcr Faden zieht

üieh durch die Knirlerungen die Ik-zugnahme auf die neue (Inindlagen schaffenden rntersuehungen
W. Ekmans, die ja unseren Leso-n aus Jahrgang 190Ö, 8. •t23tf., bekannt sind; wir werden uns
wieder der Widitigkeit dieser Arbeiten voll bcwiiAt. £än weitem unteneheidendes Merfanal gegenüber
der ersten .Xu^galie dieses Bandes liegt darin, daß in erheblielieni Maße die Stnimunp ti an< h dtT

Meerestiefen berücksichtigt werden konnten — davon war vor 21 .Tidircn iioch so i^ut ww nicht

die Bede.
Schon durch seinen Vortrag auf dem Lüljeckcr ( ieographcntag UKW sind wir darüber unter-

ricbtct, daß Krümmel nicht mehr den Wind als die fast alleinige oder doch ganz flbei wiegende
Ursache der Stidniiiniwn betrachtet, sondern daß er eine Vielheit von sogenannten >Stromkonstitnenten«
annimmt, die er im Prinzip auf Seite 448 des neuen Werke« folgendermaßen gliölert: primäre, die

entwedi-r iiu Wa—-er silhsl vorhanden sciti können, wie z.H. I)ichteunterschii-<lc. (Kltr die von außen
her wirken, z. H. ilic Winde; dazu kommen in zweiter Linie als sekundäre Faktoren die innere Keibui^
ferner die früher nicht oder nicht genug gewürdigte Wirkung der Erdrotation, endlich die ran
gBognmhisGlian üauflüaae des Küstenverlaufes, der Wassertiefen usw. Diese Stromkoostituenten wefden
nnn in einzelnen Afaechnitten nach ihrer versehied<>nen Wirksamkeit gewürdigt; bei der Reibung ist

wii htiir. !i klar zu machen, daH tlie lalsiicliliclicn W'idcrstfindc besonders infolge unvermeidlicher

Wirlnlbildungen wohl meiirere Tausendmal größere Werte erreichen als die der e.\ix'rimenteJl fest-

gestellten »inneren Heibung« (8. 461). Für die Elgänzunes- oder Kompensationstriften wurden die

von der ersten Auflage her bekannten Wannenverradie now weiter fortgeführt Die Erddrehung be-

wirkt — im streogcn Ansdünfl an Ekman — , dnB der Strom <kr ObedUdie (nnr dieaerl) um 4S9
von der Windrichtung abweicht, und daß die mittlere Ridltung*) eines etwm 150 bis 200 m midhtijgea
Triflstromes um 0(t- von der Windrichtung abweicht.

Intert'ssant ist S«'ifc 487ff. die Erklärung der in den meisten Xebeumecren höherer, nflnUiciier

Breiteu vorhandenen zyklonalen Wasserbewq^ungen (entgegengesetst dem Uhrzeiaer}, für dem
penereile übereimtimmnng bei allen lokalen Verschiedenheiten eine gerndtaHune rraaene gesciieo vriid

in der Wirkung der die Küsten umsäumenden (tcwässer geringerer Dichte; längs dicver an den Küsten
ansteigenden Dichteniichen nuill die Bewegung erfolgen. — Xo<'h von Zöppritz her stammen sieben

Seiten über die |K>lare Herkunft des Tiefen wjuis^Ts; diese klaren Ausfidiruiigen liest man immer wieder

gern. Die zurückhaltende Bewertuo|£ der BjcrknesBcben BerechnuiieBweise von Tiefeazirkuialionen

dürfte liei den meisten Ozeanogia^en Ifittdenropaa Zustimmung Imd«!. Petterssons Ansichten
über die Wirksamkeit der Risscuneue auf die owänisdien Wasseroewegungen weiden nnr qualitativ,

nicht (|uantitativ anerkannt.
Was dann die .S;'hüderung der Strömungen, w'w -ir intsiicldieh uns bckaimt sind. iHtrifft.

st) haben wir nunmclir ein vorzügliches, gleichmäßig dun'hgearl)eitet«-8 Bild <ier terrestrischen Waseer-
bcw^ungen erhallen, und wir nnW liten es iHgriillen, daß hierbei der Verfasser bei weMttB nicht m
dem strengen Maße die Klassifikation der Mecresräunic durchgehalten hat wie in den entsprechenden
Kapiteln des I. Bandes bei den Tiefen und Tiefentemporaturen. Die Nebenmeere sind jeweils liei dem
Ozean, zu dem sie gehiiren, untergebracht, uiul dadurch wurde auch bei der SehildcruiiL: der W asser-

bewcgungen in den Nebenmeeren eine geographische .\nordnung in der Hauptsache erreicht. Immer
von neuem überra.-cht dal>ei die erstaunliche Belesenheit des Autors, der die verschiedenaxtiigrtieo Be-

obachtungen und Materialien bis in die alleroeneste Zeit hinein geschickt benutzt» lun ein angsnbUek-
lieh jcdenfells nncrrncht dastehendes OemStde dieser Natnrencheinung zu entwerfen. Auch darf be-

sondcHi hervortrohoben «erden, daH in diesem rein treotTapliisehen Teile ülwrall, wo angängig, pju.il*

den vorher ert)rterten, lu'uen tlieoretis> heti .\useliauungeii der N'ersucb treni-icht ist, die (Jrenzen der

Wirksamkeit der einzelnen Stronikonstituentcii zu um^-eiin ilM-n. hIso .h. k' i ikreten Beispielen ihn; Aits-

mafle festzusetzen. Es würde der Bedcutimg des Werkes nicht entsprechcu, wenn jgeunBatUich dieser

Anzeige da nnd dort abweichende Meinungen des Referenten znm Amrirack ge&«<£t wfiiden. -
\Viehtiu'. aiwh für die Hcmitzung des I. Bandes, ist das luuinK'hr vorbanden«' Namen- und Saebregister

Under Bunde, ferner eine Liste von Berichtigungen zum 1. Band und endlich ein Anhang von nützlichea

Tabdlen, die der Oieanogxaph gern jederzeit zur Hand hat

') Hiertür wirtl man besser, um iMißverständnisse zu vermeiden, den auch von Krümmel
Seite 460 einmal gebrauchten Ausdruck »totales Moment« benntten.
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Die FMhgtMMKii MnroU als andi die fidco fibij^ am WdliMer vai Minen Endidniniien
wieewierhiMteh intenarieitai Krdae weiden dae Bneh mit «Mt« DanUHnfait bcnüBen; berahi

m nar auf dnrchircg internationalem Mai4«rinl, ro ist das Weck acBiat doeh n||^elai eine wahrliaft

nstionale deutsche Lostung und im Eiiikliui)^ mit der Stellung, die Denlieiilaiid im Lmft der Jahr-
sehnte maxk anf dem Qelnala der lleerwionduuig sich mtthaam eRongm liat. Scliott StOek.

B. VvoMite BnolMlniiiig«n im Bereich dmr Seefkhrt- nnd dar Me«r«akiiiid*

a. Werke.
Witt«ninff8kande.

Mazelle. E.: Die tägliek$ Purtode der Wintlrichtnm/ und Windstärke, nach den anemo-
meiruchm Aufziichnwngen auf der Klippe Porer. lAtw »Denkschr. d. Akad. d. Wiaa.
Wim..) 4». Cö S. m. 5 Flg. Wien 1911. A, Hölik r. 5.80

Uciltiinnn, C: ReamkarU» der üwitu Ovbarettßen. Mit erilut. Text u.Tab., 5 Fig. u. färb.

K^irun. 8«. 85 8. S. AnfL (TertOeBd. Ttaul. MeteoroL Inst Nr. 885.) Berlin 19U.
I>. Heimer. 2.00. II«

Kiel luiut-rr, K. A.: Der tägliche und jührlirhe Ganij der SunnrnHcheindaiter in Trieat,

fAii» ..'^it/.-H.r. <1 Akad. der Wi«e. Wien..» 8». 05 6. Wien lüll. A. Uölder. ii.V).i/,

WcKcncr. A.: Thermodt^ntmlk dtr Aimotphärt. Hit 148 AliliildgB. 8^. Vm, 8318. I/eip/ij^

1011. ,T. A l!;irlh 11.00

Exncr. F. M.: r i/> /i W'äriHt'austitii.-teh zwisflici' 'ii r Fr'!'if'rrfläeka WMf der darüber
fliellendttn Luft in iincni Anhnmj üb. die Au.shn itinn/.n/fxchii'illdtffkttt kalter LufL
(AuR .8iu.-lter. Ak««i, d. Wi».s. Wien«.) 8«. .V> S. m. 4 Ki|i. Wien 191]. A. Hfilder. 0.70.«

Domo. (.'.: Shidie über Lieht und Luft de$ Jloehgebirye». i". IK3 BnHinschwdg 1911.

F. ViLweji & .<..hn. 80.00^

Meeres- nnd Gewüanerkwideb
Herz, A.: Hydrogrt^hitehe UniennrhungeH im Golfe von Trie$t, (Ans «Denkadir. d. Akad.

d. Wim. Wteo-.) 4». 107 S. i«. II Taf. u. 1 Karte. Wien Ifill. A. HOlder. \22(iJt
Trsbcrt. W.: Eine mör/lit-he Umarhe der VMMkftff dtr Mmv. (Ans »Sttc-Bcr. Akad. d.

Wis». Winnr.i O's. m. 2FSg. Ebenda. 0.40

Reinen und Kx|K>ditionpn.

B^nard, r.: Mission Arctiqne. Sfnlions geientifiuues. Cartoyrap/iie Mctrorologie. (Publieat.

de In tioci^l^ d'UctSon. d. (Jkdfe de üawiOKii«.) Fase. Vi. 8«. (>2 p. fiordcaux IDll. Au eil»
deiaBoeUtdL

Phynik.

Kerillis: L'aurore boreule. Tln'orie et loin hrliodynamiquee. (Publica!, de 1h !x»cit'!t»' d"Oc^an.
d. Golfe de OMoosne.) 8«. 233 pw Fans 1911. U. Ficker.

Astronomie, terrestrische und astrononiixclie N'a>i|i;nt{on.

Pea, O.: Le rette di posizione. Teoria—applicaxioni—tavole. 4*. 188 p, Geuora 1911.

Kfieten- und Uafenbet^chreihnn^n.

Beiohs-Marine-.Vmt: Entwurf tum 8üd$ee-Handbuch. 1. Teil: Die Samoa^limln. 9.
•.6 8. m. 21 KüKtenanaichten. Berlin 1911. K. H. Mittler & Sohn.

British .Xdmiraltv: Itevised Supplement 10t 1, relatiny (o the Xoriniu IHM, PctH II,
.•/"i «/i7. (correci«! to 7tli JuJy IWlk 8», 72 pu London 1911. J. D. Potter.

: Supplement /9t i. relating to Medtttrrtauan PItot, Vol. III. 4Bttdit. 1908 {eamDuA
to stfi .Iidv lüiii. s" |i Klx'iidrt

U. Citust und tiiodi lii Surv' y: Siijtji/iinrnt In :t<il edil. l'nllcil Slnlen Coa»f Pilot.
At/fiiitir ('i,iis/. /'Uli IV, Cliisiijirnkc Kay iiml trihutitriea. Aui/it.tl 10, um. 1" Ut |>.

Wuhhhi^tiiii l'.i'.l. ( II irri III I II r l'rinliiin Oflici-.

Hydrunraph i Ii, I [ a II ji I '. ( r \v;i 1 1 II II d rii^H M ;i ri ii r- M 1 11 i-ü er i ii iii s; Fn/ihnumjcn zum
9. U. H Tr-ilr </..•< Sri/r!/i'ni(//,iir/,>'.< fiir ilir I i.~.fsri\ All^J, V.xO. v

. iM 11'
l.'i S.

— — — : Eryäntiiiiijen zum Sn/cl/i<tuil/)in /i dir iln.i Siitinirzr 11. .iziiirnr/ie Meer. .Ausg.

1901. llrOK
—

: Ergätuunyen zttin Seyelhandbiich fiir dtm Knspiitchi' Meer. Ausg. 190!S. fi*. G2 S.—: Snänsungen zum Set/elhanäAitek für die Reise von Kronstadt nach Wladiwostok
U. mriefc 3.Lfrg. Ausg. 19u2. (fi. 6i9&: 4. Uig. Auag. 19U3. *f>. C3 &; b. Utg. Auw. 1904.
8>. 02 8.; 6. Lf«. TcU I. Ausg. 190». 8«. 92 a; & Ii», 2. Amt. 1906. 8». 80 8.; 7. Lte.
Ausg. 1901. tSfi. & B.I & LftK^reaS. Ana^. 1907. 8*. SS?.: 6. Lfrg. T«l 3. Ansfr. 1908. 8». SO 8.

: Ergänmmoe» MM» Segelhnndbvek da Nord'WeitlMten liile* des Stillen Ozean».
Teil 2. Am«. 190i. 8». 81 8.; Teil X .\x\»k. 1904. 8<>. 78 R.

— — — : ErgdnsH Segelhandhiirh für das Oküutisdke Me&r. Utg. 9. Teil 1. Ausg.
1909. Bf. 30 S. »ünüicb berichtigt bi^ 1. Januar 1911.

(In nua. Sprache;) 8t. Petenbuig 1911.
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Plan des Hambttrget Haiem 1 :tO<iOO, «JS'XÜSJS em. FbiMt. Hambaiif 1911. L. Friede-
richscMi iV Co. 2.5*).

Stromkarte der Elbe von GeesthaeM bis Cmhmmt. 1:85000. VI. BnaubSttet 97X64 am.
VII. Cuächaven 8G£>i.63Ui cm

— der Norderelbe 1:8000. II. Spadenland MX 77Jt em, VII. St PHmU 77SX10aem.
VIII. Altona n-y^HOnn.

— der Oben Ihr 1 : Hihxk II u. III. liesenhorster Wiesen 80X 105 em.
— der Unien /he l : iukm>. IV. Lühe-Ost H3 x on. VIII. Pagensand IIa -; 75M em.

IX. Elsflethen-Steindeich 110X75^ cm. (Neue Aufl.) Hamburg 1911. 0. Meißners 8011.

Jed. BL b. r>.00ui;

HandeiHgeographie und Statistik.

Ooetz, A.: 26 Jahre hamimrguehe Seesehiffahrt^olUik, III, 331 S. Hambuis Idll.

VerlftgsanatAlt u. Druekerei-OeaelUchaft. 6X30 j(
Hoch. K.: Handcfsschiffbau und laoBeUUMHotugetaUeka/Un, (Dioertet) 4*. 37& Borün 1911.

J. Unverdorben «.Sc Co. 4JB0M

VersdhIedMM.
Beichs-Kolonlalamt: Medizinaiberielite über die detitschen Schutzgebiete Deiitsch-Osta/rika,

Kamemnt Togo, I>atUeh-Sädu>e$iafrika, Neu- Guinea, KtMroli$tent MarshaU'Ineeln,
Marianen «. Samoa fßr die Jahre tOOOfW. Hit 45 Skuswn u. 13 AlibildgD. 8^. X, 649 &
B^'flin ÜHI. K. S, Mit t Irr Ä Sohn. 10.'>'>>

Dienslenrschrift für die Marincfclegrnphrngcfiule. H". V, 10 8. Berlin 1911. E. S^. Miitler
i'ie Snhli. 0.3«».

Jahrbuch der MotorlunscAiff-StudiengeteUacha/i, 4. Bd. 1910/11 m. 72 Fig. 4°. ItJb

Beilin 1911. J. Springer.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
liebungen and Sammelwerken.

Witterongsknnde.

La i^namv^ de$ anomaliea elimaiiguee. H. Arctowski. >Pnc Mlwnar.-Fltrcniydi«.

lieinerktmgen zu den Regeln luoi din'Hurf. Schiiiaii»^. »Meteorol. Ztschr.« 11)11, Hft. 8.

Der tägliche Gang des Luftdrueks im Hoden. Ii. Hurnntein. »Physika]. Ztjschr. IHII, Nr. 18.

Zur Mechanik der Böen. W. Schmidt. Mett>urol. Ztschr.« 1911, Hft. 8.

Vemteh einer DanieUu$tg der griechieehen WindverhdUniue und ihrer Wirkungtmeite.
A. Stange. Ebenda.

De warnte znmer van 1011. K van Kvrr<linfit n. -Ilcmol cn 1 'ani|ikriiiv: liMl. Nr. l.

Die Albedo der Wolken und der Erde. (Mesaungen auf (i Uallonfahrteu.) K. Stut htey u.

A. Wegeiier. Xiichr. Cicsi llsi Ii. d. Wi.sst'ii.sch. ( iöttiii":«n, Mathem. physik. Kl. , 1S»11. Hft. 3.

Da» Vereehwütden der Abendbewölkung bei Vollmona. W. EUia. »I>a8 Wettere 1911, Uft.ä.

Ein« Regenbeobaehtung auf der Eitmbtdm. E. Kafiner. Ebenda.
Coup d'o'il refrnspertif sitr lee etioütPexplieaiion de kt fimdreghbulaire. (Saite.) CLdeJao«.

Cid et Terrec 1<)11, Nr. S.

Sonnenschein und Tageshell itfkeit. Cross«'. Das Watcr 1911. Ilfi. 8.

Die Klimate der Erde. A. llettner. »Geogr. Ztschr.« 1911, Hft. ti.

Die meteoroloffieeken Ergebnieae der Deuiaeken Südpolar-EkpediHon lOOß bi» 1908. 3. Hann,
W. .Mcinanliis. Mrf<tinil. Ztsfhr, 11M1. Hff.'<.

Meteoridix/i.se/te lieobaehtnni/en in der Siidsee, (jesarnntelt vom Samoa- Observatorium.
G. AiiV^enheistcr und c. Rohlolf. >Nacbr. aesdlflch. d. WiaaeoBefa. Gflttingen, MathoL
phvHik. Kl.« lUll. Hft. •>.

Die Aerologischen Ergebnisse im Jahre 1910 am Samoa-Obeervatorium der Königlidum
Gesellschaft der Wi.tsen.iehalten zu Oöttingen. K. Wcgencr. Ebenda. Hft. W.

La telegraphie sans fil upidiqnee a la metforologie aux previsions du temps et ä letudt
de la j)/ii/siqiie du globe. .\ IJo u t ! u i 11. ('icl et 'IVrn; 1011, Nr. 8.

Die meteorologische Bilanz der Lenkluftschiffahrt. W. Peppler. »Deutsche Ztachr. f.

LuftMsh.« 1911, Nr. la

Meeres- and Gewieserknade.
Origin (if the permanent oeran highe. W. J. Humphreya. »Waahii^slon, MetaotoL Cbart-

North Tacif. (Jccan« 1911, Uclobcr.

leebergs of the eouthem hemi^here. »Lmdon, Moothty tbteoiral. Chait. Ind. Ooean« 1911.

October.

lee ehari of the eoufhem hemisphere, 1898—1910. Ebenda.
Souf/irrn nrenn ire Ulli l'li' rir!:i

2'Äc Murine Biological Labora/ary. (The investigator» workiny at the — at WoodLs Hvle.)

»Scienee« 1911, Septamber 8.

Befaea aad Bzpeditieaea.

Äntarctic exploration. \. Y.. Mov-cr. Xaiit. Mairaz. ll'll, September.
Gm resultalen af det senaste urtiundets sydpolsforskuing. O. NordenHkiüld. »Ymcr« 1911.

Hft. 2.
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Fi!<iclierei und Fanoa.

iYaiuUon ttudiat on tke wmt-eotut ot SeoÜaHd and m tht IrisA 8aa. »Natm«« lOlI,

Phj-Hik.

Windkriiftf int fhnirn im
-.sfll.-.(h

, Uli. 1. l'.Ui', 11.

Über Ha<jcld„niu'r. K. lUiddc. »Da» WctUir« lüll, Hft «.

2Ste«i intUte«pr<>rhene Slörungtn dm SfdmagntHtmm, Hm grot» wtd AMn«. W. Kr«bi.
• I'iMirn- Wi lt l'.Ul. Nr. S.

L'iiiiritrc jiitliiire. .). I,i>i<fl Xiiiiin' Hill, .^•iid.'tiilni' !l.

Über die Radioaktivität der Luft auf dem offenen Meere. C. Runge. »Nachrichten C>e8elli»ch.

iL WhmbmL, CMttiDgea, liathciii.-iiiqnilEid. KL« 1911, Bft. 2.

limtrnnirnfpn- iiiul .^ppnratenknnde.

Service Hydnxjntphique de la Marine Frani;iiise. Concours de chrononütre«, du H. JVo-

vtmbre low au c. Avril I9ii. >Joum. Huis«o d'HoduK^« 1911, AoAt.
If0» Hdt recorder. »Marine Eopiteer' 1011, August.
VergMdamgm dm Anrnannaehen Bmekromtim mvU ämrruuüdU» Bült», darihuuSakckm

Baehinmtna «mf der mtglitche» uüUt. W.Obotmtk; and &. Sflrtng, Iff. A. ftTkattelitv.
»Mcteorol. Ztaehr.. 19U, Hfiua

Ein neuer regütrierender Verdunetirnffimeuer. O. Kassner. Ebenda.
Iikeorte de$ nreiielkompaMses. K. Tupp. .IlaMa. 1911. Xr. 37.

Der KrHeelkompaJi. seine Wirkungswetae und seine praktische VeneendtOtg im der SMff'
fahrt. O. Martienasen. »Elektmechn. Ztscfar.« 1911, Uft. 34-

InereaMd accurotiif <N Uu tue «fbUUw tu»pen$lme. K. N. 8ha«. »FUkaoph. Uagacc 1911,

Ar«tr<»noniip, terrpstrischc und nsti-ononiHt-he Na\ iiraiion.

De foul (l<iiir (Ii- ,irii<it.<tr /looi/le. l'. W. Sm lis.- I h- /-. I'.MI, Nr. !t.

I'r>sitioi»il)i!<liiiiiinin'i hei Xi-In l. MiUcU. a. d. licbicl d. i^cenua.« 1911, Nr, 9.

J>ie Wfiifn iitiri<l:iiinfj dir <ixiri>ti,>mUidu» NemtgtMoH im Lufteeki/T. »Jalniii. d. HotocinftBA.-
ätudien-(i«>«cll»ch.> Bil. 4 1910; 11.

Cktaetttirveifinff. »Katun« 1911, ScptanlMr 21.

Küsten- und IlafenboHohNlIniiijren.

Les triii'ftui du Port de Nanle*. R. Ronnin. »Iji Natura r.ill. Septcnihre 9.

PfitrI Ilitrhnr. v. Selchow. •>Iarine-Kiuulsch.< H»ll. Hft. :k

L'evolusione delle rive marine in Liyuria. A. IsseL >Jk»lleU Soc. Geogr. ItHliaiia« 1911, Nr. 9.

84>hirf!«b«>rrieb and Sehiffban.

Zur Thrurlp des Si-;/rh'.-:. il'. ri- i F. F,i V< ri. Uie Y«chr. l'.Ml. Nr. LT».

Dralttl'ise WiirnuuiisHtntiiuun dir dii- Si'inrhiffahrt. > I^ktruluehu. Ztüchr.« 1011, Ult 85.
DrahlUiUP Tflrjihoiiie iin Purd. Ilrfilow. Hannn« 1911, Nr. 38.

Da» Areomcter an liord. (>. Kciiiickc. Kbciida.

Sörth atlantie trade rouie». >Naut. MiiKaz.c 1911, Sepltnibcr.

Seekarten. Laudon. »Seefahrt« 1911. Nr. 18.

Stowage eon^ettttom rmUL >Naut. Maf^« 1911, Saptaadiar.
VeraekMmg von Mobladunffe» mit modernen P^raekidampfism. >Hanta« 1911, Nr. 96.
Dfr KinfluB dee Sprungee mtfdie Seefähigkrit ron Schiffen und die wirbehaftliehen Vor-

teile eprungto»er Schiffe. O. Lienau. .S luffhun. l'.UF XII. .lahrjc., Xr, 23.

The huge netc dork» at Soufhamptnn for the White Star liners. >8dcnti{. Anucie. SnpiiL«
1011, Xwiimx II».

Motorrettuuysboote in drofShrilannien. >l>ag MoiorlKHi«. 1911, Xr. 18.

Da» Motnnpritzenboot der Stadt Oothenburg. KIwnda.
Lr »ifiteur lUesrl i'i Ixird des »arirfg de haute mer. A. Normand. »Lc Vacht« 1911,

Ai>rii ij, i'.i II. 2<i.

'I'hi tnariiii' fUrsr/ rtiijliir. .Sirtitif. .\in.Tic. ."^umil l'.Ml. .Aiijin.st Sd.

M"''i'r.s I>i<s>l pntir iiarires de baiitr mir. .M. .Miltoii. ü. vuu iiiArttiniei 1911, JuiUct.
The miilur in Ihi lifeboat scrvice. »Naut, Maou.« 1011. September.

Die Kowttruklion von Sehraubem-Dropeltem rSr aehnette Uetna Motorboote. 91. H. Bauer.
.M<i(orlx)<.l- lltll. Nr. I'.i.

lirititih t)uilt xhipK in fnrrifin niirir/' R. Royin-.^. «Naiil. Matru/.' IIMI, Si'pt<fi>licr.

Die Enttncklung des llandelsschiffbnue^ in Japan. (fjclduU.) '."H-hiffbau* 1911, XII. Jahrg.,

Nr. 23.

Di* Jubiläumerertammlmtg der Institution ot Jfaval Arehiteete. »Marine-Rnndaoh.« 1911,
Hft. 9.

HandeUffoographie nnd .Stnlistik.

Die Adria und ihr Wirtschaftsi/ebiet. Diiitsche Levante-ZI^.« 1911. .Nr. 9,

Di» Abgaöenpolitik der SuetkämU-GeteUeeka/t >äoafahrt> 1911, Nr. 1&
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Verkehr deutscher Schiffe lUlO: Aalbor>r, Aalcsuiid, Aarluis, AIk). Bayonne, Bjömeljorg, Boucau.
Cadiz, Corfii, (Jibraltar, llalniKtad. Ilaiigö, Heniösand, Kcmi, Limhamn, Malmö, Pasaje». Patras,

Kodosto, Sundvall, Toniav-Charciite. TorncA, TreUoborp. UmoA, Wiborp, Moiiimoin, Nikolajcwsk
(Sibirien), Tsobanak, Wladiwoßtok, liengasi, Mazapan, Aux Cayt« (Haiti), Bahia Blanra (Argen-
ttnieti), Buhla Honda, Brunswik (Gi'orpia), Ccara (Fortaleza), Dürfen CfJoorpa), FerDaodioa.
Jacksonville, Knighu Key, Luguim de Terininos (Mexiko), Pensacola (Florida). Port ."^tanler

iFalkhind-Iiisolio, Port Tampa, l'uerto-Montt. Kasario (Argentinien), iSanta .Maria (Columbien).

•Santo» (Brasilien), Bavannah ((Georgia), Trinidad de Cuba und Vaneouver. »Deutsch. Handeln
art'h.« 1011, August.

Schiffsverkehr l'JW: .•Vlicaiile (Simnien), .Taffa (Türkei) und Pakhoi-Hoihau (China). Elbenda.

Aulienhandel und Schiffahrt iw Jahre 1010: Japan. Klx-nda.

Schiffdhrtshericht 1910: Alexandrien und über den Konsulat+ibczirk Schiinonoecki. Ebenda.
Schiffahrt in St. Petersburg und Kronstadt 1910: St. Petersburg. Ebenda.
Schiffahrt und Handel in den Häfen des Folget Sound während des Jahres 1910: Seatik.

Ivbenda.

Schiffsverkehr und Fischerei in der Regentschaft Tunis 1910: Tunis. Ebenda.

Gesetzgebung und RechtHlehre.

Betrachtungen zu Art. 21 und Anmerkung. > Hansa« 11)11, \r. 35.

Eine Reform der englischen Gesetzgebung über das Lotsenwesen. Ebenda, Nr. 36.

Neues portugiesisches Schiffahrtsgesetz. (Seit dem 1. Juli 1911.) Ebenda, Xr. 34.

Die Reichsversicherutigsordnunq. Sehanseil. Ebenda, Nr. 3V u. 38.

Entscheidungen des Reichsgerichts. Klage auf Hilfslohn. Vorbescheid eines nicht zu-

ständigen Strayidavites. Elienda. Nr, 37.

Schutz- und Rechtsverhältnisse der Hochseefischerei. C. (»rotcwold. .Marinc-KinHis4'h.-

1911, Hft. 9.

Verschiedenes.

Die bisherigen Arbeiten des Comite Maritime International und ihre Bedeutung für

Deutschlands Seewesen. E. Moll. »Marine-Rundsch.» 1911, Hft. 9.

Zur Geschichte des Nord-Ostsee-Kanals. P. Martell. «HaiiHA« 1911, Nr. 36.

Augenuntersuchung in der englischen Handelsflotte. Ebenda, Xr. 37.

La proprete et ihygiene ä bord des navires. »I.« Yaehts Aoikt 12.

Surgical and meaical aid, and hygiene at sea. C. Black'. Naut. Magaz.^ 1911. .September.

Ein Seemannstagebuch aus dem zuzeiten holländisch-eiiglischen Kriege. Meuß. »Marim?-

Kundsch.« 1911, Hft. 9.

Die geometrisch^ Theorie der Stereophotogrammetrie. F. Srhilling. (Fortsetz.) »Ztischr. f.

Vcrm.-Wcs. 1911. Hft. 2.'), 2(> u. 27.

Antarctic nattire^ illustrated by a deseription of North -West-Antarctica. O. Nordcn^kjöld.
»Oeogr. .ToumaU 1911, September.

Die Witterung an der deutschen Küste im August 1911.

Mittel, ännimen und Extreme')

aus den meteorologischen Aufzeichnungen der Normal-Beobachtungsstationen der

Seewarte an der deutschen Küste.

Stationn-Naiue

und Seehöhe

des Barometers

1. U t t ll

Mittel

ruck, ,
1 N> nun -|-

Minatö-Extrotnu

ntl. aufMN' u, ih'^Wr.

M:ix. l>;tt. .Min. l>al.

Luflleniperatur, °C.
Zahl der

is »
,'•2 ,2

«Min. iM&x
0 >

'ä-'

ri'il.iiiif ,\tiw,

MN II V lim

l,V l'.r Mit!. l

sh V 2b S
1

... , Ahw.
Mittel vom

Mittel

7,7 n) i;2..-) ;-2.r» 70.9 8. ' r>i,ii
•)-*

19.S 21.3 18.H

1

19.3-k2.9 0
Wilhflnisbavi'n . s.r. ly.x — 2.;> 71.3 S. W.T 22 1H.9' 22.3 17.9 19.U- - 2.9 y\ II

Kl (32.') '—3.11 71.4 S. .">1..'. 22. 1S.2 21.9 17.9 1S.4,- - 2.;) \) 0

Hamburg . . . . (•.2.7 !t- 2.3 71.3 s. ,)!.:( •>•»_
IS..'; 23.0 19.8 19.7- - 3.3 i) (1

Kiel •J7.2 ii2.4 '-r2
5'

71.1 s. .M.l 22. 17.6 21.7' 17.3 18.0- -2.0 M 1

1

Wustrow .... 7.0 G2.t» — 2.1 71.2 S. M. .jI.I 22. 17.2 21.3 19.ü' IS..!- 22 II u

Swinemüiide. . . 10.(» (;2.0 !4 1.7 71,1 S, ,'<)..") 22 19.2 22.3j 19.1 19.4!- -2.8 0 0

RügenAvalderniiin Ic0.1t fH.3 -^1.1 7(i.Ö s. .-.0.4 ].x 1 7..'j 19^ 17.H, 18.Ü-f 2.6 0 u

Ncufahnvasscr . 1.5 III.2
-i- 1.1 7(1.2 s. rio.2 ir.. 1S.9 20.7 17.9, 18.3'-ihl.6 0 (1

Memel I7,:i (>"..! — 1.1 (59.'» 9. 4fl.O ii>. 1S.H 23.4] 17.9j 18.7t- -2.2 0 1

1

Borkum vom Juli Hfl J rr,.2 to. rc'.o fs. IS.J 19.5 77.^, ITJi- 0 0

)
Erläuterungen zu den niotLH)ri>lo};ischen Monatstabellen siehe »Ann. d. Hydr. nsw.« 190.'», S. 1-l'i.
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Temperatur-Extreme
Tcmpcratiir-

Anderuiifi

vonTagzuTa)^

Feuchtigkeit Bewölkujig

Mittl. tSgl. Absolutes monstL Ah-1.1-

lult".

Mittl.

mm

Itclatiye, %
2i>N Mitt.

Ah«AUW«
Tom
HIttol

_ _
2kUx. Min. Max. Tag Min.

'

Tag 8«« V2«iN 8>' N

BotIe. 22.3 16-8 29.7 1. I2.4I 24. 1.2 1.9 1.5 12.1 70 64 78 4.5 4.0 4.2 4.2 —1.9
\Vilh. il.o 15.0 3<J.2 8.9' 31. 1.1 1.9 1.8 12.1 72 02 7S 5.2 1.7 4.5 4.8 — 1.4

IVCiL. 2:!.o 14.() 29.9 2. 10. 9.Ö 22. 1.5 l.S 1.7 X 1.1 5cS 75 1 1.1
.1.0 4.

1

4.0 — 1.0

24.9 15.4 30.8 12. 10.4t 17. 1.5 2.3 2.0 10.8 72 49 64 5.4 5.3 5.0 5.2 —l.l

Ku'I 22 0 14.2 2S.4 3. 8.8 20. 1.4 l.ö I.e. 12.4 81 63 79 4.2 4.9 3.4 4.2 —2.0
W IIS. 22.5 15.5 28.6 13. 1Ü.8 21. 1.4 2.2 1.3 11.8 Ü2 71 4.3 4.2 4.9 4.5 -1.7
Swin. 23.2 1Ö.8 28.8 28. 10.8j 19. 1.3 2.4 i.n 11.6 71 67 60 3.8 4.2 4.3 4.1 -1.9

Rüg. 21.5 lli.C. 2; .0 29. 7.3 21. i.t; I.e. 1.4 12.r, s2 74 81 4.0 3.4 3.5 3.f. -2.1

Neuf. 22.(» 14.5 28.6 29. 8.91 18. 1.7 2.4 1.5 12.1 73 80 3.7 4.7 4.1 4.1 —1.9
Mem. 24.8 13.5 10. 22. 2.0 2.5 1.5 11.7 73 54 77 3.9 4.9 5.2 4.7 —1.2
Bork. aoA 16^ 91,2 28. a. 1.7 22 1.7 iija 6S 9.7 4.1 4Jt —1J9

Nndenchlag, fiim>)

. I ,
I g ' Ab-

i

. .

•«.If», 1 weich.] g "S
vom a I Ct
Norm.!

I

_
I
a

_ 40 Le OD ^X I» I
X

Zahl der 1^

o:^'i.o5.o.u.otj;||H|^|^$-

WindgeMdiwmdigkeit 2)

Meier pro 8ek. 1 £)atcn der Tage

Mittifl Abw.
norm mit ätunu

3 7 10 — 80 5 5.

18, 11, 281—551 171 21.

9 13; 21 -e.")) 5 6.

17' 19 3G'— 40 7' 3.

7| :18, 451—28 15) 3.
9I 22' 31 1-371 8l2l.
15 8 23 — 37 10 ' 23.

43 10 53 — 241 31 1 15.

56' 11 67'+ II 40! 15.

IT 41 58 — 12 2C, ' 15.

19, 4[ 23,— 49 9 j 2G.

t;

6
12

13

7

8
7

10
9
II

9.

4

5
5
10

0 0 0 7 7

1 ;
1 5i 9 6

0; 0 4 9i 10
3' 0 5 12 5

2 4

0 3
ll 4| G

5 3

3 4

I 15

4. 6V

9
6
5

11

12
o

4.3

4.2 —0.3 12

12.5 keine

12 keine

keine

3.9 -0.8 12 keijM)

3.0 —2.0 12 : keine

10.5 keine3.1

3.6

3.9

4.4

—1.1

15
13
12

keine
16. 16.

30. 31.

Wtndiidituog, Zahl der Beobachtungen (je 3 am Tage)

55

0
g g

1

c
1

OSO

i

ii JJ ^ i

>
1

WNW

TT,

«tillc 8i>V

\

2'>N 8»N

Bork. 11 4 11 0 11 0 11 0 13 1 16 2.6 3.1 2.2

Wilh. 4 3 13 7 3 1 1 9 2 3 7 18 t \ 2.1 3.1 2.1

Keit. 7 0 4

i
3 2 0 1 5 11 9 5 17 0 3.0 3.2 2.G

Harn. 3 1 11 6 4 2 0 0 11 15 3 1 17 4 0 2.7 3.5 2.6

Kiel 5 3 2 3 10 8 1 :t 6 3 12 13 .5 0 1 3.0 3.3 2.8
\VU8. 3 1 12 3 4

> •1

,J 2 1 3 .5 15 IG 2 5 14 2.2 2.7 1.9

Swin. 3 4 14 4 0 Ü 2

l

1 1 3 12 5 9 12 8 2A 3.0 2.1

Rüg. 3 11 .5 8 : 2 2 2 3 4 8 11 6 5 1(1 2.3 3.1 2.4

Neuf. 18 5 1 4 2 0
?

l 2 0 2 .5 17 4 11 13 2.3 2.9 2.0

Mem. 5 3 3 1 3 2 0 8 1 17 12 2.4 3.0 1.7

Bork. 14 1 0 7 0 0 0 0 ja / ,t 12 13 1 2.7 3.1 2.8

MittL Wind-
itiite (Beanlort)

Bei durchschnittlich etwa 1 bis 3 mm, namentlich im Westen, zu hohem,
mittlerem Barometerstande war die Witterung an der deutaehen Küste im Monat
Aiigoat warm und - besonders im Westen — sehr trocken; im Monat.sniittel

Infren die Temperaturen fast überall um 2 bis 3 über der normalen, und «He

Niederschlagsmengen blieben meist über 507« hinter den normalen zurück.
Auch an der östlichen Ostseeküste, wo die Abweichung der gesamten Regen«
mengen des Monats von der normalen nur Terhältnismäßig gering war, muß

*) Die Nlederschiagswerte sind auf ganze Millimeter abgerundet.

*} £rkläni4g siebe >Aon. cL Hydr. usw.« 1905, S. 143.
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dessenungeachtet die Witterung des August als sehr trocken bezeicimet werden,
da hier die Gesamtmenge des Nicdorsehlages nicht zur einwandsfreicn Charakte-
risierung dar Niederschlngsverhältnisse herangezogen werden kann; denn die

Ilauptregenmenge brachte ein cinzi^ror Tat:, der 15., wo durclisclinittlioh mehr als

die Hälfte der gesamten Monutsnienge gemessen wurde. Z. B. hatte an diesem
Tage Neufahrwasser 40 mm Regen gegen normal 67 mm im ganzen Monat
Die größte Trockenheit unter allen Stati<Hien hatte Borkum, wo im August statt

',)(» inm nur 10 mm Regen gemessen wurde. Die Luftwürme erreichte zeitweilig

ungewöhnlich hohe Beträge; so hatten beinahe alle Beobachtungsstationen an

d«r deutschen Küste absolute Temperatumaxima von rund S0°. Die Luftbewegung
war ziemlich gering ; die registrierten Windgeschwindigkeiten blieben nShernngs»
weise um den vierten Teil hinter den normalen zurück, nnd als Tago mit

stürmischen Winden traten nur der lö. bis 17. sowie an der östlichen Ostsee-

kfiste noch der 18., 30. und 31. hervor; sie wehten fast durchgängig aus dem
NOrdwestquadranten. Mit Ausnahme des 3., 4. und 6., wo vielfach Niederschläge
fielen, war die erste Monatshälfte bis zum 14. anhaltend heiter. .\uch in der

zweiten Monatshälfte stellte sich noch häufig heiteres Wetter ein, in größerer
Verbreitung namentlich am 19., 20., 24. und 28. Der durchschnittliche Grsd der
Himmelsbedeckung war dementsprechend nahezu um '/g zu gering. Gewitter
wurden im größten Teile des Küstengebietes am 3., 4., 21., 22., 25., 26. und
3Ü. August beobachtet. Die Winde wellten vorwiegend aus westlichen Kiehtuugeu,
aber auch der Nordostquadrant war vielfach stark vertreten.

Bis zum 14. Auaust stand die Wittorung im deutschen Küstengebiet fast

unausgesetzt unter dem Einfluß von IIoch<lruck*^ebieten, die meist vom Meere
her ostwärts vordrangen und das vorwiegend ruhige, warme, heitere und trockene
Wetter dieser Tage im Gefolge hatten. Nur am 3. bis 5. fielen in einer Furche
zwischen zwei Ilonhdruckgebieten in Begleitung von Gewittern vielfach oinige

Niederschläge, und noch am 6. hatte die Nordseeküste unter dem Einfluß eines

Depressionsausläufers regnerisches Wetter. Mit Ausnahme der pommerschen und
westpreußischen Küste stellten sich in dieser ersten Monatshefte die höchsten
Toi^^jx raturen im August ein, die 29 bis 31% in Hemel sogar mehr als 32°

erreichten.

Ein durchgreifender Witterungswechsel trat am 16. August ein: Hohem
Luftdruck Uber Nordwesteuropa gegenüber stellte sich über Nordost- und Ost-

europa eine Depression ein, «lic mit einer Auslnn^hfnng bis zur Nordsee reichte

und an der deutschen Küste lebhafte Nordwestwinde hervorrief, die Trübung
des Himmels, starke Abkühlung und lebhafte Nordwestwinde hervorrief; die am
15. bis 17. vielfach stürmischen Charakter annahmen und an der Ostseeküste

auch noch am 18. wehten, wo .«sich ein neuer Ausläufer eingestellt hatte.

Nun blieb das deutsche Küstengebiet bis zum Monatsschluß unter dem Einfluß

von Depressionen, die indessen nur an 8 Tagen, nämlich am 21., 25. und 26., in Be-

gleitung von Gewittern stärkere Regenfälle mit sich brachten. Auch am 80.

traten verbreitete Gewitter auf. flervorzuheben ist schließlich noch der 31., wo
an der östlichen Ostseeküste auf der liücksoito eines ostwärts abziehenden Tief-

dnud^gebietes steife nnd stürmische Winde beobachtet wurden.

Berichtigung.

In d«r diesem Hefte beigefügten Tafel 28 ist für die Breite der Stat 25. 1910 statt

25« 48.1' S-Br. «a setzen 89» 481' 8-Br.

Brnek mA Verlag von B. S. Mittler ä Sobn, KKnlgtlebe HolbuflhbSBdhuiK und HirttaicMni^sni
Bsrlin 8W, Kochstml« 66—71.
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Dampferwege von Durban nach Japan oder Sibirien.')

Wenn im vorliegenden versucht worden ist, die Frage nach den besten
Dampferwegen von Sfidostafrika nach Japan oder Sibirien zn beantworten, so
muß dazu bemerkt werden, daß zu einer endgültigen Lösung dieser Frage das
Material der Deutschen Seewarte nicht ausreicht; namentlich deshalb niclit, weil

sich die an sich geringe Zahl der Reisen ungleichmäßig auf viele Wege und auf
die versohiedenen Jahresieiten verteilt. Immerhin hofft die Deatsehe Seewarte
mit dem Vorliegenden zur Klärung der Frage beizutragen und wenigstens so

viel sicher festzustellen, daß, wenn nicht aus besonderen Ursachen der Weg
durch die Makassar-Ötraße genommen wird, der Weg durch das Chinesische

Meer vorteilhafter ist

Allgemeines.

Für Dampferreisen von Durban nach nordchiiK tischen oder japanischen

Gewässern und daran anschließend nach Sibirien kommen Wege durch vier

Straßen, durch die Malakka-StraBe, die Stinda-Stiraßei die Bali» und die Lombok-
Straße in Betracht. Da nun aber nach jeder von diesen Strafien verschiedene
Wege über den Indischen Ozean eingesehln^'en und da forner von jeder Straße

aus wieder verschiedene Wege genommen werden können, so läßt sich die Zahl
der offMMtdkenden Wege leicht auf 40 und darüber bringen, wie die folgende
Tabelle der Entfornungm nach Nagasaki xeigt:

Tabelle der Entfemongen von Durban nach Nagasaki aufWegen für Dampfer.

1 Durch die Malakka -.Straße. !

1 Nortl Uta MiKia^iiskar uiul tlirekl wliUt odt-r mit Bekohlung in ^abang oder in

Siiifjapore

2
3

5
6
7

8
!)

10

11

12
13
U
ir>

16

17

18
19

2Ü
21
22

Nord um Madagaskar, mit Bekohlung in Labuan
Kfinester Oxeonwef^ nach Pak» Braa und direkt weiter oder mit Bekohlung in SUbang

oder Siiii^apore ,

Kürzester Uzeanweg moh l'ulo finu«, mit Ik-ki)liluii^' in Labuan

Durch die Sunda-StraBe.

Nord um Madagaskar, mit Bekohlung in äingapore
und ohne Bekohlung vater dtirdi daa GUoeBiaehe Meer.«

<

mit Belcobluhg in TiiJu I^iiii nnd durch die Hulu-S«' . , .

€ c «€<«(« lkTn:irdin<i-!^tra0e

« « < < < « oeUiro die Pbilippiocii . .

Küneater Ozeanweg nadi Jav» Uead, aonat nie
« c « « « c «

«

«

c

5
6

s

10

nii-sL' Entfcrnunfren sind

je 528 äm kürzer als 5 bia 10

Südlicher Weg ülier 30° S-Br. in 80° 0-Lg., sonst wie 5
« . . 300 . . SOo . € « 0
« • € 30° . « S03 , « « 7

« ««30°c«8UOc cc8
k « 30«* * « 8UO « c < 9
c .«90O€€80«>< ««10

i)ie«e Kntfcrnungen »ind

jo 3G9 Sni kürzer als

5 bis 10 uud je 159 Sm
länger als 11 bis 16

Tr)()2

7694

7282
7474

7910
7605

mit Bekohliinir in Labiian ' 7752
8112
S07Ü*
8100

7382
7167
7224
75S4
7äl8*
7672

Töll

7326
7383
7743
7707«
7731

• Bei fhmem NO über etwa 22.3« N-Br. vnd 125.7« 0-Lg. = 56 8m kfiner.

) Diese Mitteilung erfolgt im ÄiiKchlufi an den Artikel »Dampferwege von Durbau nach den
Durchfahrten in das Malansehe liiBehiMer oder nach dem Golf von Benpdeo«, »Ann. d. Hfdr. usir.«

1911. S. 393 ff.
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an Sudlicbtf Wcf! nber 30' .< Br, in SH)"^ 0-I^{., Bonsi wie .1

n . 3t)c . C

sr» . ago . € wr^ . * •

28 « •Mi': . . . . . H

27 € c :t)i- < . 9<>o
. . . i>

2H < . . III

Üii-ae EiKferiiiingen siml

je 2R7 Km kürz*.T ab
r> bi» 10, 2fll S^tn Iknjjpr

bIr 1 1 bis 1 <i und je 1 32 .Sm

lÄnger als 1 7 bis 22

7073

7.i>:i

7!!!75

:S39*

76«

Durch tU« iUli-Strafi4>.

29
:wi

31

3.1

34

n7

38
39
40

Küntruior Oz4'Änwc(r, mit Ovkohliiti); in Pulo Ijiut. sonst wie H
« * « t> • « »9.....

Ck-r:iH-!?.Br. inyi'MH^.. wiust wie S
| Fjufonmi.psn »ind je lOO

; iiS^ : : K . : : r
^»

. 10 f

Onrch die lH>inbok-StraJ)^.

Kflrw»tcr ÜMtnw««, sotwt wie S
j E,„(emuD(ten *incl je 30 ?m länger ak

: : : ,o/ ^^i-ai

,

'^1 2^:^ '
'^'^

H 1 I>i«»c Entfernung, «nd je 7

,
. 30° . t 90^ . . - 10 J

"

' 7 tfm kürzer

• Bei flanem XO Über etwa 22.3" N-Br. und I2ö.7° 0-I^f. = W 8m kilnstT.

7«7]

7fi35*

7C59

7*37

7«.'.

7701

76tM'

m>

7j»:i

77W'

7*18

Um die grolle Zahl der obigen Wege in Gruppen zusammenzufassen, dürfio

es zwcckmäUig sein, sie vom Standpunkte eines Kapitäns aus zu betrachten,

a) unterwegs keine Kuhlen einzuiiehnten braucht, dem
b) von den vier Orten Sabang, Singapore, Labuan und Pulo Laut ein b**

stimmter zum Hekohlen vorgesclirioben ist, oder der
c) an oinom beliebigen dieser vier Orte Kohlen nehmen kann.
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Dunpfenrcge von Duiim ntrh Jupui oder Silnrien. 687

Wenn unterwegs keine Kohlea gßBommmt n werden braachen.

scheiden alle Wege durch die Makassar-Straßo aus, da der kürzeste davon,

Nr. 39 = 7794 Sm, um 100 Sm länger ist als der längste Nr. 2 = 7694 Sm durch
das Chinetisdie Meer. Es kommen folglich nur Wege durch die Malakkt-Straße
oder durch die Sunda-Straße in Betracht. Von den Wegen durch die Sunda-
StraRo scheiden außer denen, die durch die Makassar-Straße weiterführen, auch
die zur Bekolilung über Singapore aus, und seheinen auch die auszuscheiden, die

einen Umweg Aber Labuan machen. Dieee aber nur scheinbar; denn der Um-
wct: durch die Palawan -Durchfahrt — er beträgt von der Malakka-Straße aus

192 Sni, von der Sunila-StraBe aus 57 Sm — kann sich im NO-MoU8Un für
schwache Dampfer sehr wohl empfehlen.

Fflr Oseanwege komm«i folglich nur in Betracht

nach der Malakka^Strafie

der Weg Nord um Madagaskar, 1 oder 2 der Tabelle
Süd « 3 « 4 « «

oder doch ein We^r der sich diesen nähert;

nach der S und :i -Straße

der kürzeste Weg, 12 oder 13 der Tabelle oder doch ein Weg der sich diesen

nähert, ein sfidlioher Weg, 18 oder 19, 24 oder 25 der Tabelle. Der Weg Nord
um Madagaskar nach der Sunda-Straße fällt auch aus, geht man Nord um
Madagaskar, so sollte man auch durch die Malakka-Strafie gehen, wie
sich gleich zeigen wird.

Nach den »Ann. d. Hydr. usw.« 1911, S. 397/98, würde ein 9V2 Kn>Dampfer
unter Kiiilx r( ( hnung der Strömungen, Yersetsungen usw. im Mittel ungefähr
dampfen müssen:

Bis Pulo Bras
auf dem Wege 1

4572 Sni>) mit 36.1 Sm Dnrchschnittsfahrt auf einer Wache » 126.6 Wachen;
auf dem Wege 3

4396 Smi) mit 33.4 Sm Durchschnittsfahrt auf einer Wache = 181.6 Wachen.

Bis Java Ilead
auf dem Wege 12

4455 Sm^) mit 32.8 Sm Durchschnittsfahrt auf einer Wache = 135.8 Wachen;
auf dem Wi'iif' IH

4622 Sm>) mit 34.9 Sm Durchschnittsfahrt auf einer Wache = 132.5 Wachen;
auf dem Wege 6

4843 Sm^ mit 34.4 Sm Durchsohnittsfahrt auf einer Wache = 140.8 Wachen.

Dieser Weg fällt hiemach gans aus. In der oben angesogenen Arbeit ist

der Rechnung für diesen Weg zwar nur eine einzige Reise zugrunde gelegt, sie

ist jedoch im März, in der verhältnismäßig günstigsten Jahreszeit für diesen

nördlichen und der verhältnismäßig ungünstigsten Jahreszeit für den südlichen

Weg gemacht worden, hat also, da sie gleichwohl nach der ungünstigen Seite

fällt, besonderes Gewicht.

Die Weiterreisen werden zwar bei weitem nicht immer unter gleichen

Umständen und Ton an sich gleich schnellen Dampfern nicht immer mit der
gleichen Durchschnittsgeschwindigkeit zurückgelegt werden, es sei nur an die

Monsune und die Monsunströmungen erinnert, allein, wie verscliieden aucli die

Umstände sein mögen, man wird doch annnehmen dürfen: ob die Fahrt dui'ch

das Inselmeer bei Pulo Bras oder bei Java Head oder bei einer östlichen Durch-
fahrt beginnt, das werde auf die Durchschnittsgeschwindigkeit keinen wesentlichen
Unterschied machen. Danach ergeben sich dann für einen 9V2 Kn-Danipfer die

folgenden Zahlen, die — das sei betont — im allgemeinen zu günstig sind, aber

') IVic Zahlen für dif ( )zo:>inv(|r<' slimmcn tnit dm Zahlen der Tt'Xtfi<riir oder d»^s Blattt^ 13

der Monatskarten für den Judit^chcn Ozean nicht übcrcin, weil hier der wahrscheinliche btrom üb ab-

mduDirfende DisUuiz niligeieehnet ist.
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— abiTHsclu'ti von besoiulors jj"rinpti};en (idcr un^ninstifjen ÜIBBtändeil auf ^nxellieil

Reisen — untereinander das richtige Verhältnis zeigen.

Von Pulo Bras bis Nagasaki
auf dem Wege 1, ohne Bekohlung oder mit Bekohlung in Sabang oder Singapore

3022 Sm = 79.5 Wachen;
anf dem Wege 2, Bekohlung in Labuan oder im NO-Monaon ohne Bekohlung

durch die Palawan-Durohfahrt 8214 8m b 84.6 Wachen.

Von Java Ilead bis Nagasaki
auf dem We^ 18, ohne Bekohlung auf dem kfirzeeten Wege durch das Chinesische

Meer 2795 Sirj = 73.5 Wachen;
auf dem Wege 19, mit Bekohlung in Lahuaii oder im NO-Monsun ohne Bekohlung

durch die Palawan-Durchfahrt 2852 Sm = 75.1 Wachen.

Setzt man diese Werte zusammen, so ergäbe sich für einen 97$ Kn-Dampfear
die Reisedauer von Durban bis Nagasaki

durch die Malakka-StraBe: I durch die Sunda-Straße:
Weg.

Nr. der TabeUe. Znhl (U r Wachen.

1 206.1

2 211.2

8 211.1

4 216.2

Nr. der Tabelle. Zahl <l< r \\ :i(lien-

18 206.0

19 207.8

V2 209.3

13 2iü.y

Vergegenwärtiirf man sicli, daß auf den Wegen 3 odor 4 und 12 odt-r 13

für einen 9^^^ Kn-Dampl'er durch frischen Passat und außergewöhnlich btarken
Gegenstrom sehr leicht Verzögerung eintreten kann und daß sie von Dezember
bis März, wenn nicht gar von November bis April, durch das Gebiet der

Mauritius-Orkane führen, so wird man nach der Malakka-Straße dem Wege Nord
um Madagaskar und nach Java Head dem südlichen Wege den Vorzug geben.

Zieht maUf um die Wahl zwischen diesen beiden Wegen zu treffen — nach den
Monatskarten für den Indischen Ozean — , die Wind- und Stromverhaltnisse in

Betracht, so wird man zu f()l<ren<lem kommen:

Wenn die Reise von Mitte Dezember bis Ende Mai angetreten
wird, dürfte der Weg Nord um Madagaskar und durch die Malakka-StraBe immo*
am empfehlenswertesten sein. Man sollte sich bis einschließlicli Februar gut auf

der Ostseitii des Mozambitpie-Kanals halten, lO'S-Br. mögliehst bald, dif Linie

aber erst östlich von etwa 85^ 0-Lg. nach Norden hin überschreiten. Von März
bis Mai kann man sieh etwas mehr in der Mitte, muB sich aber doch auf der

Osthilfte des Mozambique-Kanals halten; man wird den östlichen, mitlaufenden
Sirom walirsoheinlieh erst in der Nähe oder nördlich von 5'' S-Br. antreffen,

kann dann aber den kürzesten Weg nach Pulo Bras einschlagen.

Wenn die Boise von Juni bis Mitte Dezember angetreten wird,

dfirfte im allgemeinen auch der Weg Nord um Madagaskar nach der Malakka»
Straße vorznzielien sein, doeli wird man sie aueh wolil mit dem ".^leiehen Krf<i!^e

auf dem südlichen Wege maclien können. Auf dem nördlichen sollte man nicht

eher vorwiegend Ost gutmachen, als bis man den östlichen Strom erfaßt hat

Den südlichen Weg sollte man jetzt unbedenklich nehmen, wenn beim Aiui-itl der

Reise auf niudlichen Kursen gegen so starken Wind zu dampfen wäre, daß

damit Zeit verloren würde.

b. Wenn Sabang oder Singapore oder I^abaan oder Pulo Laut wom Bekohlen aa-

gclaufen werden inuA.

Nach Sabang sollte nur der Weg Nr. 1 irenonimen werden. Wenn jedoch

bei hartem Nordwind zu Anfang der Reise der Weg Süd um Madagaskar gewählt

wird oder werden muß, ist es nicht ausgeschlossen, daß man sidi unter solchen

Umständen gut dabei steht
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Nach Singapore sollte ebenfalls nur ein W('<r durch die Malakka-Straße
gunoiumen werden. Für einen d'/s Kn-Dampfer dauert die Fahrt nach Java Head
«twa 6 Wachen länger als die nach Palo Bras, die Entfernimg von Pulo Braa
bis Singapore (612 Sm) ist aber nur einige Meilen größer als die von Java Head
nach Singapore (600 Sm).

Nach Labuan ist der Vorteil auf dem Wege Nr. 18 durch die Öuuda-
Strafie rerhfiltnismäßig am größten, dies im Auge haltend, verfahre man nach
den unter a (S. 587) gegebenen Anweisungen.

Wenn Pulo Laut angelaufen werden niuB, so kommen nur Woge durch die

Suiuiu-Siraße oder durch die Bali- oder die Lonibok-Straße in Betracht. Die
Wege durch die Bali- oder die durch die Lombok-Straße können zusammengefaßt
werden, weil sie durch die gleichen Wind- und Stromverhaltnisse führen und
weil die Entfernungsunterschiede sehr klein sind. Auf den kürzesten Ozeanwegen
ist der Weg durch diu Bali-Straße 30 Sm, auf den südlichen Wegen der durch
die Lonibok-Straße 7 Sm kürzer. Die kürzesten Wege kommen aber, weil sie

gegen den Passat führen, nach dem Obigen schon für di<* ?uiula-Stral?e nirlit in

Betracht, also für die Bali- oder Lonibok-Straße erst recht nickt. Es wäre daher
sunSchst nur zu entscheiden, soll man nach Pulo Laut durch die Sunda-Straße
gehen oder durcii die Lond)ok-Straße.

Nacli d. n Ann. d. Ilydr. usw.. 1011, S. 393/96, würde ein 9»/_, Kn-Danipfer
unter Einberechnung der Strömungen, Versetzungen usw. im Mittel ungefähr
dampfen müssen:

bis Pulo Laut:
auf den Wegen Nr. 20/22 durch die Sunda-Straße

4640 Sm>) mit 34.9 Sm Durchsohnittsfahrt auf einer Wache ^ 133.0 Wachen,
695 « « 38.0 « « « . « = 18.3

= 151.3 Wachen,
auf den kürzesten Wegen Nr. 29/31 durch die Bali-Strafie

4892 Sm^) mit 32.8 Sm Durchschnittsfahrt auf einer Wache = 149.2 Wachen,
345 € € 38.0 « « « « « = 9.1 <

c= 158.3 Wachen,
auf den .südlichen Wegen Nr. 38/40 durch di»' Lonihok-SlraRe

5125 Sm mit 34.9 Sm Durchschnittsfahrt auf einer Wache ^ 146.9 Wachen,
320 € « 38.0 « « « « € = 8.4 « «

= 165.3 Wachen.

Stellt sich hiernach auch der südliche Weg durch die Sunda-Straße als

der vorteilhafteste dar, bo gilt dies doch nicht ohne weiteres für alle Monate.

Im südlichen Sommer reichen msIHcIic Winde so weit nach Süden liinab, daß
man auf dem größten Kreise Durban— ÖU-' 0-Lg. in 3ü~' S-Br., dessen Scheitel-

breite in etwa 32° S-Br. liegt, oft Ostwind haben wird und um diesem aus dem
Wege zu gehen, höhere Breiten aufsuchen und damit einen längeren Weg zurück-
legen muß. Dies i.st ein (Irund, weswegen für den südlichen Sommer der Weg
nach Pulo Bras vorhin unbedingt cmpfoliien worden ist. Rechnet man z. B.

(wie auf dem Wege nach der Lombok-Straße) mit dem größten Kreise Durban

—

90 ' O-Lg. in 30^ S-Br., der bis über ^4 S-Br. hinaus nach Süden geht, so hat

auf den Wegen Nr. 26, 27 oder 28 (i<'r Eiitfernungstabelle wie oben berechnet
ein 97^ Kn-Dampfer bis Pulo Laut zu dampfen:

4796 Sm^) mit 34.9 Sm Darchschnittsfahrt auf einer Wache = 137.4 Wachen,
695 « c 88.0 « « € « € = 18.3

«= 166.7 Wachen,

d. h. er würde ein wenig längere Zeit brauchen als durch die Lombok-Straße.
Demgegenüber steht wieder der Vorteil, daß der Weg von 30 S-Br. in 90° O-Lg.

auf einem beträchtlich nördlicheren, also günstigeren Kurse nach der Sunda-
Straße führt als nach der Bali-Straße. Aus alledem dürfte sich folgendes ergebe:

>) Siebe FtoAoote snf S. S87.
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Im südlichen Winter, wenn man schon in verhältni.smäPii^^ niedrijien

Breiten gute Gelegenheit nach Osten zu kommen findet, nehme mau den We^
nach Pulo Laut durch die Sunda-Strafie.

Im südlichen Sommer, wo man nach guter (Gelegenheit wahrscheinlich
bis 34 oder 35 ' S-Br. zu gehen hat, s( lila<:o man den Weg nach der Lonibok-
Straße ein. Trifft man hier östliche Winde, die die Geschwindigkeit des Schiffes

anf östlichen Kursen beeintrSchtigen, so steuere man unbedenklich auf einem
/it inlich nördlichen Kurse dun ii '1(>n Passat und gehe durch die Sunda-StraBe.
Ist man schon so östlich, dalJ der Weg durch die Suntla-Straße einen betracht-

lichen Umweg macht, so laufe man nach Norden bis der Passat abflaut oder
(im südlichen Sommer) in den Westmonsun übergreht und steuere sfidlich von
Java nach Osten. Ob man durch die Bali- oder die Lombok-Straße gehen soll,

hängt von den besonderen Umständen des einzelnen Falles ab, z. P. von der

besseren Befeuerung der Bali-Straße oder von Versetzungen nach der einen oder
der anderen Strafie.

Ffir die Weiterreise ei^ben sich, wie vorhin berechnet, für einen 9'/2 Kn-
Dampfer von Pulo Laut— Nagasaki
auf dem Wege (hircli <lie Siilu-See (Nr. 20, 26 oder 38) 3212 Sm

mit 38.Ü Sni Durehseliinttsfahi't auf einer Wache . . . . =

auf dem Wege durch die Bernardino-Straße (Nr. 21, 27 oder 39)

3176 Sm mit 38.0 Sm Ihirchsehnittsfahrt auf einer Wache :

auf dem Wege Süd um die Philippinen (Nr. 22, 28, 40) 3200 Sm
mit 38.0 Sm Durchscbnittsfahrt auf einer Wache . . . .

=

Set/t man diese Wei te mit denen von Durban nach Pulo Laut zusammen,
so ergeben sich die folgenden Zahlen:

84.5 Wachen,

83.6») *

84.2

T
, 1 u t n a (' 1: X

Weg
Nr. (lor Tabelle

Zahl der
Wacheil Nr. der Tabelle

Zahl der
W'aehcii Xr. der Tabelle

VjAA der
Wafiu'ii

20 2.-M.S 20 240.2 :iH 2:!'.»s

21 2:u.lH) 27 2:«>.3
')

22
•

235.5 28 239.9 40
1

2:;ii«>

Hiernach würden auf dem günstigsten Wege über Pulo Laut (Nr. 21 s=

284.9 Wachen) etwa 2S.8 Wachen im-hr gebraucht werden wl^ auf den i:ünstii;ston

Wegen (Nr. 1 oder 18 = 200.1 Wachen) durch die Malakka- oder die Sunda«
Straße. Selbst auf dem ungünstigsten Wege durch die Malakka-Straße mit Be-

kohlung in Labuan (Nr. 4 = 216.2 Wachen) würde die Reise nach Nagasaki
etwa 18.7 Wachen weniger in Anspruch nehmen als auf dem günstigsten Wege
über Pulo Lauf.

Etwas günstigere Werte für die Wege durch die Makassar-Straße ergeben
sich, wenn man nach Yokohama will. Unter der Annahme, ein Kn-Dampfer
werde seine volle Falirt von durclischnittÜch 38 Sm auf einer Wache einhält«»,

hätte man in Ansatz zu bringen:

Von Pulo Bras nach Yokohama

direkt oder über Sabang oder Singapore
über Labuan oder doch durch die Palawan-Dnrchfahrt

3517
3709

Wachen

92.6

»7.6

Von Java Head nach Yokohama
direkt 3290 86.6

über Labuan oder doch durch die Palawan-Durchfahrt 3347 88.1

1) Bei flauem NO fiber etwa 22.3» N-Br. in 125.To O-I«. = Wachen wenige.
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Von Pulo Laut nach Yokoliania

durch die Sulu-See 3012 79.3

durch die Bernardino-Strafie 2976^ 78.8

Ost am die Philippinen 2910*) 76.6

Bringt man diese Werto mit den vorher gefundenen für die Ozeanreise
zusammen, so erhält man die folgende Tabelle der Reisedauer von Durban
nach Yokohama:

Durch das Chinesische Meer.
Durch die Halakka-StraSe.

Nr. der ISbeUe. Zahl der Waeben.

1 219.2

2 224.2

Durch die Sunda-Straße.
Weg.

Xr. der Tabdle Zahl der Wachen.

18 219.1

19 220.6

Durch die Makassar-Strafie.
Durch die 6unda>Straße.

Weg.
Nr. der ^leUe. Zahl der Wachen.

20 230.6

21 . . . / . 229.6

22 227.9

Durch (die Bali- oder) dieLombok-Strafie.
Weg.

Nr. der fSbene^ Zahl der Wachen.

38 234.6

39 233.6

40 231.9

oder eintretenden Fallet;, (wenn abgehalten wi'rden muß)

dun h die Suuda-."^t rallc.

Nr. der Tabelle. Zahl der Wachen.

26 235.0

27 234.0

28 232.3

Immerhin ist nach Yokohama auch auf dem gunstigsten Wege über Pulo
Laut (Nr. 22 227.9 Wachen) auf etwa 8.7 Wachen mehr Reisedauer zu rechnen

als auf den günstigsten Wegen (Nr. 1 oder 18 = 219.2 Wachen) durch das

Chinesische Meer, und selbst auf dem ungunstigsten Wege durch die Malakka-
Straße und über Labuan (Nr. 2 - 224.2 Wachen) würde die Reise nach Yokohama
noch etwa 3.7 Wachen weniger in Anspruch nehmen als auf dem günstigsten

über Pulo Laut.
Naeh Beendigung der vorliegenden Arbeit ist ein meteorologisches Tage-

buch vom Dampfer Lilly Riekmers«, Kapt. Ilülsebusch, mit einer Reise von
Durban nach Manila, 2. bis 31. Oktober 1910, bei der Deutseben Seewarte ein-

gegangen. Hätte diese Heise im Vorstehenden mit verwendet werden können,

so würden die Zahlen für den Weg Nord um Madagaskar und durch die Malakka-
Straße noch günstiger geworden sein. Ein Vergleich ergibt die folgenden Zahlen
(die nach der vorstehenden Ai licjt errechneten sind eingeklammert):

»Lilly Riekmers hat auf ilcm Wo«:e Nr. 1 gedampft

von Dui'biiii bis l'ulo Rras:

4453 Sm mit 3G.8 Sm Durehsclinittsiahrt auf einer Wache 121.1 Wachen,
(4572 « ) « (36.1 « ) « « < « (126.6 « ),

von Pulo Bras bis Manila:

1965 Sm mit 36.8 Sm Durchschnittsfahrt auf einer Wache 53.4 Wachen,

(1989 *
) (38.0 . ) ' ... (52.3 ).

Auch hieraus ergibt sich, dal5 man von den Straßen aus bis zum Be-

stinimungshafen nicht auf die volle Üurchschnittsfahrt rechnen kann.

Die Deutsche Seewarte.

-» lk>i flauem Nn-i'nssai vitlli irlit ctua 1 15 Sm oder 3 Wnrhon weniper.

•i bei krätlii;. iu N()-l*iiss:it vifllficlit 1 1 Sin vUt :; W ui'hiii iiic-hr, für die Rürkrt-ise,

die auf dein erößteu Kreiae nach der bO-Scitc der riülippinea gemacht werden kauti, irO>?iii oder

etwa 4Va Waiidn weniger.
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Aufgaben S. M. S. „Mttwe" als Vermessungsschiff fttr die Ausreise

nach Sudwestafrika.

Für die Ausreioe nach SüdwefltafriJca ist S. M. S. >Müwe« mit der Lösung
einiger wiMenaohaftUeber Angaben betraut.

Für oaeaMgnpUsehe Arbeiten tind fotgende Statkmeii in Aoeaiebt ga>

nommen:
Anf der Strecko radiz-- Santa Vmz (Traeriffa). Eine ozeano^nphiaebe

Station vor dn- Straf'c vnn Oilirnlt;ir. etwa an «icr indO ni-I.inic; Salz^fflialt?;- und

Temperaturbeätiniinungeii in den verschiedenen Tiefenätuleu — jeweils etwa 0, 2$,

50, 78^ 100, SOO, 400, 800, 1000, 1600 m und Boden.

Ferner querab von Mo^rador, auf etwa IH^ W-Lj,'. bis zum Rande des

Solielfa (etwa 10 ' W-Ly.) vier weitere ozeano^'rapliisehe BeobachtunysM'rien.

Auf der Strecke Santa Cm«— Dakar. Vier ozeanoj^Tapliische Beobachtungs-

atationen etwa auf der Breite von St. Louis tou 20° W-Lg. bia zum Rande
dee Sobelfli.

Auf ilor Strecke Ihiknr h'reetown. Zwei ozennoKraphiaehe Statioiuni <t*a

auf 13° 30'X-Br, 18^ 30' W-Lg. und ir N-Br, 17°W-li.
Auf der Strecke n«etewii—Leaie. Im Guinea>Stroni xwei oseanographisdie

Serien auf etwa 3
' N-Br., 8'^ W-Lg. und 2 N-Hr., 1 W-Lg.

Auf der Strecke Diuda—Banaua. Drei ozeanographisohe Stationen auf etwa

a«»N-Br, 500-Lg.; SOS-Br., 6« SO'O-Lg. und 60 8-Br, 9»0-Lg.

Vor der Konj^o-Mündunj^ Erf,':inzung der Lotungen S. M. SS. »Sperber- und

»Panther« im unteraeeischon Tal des Kongos sowie ozeanographisohe Serieo-

beobaehtnngen in diesem Gebiet. Diese Lotungen sollen unsere Kenntnisse der

merkwfirdif^'en uiiters<M'isc!ieii Talrinne erweitern, die von der Kongo-Mündung
aus weiii^'stensi Sin westwärts sich erstreckt und mit Tiefen von mehr iJs

1000 in (weiitlieh von il'^ 45' Lg.) in den nur 20 bia 100m tiefen Kontinestal-

Bockel einf.M'S('hnitten i.st.

.\uf der Strecke l'.nnuiia N\v akupiiiiiinl. a> Vor St. Paul de Loanda ein

Schnitt durch (h^n ni.rdlichtn Teil des I>cn<^utln -Stromes, dazu vier oieano-

graphische äerienbeobachtungen auf folgenden Positionen: 9-^30'S-Br., 12°0-Lg.i

90 46'S-Br., IIOQ-Lg.; lOOS-Br., lO^O-Lg. und lO« M'S-Br., 9PO-I41. W^tn«
Serienstationen nach ei;renern Erine9s<'n.

b) Lotungen zur Festlegung des Walfisch -Kückens au das Festland. 13«>

jeder Lotung Beiitinnnun<^' der Bodenteroperatur und Entnahme tou Bodenwamr.
Serienstationen nacli Hetlarf.

c) Auf der Breite von Swakopmund ein weiterer Schnitt mit vier Serien-

Btatiooen, um auch die sfidlidie Hälfte dea Benguela^Stromea genau su erforschen.

Auf dem jjnnzen Heisewc^i' werden ferner Drachen- und IMIatbaHensafllliH^

besonders an den internationalen lieobachtuugstagen ausgeführt werden, soweit

die Witterungsrerbiltniaee und sonatigen Umbinde dem Vorhaben günstig sind.

In Togo sind astronomische Beobaclitungen vorgesehen, durch die in»-

besondere feslsjestellt werden sidl, ob «'ine nach bisherigen Längenbestimmung«»
vermutet" Ln<alAv*Mclmn^ auf der Insel l!ay«>l, die auoh gegebensofalla in LÖStt

sich fühlbar macht, in der Tat vorhanden ist.
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Oberflächentemperatur des nordwestafrikanischen Auftriebgebietes.

(Hi<Tzu Tafol ;?o.)

Aus den meteorologischen Tagebüchern der an der nordwestafrikanischen
Kflste fahronden deatschen Dampfer, deren Kapitänen und Offizieren die Deutsche
Seewarte auch an dieser Stelle nochmals ihren Dank für das bewiesene Interesse
aussprechen möchte, sind die ()l)erflächenteniperatiiren von 30°— N-P.r. entlanjr

der westafrikanischen Küste bis 19 W-Lg. im Westen für die Monate Januar bis

April der Jahre 1910 nnd 1911 entnommen. 52 Journale standen im ganzen f&r
die beiden Jahre zur Verfügung; an Einzelbeobachtungen lagen vor für 1910:
Januar 113, Februar 267, März 301, April III; für 1911: Januar 226, Februar 208,
Marz 128, April 92.

Auf den Karten ist für jedes 1°-Peld die Anzahl der benutzten Beob-
aditungen und die aus ihnen gefundene mittlere Temperatur angegeben. So
lückenliaft die Beobachtungen auch zum Teil sind, so geben sie doch in der
Mehrzahl ein gutes Bild der örtlichen Verteilung der Temperatur.

Gemeinsam ist bei allen in Betracht kommenden Monaten beider Jahre
folgendes

:

1. Von den Kanarischen Inseln südwärts bis etwa 2;")
' X-Br. ein geringes

Ansteigen der Temperatur, dann ein Fallen und nur langsames wieder Heben bis

«twa ll^N>Br.; von hier ab ein sehr rasches Steigen um rund l'^C. pro l°Br.
2, Je näher der Küste, desto niedriger ist die Tcniporntur im Vergleich

zu den auf derselben Breite weiter westlich liegenden Beobachtungen,
Abweichungen von beiden obigen Punkten treten natürlich, wie nicht

anders zu erwarten, gelegentlich auf.

Betrachten wir nun die Beobachtungen an Hand der Karten im einzelnen.

— 1910. Januar. Von 30 —24° N-Br. Mitteltemperaturon von 18.3—20.7^. Li
den vier 1° Feldern von 24°—20° N-Br. und auf 17^ W-Lg. Temperaturen unter
18*^, das Minimum von 16.7 auf 21^ N-Br. Die beiden nächst der Küste gelegenen
1 -Fcldci- von 2'2 und 2)! X-Hr. weisen hrilicre Temperaturen auf als die nächst-

gelegenen beiden westlicheren. Von 20 -11^ N-Br. ein langsames Ansteigen der
Temperatur, bis 8^ N-Br« ein bedeutend schnelleres. Im Februar liegt die

Temperatur zwischen 80°—24° N-Br. niedriger als im vorhergehenden Monat;
fünf von elf 1 -Feldern weisen eine Temperatur von 17.2"— 17.9 ' auf, über 18.2^

steigt sie in keinem. Zwischen 24'^— 1!^^ sinkt die Temperatur auf 16.2'^— 17.6^;

ier von sechs 1°<-Feldem haben eine Temperatur von unter 17°. Ein sehr all-

mähliches Ansteigen folgt bis 10^ N-Br., von wo ab es sich beschleunigt. Im
März zeigen neun von vierzehn 1'^- Feldern zwischen 30 —24 'X-Br. eine

Temperatur von 17.2 — 17.9 \ Von 24 — 19"^ N-Br. herrscht in den nächst der
Kfiste gelegenen 1°-Feldern eine Temperatur von 16.5°— 16.9°. Ein langsames
Ansteigen ergibt sich wieder bis 11^ N-Br., dem dann ein rasches folgt. Im
April liegt in der Nähe der Kanaren eine Temperatur von 1G.3 ' IG.8"', bis

24- N-Br. weiter solche von 17.4 — 18.0 Südlich 24 N-Br., bis 19^ N-Br. findet

sich in sieben 1°-Feldern eine Temperatur unter 17°. Weiter sQdlich dasselbe

Verhalten wie in den früheren Monaten.
IJMI. Januar. Bei den Kanaren Temperaturen von 17.0°^— 18.0 \ Bis auf

25^ N-Br. ein Ansieigen. Von 25 —15 N-Br. Temperaturen von 16.4'^— 17.8°, auf
16° N-Br. allerdings 18,1°; drei 1°-Felder hiwvon zeigen Temperaturen von
16.4 ' IG.ir Weiter südlich vorhält sich die Temperatur wie in den früher be-

trachteten Monaten 1910. Im Fel)ruar bei den Kanaren 17.4'^. Zwischen
27°—25^^ N-Br. Temperaturen von 18.1^— 18.8 . Von 25°— 12° N-Br. finden sich

nur Temperaturen unter 18.0'-, in drei 1°- Feldern zwischen 16.6° und 16.8 .

Südlich von 12 X-Br. folgt schnelles Ansteigen der Temperatur. Der März weist

fast dieselben Verhältnisse auf wie der Februar. Auffällig ist die niedrige

Temperatur von nur 16.7° auf 13° N-Br. Auch der April unterscheidet rieh wenig
von den beiden vorhergehenden Monaten; auch hier finden sich zwischen
24°—12° N-Br. nur Temperaturen unter 18.0, allerdings gehen sie nie unter 17.0°.
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Im allgemeinen laßt sich sagen, daß entlang der Nordwestafrikanischett

Küste sieh an der Oberfläche eine Wasserschicht von Terhältnisiii&ßig niedriger

und ^'k'icliinäßiizer Tcinpoiatur hinzieht. Ilir»' Ansfiehnunjr nach Süden hin ist

in den einzelnen Monaten etwas verschieden, kann aber, wie es der April Idll

zeigt, von den Kanaren bis i2°&-Bt. reieben. Es findet sieb bier auf eine
Streelce von fast 1000 Sm in nord-südlieher Richtung eine Oberflächcn-
temi)orntur von 17.0'^ 1 s.o ,

also von fast konstnnttM* Gröno. r>as

Teuiperaturrainimuni von gewölinlicli unter 17.0 liegt bei Kap Blanco. Vieileictu

spielt hier die Gestaltung des Meeresbodens eine Rolle, da ja an dieser Stelle

die Lsobathon bis 2000 ni etwas weiter vom lande abrücken. In dem Ver-

halten der Er^^cbnisse der Beobachtun^ren der beiden Jahre zueinander tritt ein

Unterschied deutlich zu Tage. Während lUlO die Temperatur von unter 18' iui

Januar in 20^ N-Br., im Februar in 19° N-6r. und im März und April in 18^ N-Br.

ihre südlicbste Grenze erreicht, liegt diese Grenze im Jahre 1911 im Januar bei

lij N-Br. und im Februar bis April sogar erst bei 12 X-I?r.I Das kalti- (»Imt-

flächenwasser von unter 18^ erstreckte sich also 11) 11 bedeutend weiter iiacli

Süden als 1910.

Das Gebiet zwischen 12 11" N-Br. ist charakterisiert durch das plützliehe

schnelle Ansteigen der Temperatur von Norden nach SüJen. Wie groß der

Temperatursprung hier sein kann, sei durch ein Beispiel gezeigt. Der Dampfer
»Lilly Woermonn«, Kapt. C. Östereieh, fand am 27. Februar 1911 um 81» N auf
11^ 15' N-Br. und etwa 17 W-Lg. eine Temperatur von 25.f» , nach vier Stunrlen

auf 11*^ 47' N-Br. nur noch 17.Ü , also eine Differenz von 7.5 ' auf etwa 35 6m.
Was den Gang der Temperatur in den einzelnen Monaten betrifft, so steht

der Januar beider Jahre in einem gewissen Gegensatz zu den drei folgen ilea

Monaten, <ia im Januar di(> Temperaturen von weniger als IS nicht soweit nach

Süden reichen: mit anderen Worten; trotz Vorschreiteus der Jahreszeit wird das

Wasser an der Küste, zumal zwischen Kap Blanoo und Kap Verde, kilter nnd
erreicht anscheinend erst im April seine ni« ilt igste Temperatur. Dies gilt so^jar

noch für die Umgebung der Kanarischen Inseln, wo im Januar über is uml

(iiu Jahre lülO) selbst über 19^ beobachtet sind, im März bis April aber Wei te

von unter 19°, ja unter 17°. Dies Verhalten stellt eine auch in klimatischer
Hinsieht sicherlich einflußreiche Tatsache dar.

Gleichzeitig mit den Temperaturen wtiichm auch die Windbeobachtungen
aus den Journalen ausgezogen. Eine Zusammunäiellung ergab, daß fast durch-

gängig in allen in Betracht kommenden Monaten beider Jahre swischen 30°—
10° N-Br. der Wind aus dem Quadranten N—O in durchschnittlicher Stärke 4

wellte. Wenn dieser Wind auch für die Erscheinung des an der nordwest-

afrikaniscliun Küste an die Oberfläche dringenden kalten Tiefenwassers mit be-

dingend sein kann, so erklfirt sich aus ihm nach dem vorliegenden Material doeb

nicht tler Unterschied der räumlichen Ausdehnung des Wassers unter 18^ an Jor

Oberfläche in den Ix'iden Jahren. F^ntweder ist also wohl das vorliegende Material

au Windbeobachtungen noch zu klein oder es spielen auch noch andere Ursachen
eine Rolle. So könnte die Verschiedenheit in der Stromrichtung und -stärke in

den Ix'ideii Jahren die Temperaturunterschiede orkliii'cn, aber auch hierzu reicht

das zur Verfügung stehende Material an Strondjeobachtungeu nicht aus.

Was Beobachtungen aus früheren Jahren und von anderer Seite anlangt,

so ergibt ein Vergleich der Isothermen ffir den Monat Februar in dem Atlss

des Atlantischen Ozeans heransL^eireben von der Deiitschen Seewarte 1!H)2, ein

etwas anderes Verhalten der Teujperatur. Wenn liier auch, als Resultat lang-

jähriger Beobachtung, die Isothermen von 20° W-Lg. an sehr steil nach Sudoi
verlaufen, so sind < doch nur die Isothermen von 19*^ und 20 , d. ii. das gattis

Kiistengidiiet w> ist im I'\d>ruar von den Kannren bis etwa 12" N-Hr. eine mittlere

Temperatur zwischen 18.U und 20.0- auf. Das nach den neuen, nur zweijälirigMi

Beobachtungen deutlich auftretende Minimum von 16.0°—17.0° bei Kap Blanoo

kommt bei den älteren Angaben garnicht zum Vorschein. Im Gegensatz hierin

gibt Hautreux') nach fünfjährigen Beobachtungen an Bord der Dampfer d«r

') A. Hautreaz, Temp^tnres de rAÜaiitique Nord. Bull, de rinstitat (MuognqiUqiie.
Monaco 1911.
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Messafjcries Maritimes (leider sagt er nicht, für wcIcIk» Jalir(>) als Fcbruannitifl

für Kap Hlanco lö.ö"^ an, also noch 1^ weniger, als wir jetzt gefunden haben.

Da Hautreuxs Beobachtungen wahrscheinlich sich auch auf die letzten Jahre
bezieheiit so ergäbe sich eine Verminderong der Oberflichenteinperatar in der
Umgebunf!: von Kap Blanro in den letzten Jaliren ^^egenüber den früheren Beob-
achtungen. Der Unterschied in den Angaben des Atlasses des Atlantischen

Ozeans wird aber vermutlich dadurch zustande kommen, daß die dort benutzten
Beobachtungen nicht so nahe der Küste lagen, wie es bei den neueren der Fall

ist, und wir haben ja gesehen, daß von der Küste nach See zu die Teni))eratur

rasch ansteigt A. C. R.

Eigenschaften unter dem Einflüsse der Gezeiten stehender Flußläule

und deren Regulierung im Interesse der großen Schiffahrt.

Bezüglich der Terbesserung unter dem Einflüsse der Gezeiten stehender
Flußlaufe für die Schiffahrt l)estelien noch immer entgegengesetzte Ansichten,

Theorio und Erfahrungen vermögen eine genügende Antwort auf die Frage,

welche dieser Ansichten die richtige ist, nicht zu geben. Viele dabei auflretendo

Probleme können nur auf empirischem Wege gelöst werden, weshalb auch jeder

Beitrag zur Erwcifcrnng der Kenntnis dieser Flußliiufe und der Mittel zu deren
Verbesserung im Interesse der Schiffahrt willkommen zu nennen ist. Dazu ge-

hören auch die von J. J. Canter Cremers in den Verhandlungen des Königlichen

Instituts der Ingenieure der Niederlande von 1911, L Liefg., veröffentlichten Er-
'-•('linissi' seiner langjährigen Studien, die feilweise neue Grundsätze aufstellen.

Indem dieselben dem Urteil der Sachverständigen hiermit unterworfen werden,
gibt deren Widergabe zugleich Gelegenheit, durch eigene Erfahrungen und Beob«
achtnngen bei der in der Ausführung begriffenen [{egulieniiig der Unterelbe
weiteres Material zu liefern und dadurch die Ergebnisse zu vervollständigen.

X. VortpflMwnBg te nntw^rtto In

1.,Tidewassermenge.

Je größer die aus See aufgenommene und
durch den Ahfhili <ies Oberwassers vermehrte Tide-

wassernienge ist, desto größer sind die Strom-
geschwindigkeiten, die die Vertiefung Terursachen
und die Tiefen erhalti n Es kommt daher in erster

Linie darauf an, diese Wasserinenge mögliehst groß
zu gestalten, indem man dem Eintritt der l' lutwello

in den PluBlauf und der weiteren Aufwärtsbewegung
der Flutwelle alle Hindernisse fortninimt und damit
zugleich die obere Flutgrenze weiter aufwärts ver-
schiebt.

Die Wassermenge ist von der Höhe der Gezeiten
und von der FortpflanzuuLTsgesehwindigkeit der Fint-

welle abhängig. Der Einthil! der let/icnn ist in si lir

anschaulicher Weise aus Fig. 1 zu ersehen, in der für

verschiedene Beobacbtungspunkte zwei Gezeitenlinien
gezeichnet sind, die für ein und denselben Punkt
vollkommen gleich sind, jedoch verschiedene Fort-

pnanzungsgeschwindigkeiten besitzen. Konstruiert
man nun die Gefällinien in den Augenblicken des Henterns von Ebbe auf Flut
und umgekelirt in dem am meisten seewärts geletrenen Profil unter der Annahme,
daß dieses Kentern in beiden Fällen in demselben Zeitpunkt erfolgt, so ist die

zwischen den Gefällinien eingeschlossene Wassermenge in beiden Fällen gleich

der aus See gekommenen Tidewassermenge» vermehrt mit dem während der Flut-

K, Keiitcni von Ebbe auf Flut.

Flut Ebbe.

u\:ji,i^cci by Google
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periode zugeführten Oberwasser. Die Sununfi heider Wassermen^en ist nun nach

Fig. 2 am größten für die Flutwelle mit der größten Fortpflanzungsgeschwindigkeit.
Da die Geflllinien sich sehneiden, so sind die Mengen stromaufwfirts on deni

Schnittpunkte negativ, d. h. es läuft daselbst Ebbe, während das Flütbecken sich

füllt, so (laß diese Füllunj;: nicht allein aus See (»rfol-^t. Die negative Menge ist

desto kleiner, je größer die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist.

Kip 2.

B^fFeuzuiig der eiugetreteneii FlutwMaermensei.

2. Fertpfflansnngsgeschwindigkeit

Von (h'ii versehi(»deiiHii, die rJezeitenbewe^'un^'^ betreffenden, teils aus Ver-

suchen und teils mathematisch abgeleiteten Formeln beziehen sich die wichtigsten

auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Flutwelle. Die einfachste der-

selben lautet:

in der V — Fortpflanzungsgeschwindigkeit, g = Beschleunigung der Schwerkraft

und U = Tiefe ist.

Scott Russell leitete aus Versuchen dieselbe Formel ab, gab ihr aber

die Form
V = rg(H+li)

woi in H =s Tiefe bei N-W. (Niedrigwasser) und h » Tidenhub (Höhe der Flut-

welle) ist.

Basin fand bei seinen bekannten hydraulischen Versuchen in verschiedeoen

Fällen etwas größere Werte f&r V (ExpMences hydrauliques von Darcy und

Bazin).
Von Bazin und Barre de St. Venant ist folgende Formel, deren Ab-

leitung u. a. im Hydraulique von A. Flamant zu finden ist, aufgestellt worden.

V =
I Kill-i- .,h)"

oder auch in dw Form

v«ygH(i+
- II II

Boussinesq hat eine Formel abgeleitet, in der auch die Flutwellenforin

eine Rolle spielt, nämlich:

•oder annähernd

in der j^,- die Krümmung der Wasseroberfläche in dem Punkt der Welle dar-
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stellt, wofür V abgeleitet ist. Diese Formel ist nur bei bekannter Wellenform
anwendbar.

Patriot gibt in seiner »Etade snr les RiTi^res ft Marto et aar les estuairesc

folgende -von Barr4 de St. Venant abgeleitete Formeln an:

in der ü Stromgeschwindigkeit» H =s Tiefe, H' ^ Tiefe ffir den Wasserstand,
bei dem U = 0 ist, U' = Geschwindigkeit, wenn der Strom nur das Oberwasser
abzuleiten hat.

Für die praktische Anwendung haben diese genannten Formeln nur geringen
Wert. Im allgemeinen scheinen sie für mächtige Flußläufe mit bedeutendem
Tidenluib bessere Er^^ebnisse zu erziehm als auf weniger mächtigen Flüssen, bei

denen der Einfluß der Reibung und des Widerstandes in den Krümmungen höchst-

wahrscheinlich größer ist. Die schlechten Ergebnisse mit den Formen sind rer-

sohiedenen Ursachen zuzuschreiben. Abges* Ind davon, daß sie sich auf einen

kanalformigen Querschnitt beziehen, also der I-'ni in des Strombettes und dem
Einfluß der verscliiedenen bekannten und unbekannten Kräfte keine Rechnung
tragen, gelangt in ihnen nicht der Widerstand znm Ansdruok, den die auf-
wärts dringende Flutwelle durch das entgegenströmende Ebbewasser
erleidet. Aus den berechneten und faktiscl» ])e<>bachteten Werten für die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit ergibt sich vergleichsweise, daß sie nicht nur beträcht-

lich voneinander Terschieden, sondern daß erstere selbst abwechselnd größer und
kleiner als letztere sind. Nur die übersichtliche Form, in der der Einfluß der
Faktoren Tiefe und Flutgröße auf die Grr)ne der Fortpflanzungsgeschwindigkeit
angegeben wird, gibt ihnen einen gewissen Wert.

8. Tidealinli.

Außer der Fortpflansungsgeschwindigkeit muß auch der Tidenhub zur
Bestimmung der aufgenoniinenen Tidewassermenge bekannt sein. Ist der Tiden-
hub in See vor der Mündung bekannt, so kann man nicht mit Hilfe von Formeln
den Tidenhub aufwärts ableiten. Der Einfluß einer entworfenen Stromregulierung
auf die Tidenhübe läßt sich deshalb auch nur annihernd durch Vergleichung mit
bestehenden Zuständen bestimmen. Im allgemeinen laßt sich sagen, daß die

Tidenhübe im FluÜlauf aufwärts desto größer im Verhältnisse zu dem Tidenhub
in See sind, je kleiner die bei der Oezeitenbewegung erzeugten Stromgesohwindig-
keiten sind, wie sieh aus der folgenden Erklärung ergibt.

Der Tidenhu!» ist von dci- Wassi-i bcwct^nng, d. i. von Stromgesehwindigkeit
mal Profilinhalt abhängig, ni^o proporlioual der ersten Potenz der Strom-
geschwindigkeit. Alle der Gezeitenbewegung entgegenwirkenden Kräfte, wie
Reibung, Widerstand in Krümmungen, Wirbel bildungen, Reaktionen, Über«
Windung der Ebbeströmung, Querst römungen, Stromübergänge uf?w. sind pro-

portional dem Quadrat der Stromgesehwindigkeit. Es wird daher eine niedrige

Flutwelle, die geringe Stromgeschwindigkeiten erzeugt, auf demselben Stromlauf
im Verhältnis weniger an Höhe mit dem Eindringen aufwärts verlieren als eine

hohe FlutweMc Bei Nippt idc nimmt der Tidenhub im Verhältnis weniger ab
als bei Springtide. Für die Kichtigkeit dieser Erklärung können einige Beispiele

dienen:
Bei Sheerness an der Themse ist der Tidenhub bei Springtide bzw. Nipp-

tide 4.90 m bzw. ;!.2ü m, bei London Bridg«^ dagegen Ö.HO m bzw. 4.20 m. Die
prozentische Zunuhmc des Tidenhubs ist bzw. 28.U und 31.3%. Bei der Insel

Lundy im Iftristol-Kanal ist der Tidenhub bzw. 8.20 m und 4 m, bei Gardiff
dagegen 11.HO m und 0.20 m, die prozentische Zunahme also 40.2 und 55*^/,,. In

der Mündung des St. Laurence-Stronis ist der Tidenhub bzw. 4 m und 0.90 m,

bei Quebec dagegen bzw. 5.5 m und 2.40 m, die Zunahme demnach 37.5 m und

166.67o* Pointe de Grave an der Mündung der Gironde ist der Tidenhub
bzw. 4.10 m und 2.20 m, bei Bordeaux dagegen 4.65 m und 8.76 m, die Zunahme

oiyki^cd by Google
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I)zw. 13.4 und 70.6°/,,. Dasselbe findet auch auf dem Wattserwog von Rotterdam
noch Sfo statt.

Auf Strömen mit yroBen Abmesaun^on und sehr l<räftiger Gezeiten-

beweguny, 8. g. «Estuarien«, wird dio Flutweilonhöhe mit dem Eindringen auf-

wärts oft gröHer, die ll-W.-Linio fällt dann nach See zu, die N-W.-Linie von See

ab. Es erklärt sich dies aus der ausgesprochenen Trichterform. Betrachtet

man eine bestimmte Strumslrecke kurz vor N-W., so ist in diesem Augenblick
die Kraft des Ebbostroms bereits verringert, und da die Flutwelle »ich aufwärts

l>ewegt, also alle Oezeitener.Hcheinungen an der Seeseite zuerst auftreten, so wird
die Stromgesehwindigkeit unterhalb der Strecke frfiher abnehmen .ils oberhalb.

Wenn tlie Profilinlialte seewärls nicht zunehmen würden, so würde das Wasser
in der Strecke zu steigen beginnen, sobald die Stromgeschwindigkoit unterhalb

kleiner als obt-rhalb ist, da in «lern Falle der Zufluß in der Strecke den .\bfluB

übertreffen würde. Infolge der Trichterform der Strecke sind Zuflul) und Abfluli

erst dann gleich, wenn die Slromgeschwindigkeil oberhalb die unterhalb ül»er-

trifft. Dies ist aber erst dann möglich, wenn das Uefille in der Strecke der

Stromrichtung ontgegengerichtet oder so gering ist, daO die stromschwächende
Wirkung der Reibung usw. die stromverstärkendo Wirkung des Gefälles über-

trifft. Ist nun die Trichterform der Strecke eine derartige ausgesprochene, daß
der Unterschied in Stromstärke an beiden Enden ziemlich groß sein muU, bevor

der Abfluli an dem unteren Ende durch den Zufluß an dem oberen Endo über-

troffen wird, dann wird das Gefälle der Stromrichtung entgegengesetzt sein

müssen, bevor der N-W.-Stand in der Strecke erreicht wird. In diesem Fall

wird der N-W.-Stand an dem oberen Ende der Strecke niedriger als an

dem unteren Ende sein. In analoger Weise ist auch die Erhöhung der II-W.-

Ständc mit dem Eindringen der Flutwelle aufwärts zu erklären. Daß der Strom
erst ziemlich lange naeh der negativen Gestaltung des (lefälles kentert, i.st der

lebendigen Kraft der bewegenden Wassermengen zuzuschreiben.

Flußläufe mit weniger kräftigen Gezeiten besitzen nicht die genannte
Form der H-W.- und N-W.-Linien. Ueide sind dann in dem unteren Teil dt'.^

Flußlnufes nahezu horizontal, nehmen aufwärts ein allmählich stärker werdendes
Gefälle an, das an der oberen Grenze <les Flutgobiets in das (Jefälle des Oberlaufs

Obergeht.
Oft hat in dem unteren Teile des Fhißlaufes die Il-W.-Linie ein Gefälle

von See ab, die N-W.-Linie ein Gefälle naeh See zu, was gewöhnlich einer

mangelhaften, durch <lie Form des Flußlaufes verursachten Gezeitenbewegung
zuzuschreiben ist. Nehmen die tiuerprofile nach See nicht in Größe zu

oder nehmen sie ab, so hat die.<< zur Folge, daß sowohl bei Ebbe wie bei Flut

die Gefälle sehr groß sind.

Bei Verringerung der Stroingeschwindigkeiten in der Mündung infolge

des weniger schnellen Steigens oder Fallens des Wassers in See einige Zeit vor

Erreichung des II-W.- oder N-W.-Standes sind dann auch die Gefälle nach oder

von mehr aufwärts gelegenen Stromstrceken noch sehr stark. Die Folge davon
ist, daß das Gefälle in der Stri>mrichtung ebenfalls noch ziemlich groß ist, wenn
der kritische Augenbliek eintritt, daß an der einen Seite ebensoviel in eine

Strom-strecke einströmt, wie an der anderen Seite ausströmt, also wenn in der

Strecke ll-W. oder N-W. ist. In solchem Falle muß die H-W.-Linie von See ab

und die N-W.-Linie nach See zu fallen. Diesen Zustand findet man u. a. in dem
unteren Teil des neuen Wasserweges von Rotterdam nach See.

4. nestiiiiiiiuDK der nnfj^enoniinenen TidewassemieB|ce.

Zur Beurteilung di-r erzielten Verbesserung der Gezeitenbewegung oder
zur Unfer.^uchung der größeren oder geringeren Standfestigkeit der Gezeiten-
bewegung empfiehlt es sieh, die Was.si-rliewegung von Zeit ZU Zeil möglicliBl
genau zu messen, wozu zwei Wege offen stehen. Entweder mißt man in einem
bestimmten Profil nahe der Mündung während einer ganzen Tide jedo viertel-,
halbe- odtT ganze Snindi- din PlroniLje!=nhwindi<.'k('it und den W.n.-^ser.'stand oder
iiuiM Ix iMiizt (Jez.'iteiilini. ii « iii. r .Vn/uhl Punkte längs des FlußlnufeR und die
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Oberflächen bei allen Wässerstanden zwischen H-W. und N-W. zur Bostimmun<,'

der in einem gewissen Zeitraum aus- oder eingeströmten Wassermengen, wobei
der Zufluß des Oberwassers bekannt sein mufi, um zu wissen, welchen Anteil das
Soowassci- an der Füllung des Flußbassins gehabt hat. Beide Methoden, ''[leich-

zeiti^ angewendet, <:eben eine Kontrolle für die größere oder geringere Kichtig-

keit der Ergebnisse.

5. Gezeitenbewegaog in einem FluBlauf.

Die Geaeitenbewcgun^r hat von N-W. an folgenden Terlanf: K-W^ kentern
von Ebbe auf Flut, i.röl!tr Geschwindigkeit des Flutstroni.«, größter Zufluß,

H-W., kentern von Flut auf El)be, größter Abfluß, größte Oeschwindigkeit des

Ebbestroms, N-W. Bemerkenswert dabei ist der Unterschied in der Folge von
größter Geschwindigkeit und größtem Zu- und AbfluB bei Flut und Ebbe, der
darin eine Erklärung findet, daß die größte Stromgesohwindigkeit sowohl bei

Flut wie bei Ebbe in dem Augenblick erreicht wird, wenn <lie Geschwindigkeit
des Steigens oder Fallens des Wassers sich zu verringern beginnt. Da nun die

Stromgeschwindigkeit einige Zeit vor und nach der Erreichung der größten
Werte sich sehr wenig ändert, während die Profilinhalte bei Flut auch nach dem
Augenblick der größten Geschwindigkeit größer bleiben und bei Ebbe in diesem
Augenblick kleiner als kurz vorher werden, so geht daraus hervor, daß bei Flut

der Augenblick der größten Oeschwindigkeit dem des größten Zuflusses voran-
gehen, dagegen bei Ebbe nach dem des größten Abflusses eintreten muß.

6. Bedingungen für eine regelmäßige Fortpflanzung der Flutwelle.

Eine gute Geseitenbewegung erfordert in erster Linie eine solche Form des
Flußlaufs, daß die Wasserbewegung möglichst ungehindert und regelmäßig statt-

finden kann. Es sind daher alle plötzlichen I'luTu'änge von breiten Teilen in

schmale oder von tiefen Teilen in flache zu vurnieiden. In einer plötzlichen

Verengung wird ein Teil der lebendigen Kraft der Flutwelle verbraucht, was
sich durch eine plötzliche Verringerung der Amplitude obei lnill) der Verengung
äußert, in der stets größeres Gefälle und größere Stromgescliwiadigkeit auftreten

als wie unterhalb und oberhalb, wo die Profile größer sind. Da die Strom-
geschwindigkeiten in den größeren Profilen kleiner sind, so können sie in diesen
auch nur geringere Tiefen unterhalten. Eine außer Verhältnis breite Stroni-

strccko wird daher als Fahrwasser mangelhaft sein und oft Verändcruntron im
Lauf der Stromrinnen zeigen. Stromtrennungen sind namentlich nachteilig für

die Gezeitenbewegung, da beide Stromarme immer von verschiedener Kapazität
.sind. Es entstehen infolgedessen an beiden Enden der Trennung Dreliströnie

und Stromübergäuge, die einen Teil der lebendigen Kraft der Flutwelle aufzehren.

7. BinfluB des Uatersehieds des sperifischen Gewichts ven Sals- und SftBwasser
auf die Stromverteilnng und Ablagerungen.

Gegen das Ende der Flut ist der untere Teil eines P'lulUaufes mit Wasser
von gleichem spezifischen Gewicht wie das Seewasser angefüllt. Beginnt der
Wasserstand su fallen, so bleibt der Flutstrom wegen der lebendigen Kraft der
sich bewegenden Wassermasson noch einige Zeit nach diesem Zeitpunkt bestehen.
Diese lebendige Kraft wird zuerst an solchen Stellen aufgehoben, wo die Ge-
schwindigkeiten am geringsten und die Widerstände durch Reibung, Wirbel-
bildungen USW. am größten sind, demnach lings der Ufer und der Sohle, infolge-

dessen die Strömungen hier auch zuerst kentern. Es läuft dann bald in dem
ganzen Queri)rofil Ebbe, die allmählich an Kraft zunimmt. Durch den Einfluß
des Oberwassers nimmt das spezifische Gewicht ab, und zwar um so mehr, je

größer die Oberwassermenge im Verhftltnls sur Flutwassermenge ist
I'oi der Ausströmung in See führt der Küsteiistrom das Ebbewasser fort

und Seewasser heran, so daß außerhalb der Mündung zwei Flüssigkeiten von
verschiedenem spezifischen Gewicht gegeneinander stehen, das einen mit der
Tiefe zunehmenden Dmckunterschied in der Trennungsfläche hervorruft. Das
schwerere Seewasser sucht unter das Brackwasser zu dringen. Der Gegendruck
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de« Se«wa»ä«'rs wirkt nufstauend und verursacht somit eine Erhühung des Ebbe-
wasserspie^oU in firöiSercr Tiofe (Fijf. ti), wodurcli da» Ebbewasser nach allen

Richtungen anströmt und «ich jo weiter von der Mündung in desto dünneren
Schichten über das Seewasser verteilt. Nach und nach nimmt das Ebbewasser
des Tidestroms die Uiehtung «les Küstenstroms an.

tJegen das Ende der Ebbe, wenn das Ebbewasser leichter wird, dringt

das Seewnsser zuerst auf den tiefsten Stellen längs der Sohle in die Mündung
ein. Das Kentern von Ebbe in Flut tritt somit auch zuerst in den griißten

Tiefen ein und setzt sich in diesen auch noch ziemlich weit aufwärts fort. Der

gröBere Druck durch das Seewasser auf die untersten Schichten des Ebbewassers
ist nicht nur in dem Augenblick von EinfluU, wenn das Seewasser längs der

Sohle in den Flußlauf eindringt, sondern bleibt auch während der ganzen Tide

in dem Teil des Flusses bestehen, wo das Wasser, ohne süU zu sein, weniger

Salzgehalt als das Seewasser hat, und zwar in der Weise, daH in diesem Teil

j rr 1-1. • (itMi'liwiiidiirkfil an di r OlHTfliii hc , . _„ , , . ,^1 . • .

das \ erhaltnis ,. , , , , ,, boi Ebbe großer als bei Flut isL

Während der Flut schiebt sich nämlich das Scewasaer in den Fluß hinein wie

ein Keil, dessen Spitze sich längs der Sohle bewegt. Stellt Fig. 4 das Längen-
profil der Mitte eines Tidestroms dar, in dem die Punkte von gleichem spezi-

fischen Oewicht miteinander verbunden sind, so erhält man geneigte Linien in

der Stromstrecke, in der <las Wasser nn Salzgehalt zunimmt und aus Süßwasser
in Soewasser übergeht. Die Stromstrecke, in der <las Wasser mehr oder weniger

brack ist, verschiebt sich bei Ebbe setnvärts und bei Flut aufwärts, während
auch deren Länge nicht konstant ist. Zu dem Zeitpunkt, daß in dem Querprofil,

in dem das Wasser genau das spezifische Gewicht von Süßwa.sser hat. Kentern
von Flut auf Ebbe stattfindet, hat die Stronistrecke mit brackeni Wasser die

größt«! Länge, dagegen bei Kentern von Ebbe auf Flut in dem Profil ihre kleinste

Lange. Verlängerung erfolgt durch Zufluß von Süßwasser von oben und von

Salzwasser aus See, Verkürzung durch Abfluß von Hrackwasser nach St'C. Da

der Druckunterschied zwischen dem am meisten aufwärts belegenen Querprofil,

in dem der Salzgehalt dem des Seowassers gleichkommt, und dem nächsten

Profil mit nusschließlich Süßwasser in jeder bestimmten Tiefe konstant ist, so

wird die erwähnte Auswechselung von Wasser verschiedenen Salzgehalts zwischen

dorn oberen und dem unteren Ende der von diesen beiden Profilen begrenzten

Strecke am kräftigsten bei der kleinsten Länge derselben, somit das Gefälle

der Linien, die in dem Längenprofil (Fig. 4) die Punkte mit gleichem spezifischen

Gewicht verbinden, am größten sein.

Die Folgen der Auswechslung des Wassers zwischen den verschiedenen

Profilen bestehen unter Berücksichtigung des Umstaiides, daß die ganze Strom-

strecke in Hewegung ist, nun darin, daß boi Ebbe die Geschwintligkeit an der

Oberfläche groß und auf der Sohle khtin im Verhältnis zur mittleren Ge-

schwindigkeit ist, bei Flut dagegen das Umgekehrte stattfindet, außerdem während
der Ebbe ein Teil des bei Flut zugeführten Seewassers in dem Fluß zurückbleibt.

Indem der Einfluß von Süßwasser von oben nicht aufhört und das Wasser in

See einen ziemlich konstanten Salzgehalt hat, werden die Linien von gleichem

spezifischen (!4'wiclit in dem Längenjirofil auch niemals horizontal vorlaufen

können.
Die Verteilung der Stromgoschwindigkeit in einer Vertikalen kann nach

dem Vorangegangenen graphisch wie in Fig. 5 dargestellt werden. Ist ADCÜ
das normale Verliiillnis der Stroingeschwindigkeiten in einer Vertikalen A B, so

kann infolge des Einflusses des verschiedenen spezifischen Gewichts von Salz-

uml SüßwassiM* dieses Veriiältnis in der Stromstrecke mit brackem Wasser während
Ebbe rlurch eine Kurve A D' C" U und während Flut durch eine Kurve AD"C"B
bezeichnet werden. In den Querprofilen findet ähnliches statt, indem während
der Flut «las schwerere Seewasser zuerst »laliin kommt, wo Geschwindigkeit und
Tiefe an> größten sind, das leichtere Brackwasser dagegen nach den Ufern und
aufwärts >lringt, Wälin nd li-r i;ii)u' wird ilurch die gröIWre mittlere Gesehwindij;-
keil in di-r Mitte »ler <iuerpr<dile das Wasser zuerst in der Mitte, und zwar an
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der Oberfläche leichter wcrtlen, da nach hier zuerst Wasser aus den aufwärts
bf'I<'tr<'iu ii St roinstrecken koiiiiiil, wenn iuicli liinjjs der Ufer die Ebl)e ein weni*r

fiühcr eintritt, da hier, solange die mittlere Geschwindigkeit im ganzen Profil

noch gering ist, beim Begfim der Ebbe die Geschwindigkeiten grdfier als in der
Mitte sind. Mit der V('i i inu:erun^ des spezifiselien riewichts über Ebbe nimmt
daim die Gescliwiudigkeit iu der Mitte zu und übertrifft die an den Ufern.

Fig. 3.

Bracktvasser ^ .^Lli

6 s= ,j- — StroniKcscIiwindi^ceit des Wtmers in bezug auf 8eew«fl»er. in

1 = DruckfJHRbe dnrch Niveauiinterechied und Ocedkirindigkeit

venirsiu-ht.

2 — l)ru< ktl;ii ho, <hin h l iiti rst liied im s|H?zif. (Jewicht verursacht.

Die Linien, die in einem Querprofil die Funkte von gleichem spezifischen

Gewicht miteinander verbinden, werden dann bei Flut ungefähr die Gestaltung
in Fig. 6 und l)ei Ebbe die in Fig. 7 annehmen. Diese Vorj^^än^'e werden in

einem fjeraden Lauf schärfer als in einem sch]änp:elnden Lauf auftreten, weil bei

letzterem die VVasserleilchen derart durcheinander gemischt und gegeneinander
Terscholten werden, dafi der sehr geringe Unterschied im spezifischen Gewicht
zwischen Punkten des Ufers und der Mitte eines Querprofils in gleichen Tiefen

sich nicht regelmäßig vollziehen wird.
Fig. 5.

Fig. 4. 0' D 0" A
3 « I T^Y"

Die Einwirkung des Unterschiedes im s|iezifis('hen

Gewicht von Salz- und Süllwasser auf die Form und
die Abmessungen der Querprofile tIBt sieh wie folgt

feststellen: Ein Teil der von oben zugeführten festen

Stoffe besteht aus R('inien<i^ungfen, die wepfen ihrer

Grolle und ihres sj^ezifischen Gewichts nicht durch

Fig. 6.

Qiieri)rofil Imi Flut. C^uerpriifil Ihm Kblie.

die Str<">nmniren schwebend gehalten, vielmehr über die Sohle fortgerollt und
fortgeschoben werden. Die längere Dauer und die größere Geschwindigkeit des
Ebbestroms f&hrt diese Stoffe seewfirts, da die Bewegung derselben aufwärts
durch den Flutsfrom geringer ist. Infolge der Zunahme des spezifiselien Tio-

wichts gegen die Mündung ist jedoch die Geschwindigkeit auf der Sohle während
der Ebbe im Verhältnis zur mittleren Geschwindigkeit klein und während der
Flut groß, so dafi der Weg, den die festen Stoffe während der Ebbe seewärts
zurücklegen, g^en See zu abnimmt und sogar in einzelnen Fällen negativ werden

Ann. d. Hjrdr. nsw, »11. Haft XL 8'
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kann, wns dann zur V«mndang in den tiefsten Teilen de« Profils Veranlassnnp
j.'il)t. Mit <lifs< r Vi'raftltdUim^ ist oino Vorklfim-runir <1<'S rrofils vci-bundon, wri-

durrli rlit< niilthii' «ioscIlwindiKlcpit wit-iler grüUer wird, ein (lleichgewichw-

/U!<taii<i * rrt-i<-lit ist, bei dem die Oo.scliwindlgjcelt Mng» der Sohle wälirend der

£bb« stark genug ist, weitere VersandungeD tu verhindern. In einem nieiit

re|?u1iertpn Flufilaofo werden die Profilsinlialte sieh hattptsieliliflh durch Erhöhung
<]<')- in (i<-n tiof< ii Hinnon Y(>i-i-in<.'(>rn, weil in d«a tiefen Teilen die Ver-
lan<,'saimiiin des KidtcstruiuM am ^.'i'-'^'ütcii ist.

Wiiliit'ini «IiT Perluik' clt>^ kififi itrstoii Flulstroiiis sind die Wasser^itände

hüber al» während der des kräftii^sten übbestroms. Wenn nun der Inhalt der

Querprofile kleiner wird, ohne daß sieh die Breite über N-W. Terrini^ert, so ist

in'ozi'ntiinl die Iiihnltsverrinj^eniiit; bei di-n WnssiTstärKlon doi- kräftijistcn Flu:

ki<'iiifr al.-i Itci den Wassel-Ständen der krfifti^'sten I-"1>Im'. Dureli AldaL'eriii'.u

von fesiLMi .Stoffen, die Verriiij,'erunK des l'rofilsinlialts und nielit der lireiie

über N-W. zur Folge haben, wird suinit die Ebbe mehr als die Flut verstärkt

werden.
Außer den über die Sohle fortbewe^'ten festen Stoffen enthält das Wassor

aueh darin sehweliende HeiinenuiiiiLen. I'.esteliea diese aus sehr feinen Teiiehen,

so ist der Cieliait an sehweln-iidi ii Stoffen uu<l naineatüeli an Sehliek sehr ,i:rol5.

Würden alle Was.serteilelien sich parallel zueinan<ler und mit derselben (ie-

8chwindit.'keit bewegen, so würden feste Stoffe von größerem spezifischen Gewicht
als Wasäer sich darin nicht schwebend halten können. Da jedoch in Wirklich-

keit die WasserCeilchen durch Reibung und Stoßen durcheinander fließen, so ge-

langen die schwebenden Stoffe xogleioh in Strömting«n, die aie Ton der Sohle
aufhoben.

Wie rtchon j^esa^t worden ist, wird infolge des vei-sciiiedtMien sjiezifi.schen

Gewichts ein ]>ruck in der Richtung von See nach aufwärts längs der Sohle

anspeflbt. Auf Grund der Efj^ensehaft des Drucks in PIQesiprkeiten, sieh nach
allen Seiten fortzupflanzen, wird <lieser Druck auch von unten nach (ihen wirken,

und da« schwere Salzwasser in da.s leichtere Süliwa.sser j^edran^t werden. Die

Wasserteilchen erhalten somit eine veitikalo (•eschwindijrkeitskoniponente, die

auch bei Kentern des Stroms in horizontalem Sinne bestehen bleibt und Icriftig

lur Verhinderung der Abla^'^ening von sehwebenden festen Stoffen wihrend des

Kenterns mitwirkt.

Am Ende der Ebbe ist da.« Wasser in den oberen Schichten dann auch

In hohem Malie mit scliwebenden festen Stoffen, namentlich Schlickteihdien, an-

gefällt, die infolge des Verdrängens des leichteren Brackwassers durch das Salz-

wasser wihrend der Flut nach den Ufern aueh cugleieh naeh dieoen hlng«drittfrt

und an Stellen mit fferin;,'er Sli'.".iii\i!i„' zur .\bl:it'eruni; {gebracht worden, woslialt'

in ih'in elüeiitlichen tiefen, ih'iu lliiifhill der < iezeiteii unterworfenen Strome sellirl

sehr selti ii Si liliekabla.L'erungen stattfinden, die besoniUTs für die Hiifeii an dem
Strome nachteilig sind, da dieses Wasser gerade zur Füllung des Flutbeckens
solcher HSfen dient Es ist daher auch eine bekannte Ersehdnung, daB HIfen
an dem Teil eines solchen Stromes mit mehr oder weniger starkem Salzgehalt

einer stärkeren Aufschlamniung ausgesetzt sind als Häfen an dem Teil derselben,

wo das Wasser stets süß ist

Den holieii .\nfiirderuii<:eii lU'r S'-liiffahrt in der letzten Zeit, deren l'r-

aaelien einesteils in der ;uilier;tew<ilinlichen Zunahme der Abmessungen der Schiffe

und andcrntoils in der Zeiter.-«parnis ohne Abwarten dos H-W. liegen, ist es xu-

Biucbreiben, daß der Zustand der unter dem Einfluß der Gessiten stehenden
Flnfllinfe eine andere Wichtigkeit wie frflher erlangt hat Der Handel Terlsngt

eim Sil is ^rüMi i'e Tiefe, die int alL'cnieinen der des Suezkanals gleichkommt,
in Zukunft aber durch den ranuinakanal noch eine Zunahme erfahren wird.

EinMine Weltbifen shid des Mitbewerbea wegen geswungro, noch höheren An-

ZI. Der Floßlauf als Fahrweg für die Schiffahrt.

I. AnfCrdernaKen an das Plahrwaaser.
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forderungen au die Tiefe zu genü<,'en. Die Länge der Schiffe verlangt ferner

eine Berücksichtif^aing der horizontalen Form des Fahrwasser«, das deshalb keine
stark gekrümmte kurze Strecken besitzen darf, namentlich wenn nur mit ge-
ringer rree^ehwindiirkeit gefalireii werden darf. Je sctimäler der Flußlauf isti desto
mehr sind solche Krüummngeii zu vermeiden.

2. Form der Hinnen in nieht rognllerteH FlnBI&nfeD.

Di»' P'hiiiläufe lassen sicli in y.wvl llnujtttypen zerlegen. Zu dem einen

Typ gehören die Flußläufe, deren Bett aus einer Anzahl liiuueu besteht, von
denen einige dureh die Flnt nnd andere durch die Ebbe tief gehalten Vierden.

Gewöhnlich sind sie durch flache Barren oder durch bei N-W. troekenlaufende
Bänke getrennt und periodischen Vertiefungen oder Verflachungcn ausgesetzt.

Über und zwischen diesen Bänken kann die ötromrichtung von der des llaupt-

stromes sehr verschieden sein, so daß diese Nebenströmungen für die Vornahme
von Baggerungen im Interesse der Schiffe eine große Rolle spielen können.
Solche Flußläufe «'ignen sich wegen ihrer großen Abmessungen niclit zu einer

systematischen Regulierung, so daß man sich gewöhnlich in der Hauptsache auf
Baggemngen' beschränken muß.

Der andere Typ der Flußläufe ist in seinen Abmessungen insofern mehr
begrenzt, als sich keine Rinnen bilden können, die allein durch die Flut oder
durch die Ebbe gebildet und durchströmt werden, womit allerdings nicht gesagt
ist, daß Ebbe und Flut ganz demselben Weg folgen. Bei einem nicht regulierten
Strom ist das rieL-enteil in der Regel der Fnll. Vor den konkaven Ufern in den
Ki'üninuingen wirken Flut und Ebbe zusammen zur Bildung einer tiefen Fahr-
rinne. Die Ebbe verui-sacht die stärkste Vertiefung etwas unterhalb des Punktes
der stärksten Krfimmung, die Flut etwas oberhalb desselben, so daß dadurch
die Krümmung Voranln>sung erliält, sich nach unten und ohen durcli Abbruch
des Ufers weiter auszudehnen. Folgen nun zwei Krümnmngen von entgegen-
gesetzter Richtung aufeinander, dann werden sie sich mit der Zeit nähern, so daß
auf die Dauer die vor den konkaven Ufern gebildeten Fahrwasser nebeneinander
laufen, auch wird aus sj^äter sieh ergebenden (Iründen der Inhalt der Quer-

profile an der Stelle, wo die Krümmung die Richtung ändert, gröüer als der der
QuOTprofile in den Scheiteln der firflmmungen sein. Ein solcher Zustand ist

aber für die Tiefe auf det Barre zwischen den nebeneinander laufenden Fahr-
rinnen sehr nachteilig.

Die Einwirkung der Ebbe auf die Form des Stroms ist stärker als die

der Flut, weil die Ebbe länger dauert und dureh den Einfluß des Oberwassers
verstärkt wird. Je größer die Entfernung von der Mündung ist, desto größer
ist auch der T^ntersehied in Dauer und Kraft. Forner ist dieser Unterschied
dem Umstände zuzuschreiben, daß der Augenblick der stärksten Flut etwas vor
H-W. fällt und der Zeitpunkt der stärksten Ebbe etwas vor N-W., so daß die

Durchströmungsprofile für die Ebbe im Mittel kleiner als für die Flut sind,

also die Stromgeschwindigkeiten größer. Je grül5er der Tidenhub, desto aus-

gesprochener ist auch der Unterschied an Dauer und Kraft. Als Folgeerscheinung
ist daraus abzuleiten, daß die allein durch die Flut gebildeten Fahrwasser
weniger Tiefe als die durch die Ebbe gebildeten haben.

Oft scheinen Flut rinnen in Untiefen längs der konvexen Ufer tot zu

laufen, die bei N-W. trocken fallen, auf denen aber während des kräftigsten

Flutstromes einige Meter Wasser stehen. Eine hinzukommende Ursache, daß
solche Ausläufc i- Von Fhitrinnen weniger bedeutend sind, liegt darin, daß in

den Stromübergängen während der Flut soviel Wasser steht, daß sie dem Flut-

strom einen sehr bequemen Weg nach dem gegenüberliegenden verschaffen, und
wahrscheinlich ein Teil des Stromes viel früher das konkave Ufer verlassen wird
wie der Fall sein würde, wenn die Form des St rond»ettes allein von der Richtung
und Kraft der Flut abhängen würde. Dieses Verhalten des Flutstroms ist nicht

ohne Bedeutung, weil man oft die Behauptung in wissenschaftlichen Abhand-
lungen findet, <iaß die Flut mehr Neigung hat, in der einmal angenommenen
Richtung durchzulaufen als die Ebbe. Diese Behauptung gründet sich haupt-

2»
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säclilit'li auf «Iii' Konn iltr niislauffmU'ii Kliitriinien irin^rs di-r konkaven Ufer,

währoiid dii- wirklirlif Ursaclie <lii',HL>r Form darin lie^t, dali Ebbe und Flut

ni<dif <i(>iii»(<lbi>n Wey: foljjon und daß in d«'m Zeitpunkt der kräftigsten Flut

t\or Wart-serstand lu'ther it^t, nis wenn dii-s für dio Ebbe der Fall ist.

Hozünlieh der Erziidunj; des tiefnlcn und r«>>;plniäUigsten Fahrwassers
sind die Ansiehlen j,'eieilt. Währeml eincrHeits dazti ein «ohlän^'elnder Lauf mit

seliwaeben Krümmungen nach dem System Fargue als )»esleö Mittel betrachtet
wird, glaubt man anderseits durch einen niu(;lichst geraden Lauf mit einem
N-W.-U4'tt zwischen Lidtdämiiien mit »dnc-r Ki'onenhrdie etwas unter X-W.- und
einem ll-W.-lSelt dahinter, dessen Sohli> narh der Krone der Leitdämme >reringcs

(Jeffdle hat, ilie beste Wirkung zu erzielen. Das Hoeh Wasserbett niuli dann
haujitsriehlioii zur Aufnahme des Flutwassers «lienen (auf der 1'nterwas.ser zuerst

von Franzius iingewendet). Zu diesen beiden Metlunlen tritt noch eine neue
dritte JIcthod«', die der in <ler Ausführung begriffenen Regulierung der Uiiter-

elbe zugrunde gelegt worden ist und sich in mannigfacher Hinsieht von den
l)ei<len anderen unlerschei<let, wie .-»ich sjiäter bei der Beschreibung der drei

Methoden ergeben winl; auch sieh mehr den allgenieini>n Eigenschaften der

Strönu" des zweiten Ty|>s anpnflt, wie solche in dieser Abhandlung erörtert

werden.
il. Stmiiiuiiecn in Krüiuinnngen.

Darauf, wie in gi-krünunten Stromstn'cken die Strömungen vor sich gehen,

beruht in Hauptsache die Bildinig <les Strombetts. Teilt man den Strom in eine

Anzahl schmaler Streifen parallel zum Cfer (Fig. 8), so strömt das Wasser in

dem unmittelbar längs des kon-
'*'*^- ^- kaven Ufers liegenden Streifens

beim Anfang der Krümmung
parallel zur Tangente im An-
fan::spunkt P. In einem folgenden

Punkt Q stößt «las Was.ser unter

einem Winkel A gegen das l'fer,

infolgedessen die Stroinriohtung

geändert wird. Das Was.sor in

dem zweiten Streifen vom Ufer

ab kommt nicht direkt mit dem
Ufer in Berührung, vielmehr mit

dem Was.s<>r des ersten Streifens.

Die Stromgesehwindigkeit nimmt vom Ufer ab zti, so daß das Wasser in dem
zweiten Streifc^n ras<dier als in dem ersten ströntt. Infolge des Stoßes wird somit

das Wa8.«er in dem ersten Streifen gei;en das Ufer aufgestaut worden un<l eine

größere Geschwindigkeit annehmen, .so <iaß ein Teil tles Wa.sscrs aus dem zweiten

Streifen in den ersten übertreten nniß. Das W'asser in den verschiedenen Streifen

vom Ufer ab winl sich wie das des zweiten Streifens in bezug auf den ersten

verhalten, also Aufstauung und Verniehrung der (Jeschwindigkeit längs des konkaven
Ufers und dadurch Abbruch des Ufers entstehen.

Durch das Aufstauen und das Zusnmmendringcn dos Wn.s.sers längs de«

konkaven Ufers wird dem gegenüberliegenden konvexen Ufer Wasser entzogen,
infolgedessen «lic Stromgesehwindigkeit längs desselben desto mehr abnimmt, je

stärker die Krümmung ist uml die Tiefe sich durch Ablagerungen bis zu der

verringert, die noch durch die geringere Stromgeschwindigkeit erhalten werden
kann. Wäre die Zentrifugalkraft nicht vorhanden, so würde die Aufstauung
das Wasser von dem konkaven Ufer abst«)Ben.

Unmittelbar längs <les festen Ufers sind die Stromgeschwindigkeiten .selbst

in den stärksten Krümmungen etwas geringer als wie in einigem Abstände
davon, so daß auch die Zentrifugalkraft am Ufer etwas kleiner ist, wogegen die
Aufstauung daselbst am größten i.st. Dem längs des Ufers strömenden Wasser
wird infolge der Aufstntuuig eine <ie.sohwindigkeitskomponente längs der Ufer-
bö.schung des Stromes gegeben, die auch dem längs der Sohle strömenden
Wasser in größerem Abstaml vom Ufi>r durch Stoßen der Wasserteilchen mif-
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geteilt wird. Das ursprünglich in dem t rsti'ii Streifen vorhandene Wassor wird
demnach mit dem weiteren Kindringen in die Krüniinuntjr unter das aufdrinL'endo

Wasser aus dem zweiten Streifen koinnieu usw. Durch dieses Verhalten wird
das Wasser in einer Krfimmung eine sohranbenförmige Bewegung voUführeiii
durch die die gelösten festen Stoffe von dem konkaven Ufer weggeführt und
an dem konvexen Ufer, wo die Strötnun<r wenij^er kraftiir ist, abgela^^ert werden.

Die Aufstauung längs des konkaven Ufers hat noch eine andere Er-
scheinung im Gefolge. Verringert sich die Krümmung, also auch die Zentri«

ftlgalkraft, 80 verringert sich auch die Aufstauung, was nur der Abdrangung
des Wassers vom Ufer zuzuschreiben ist. Diese abj^fedräniiten Wasserteilehen
stoßen wieder gegen weiter vom Ufer abströmende, so daß auch diesen eine vom
Ufer abgekehrte Qeschwindigkeitskomponente mitgeteilt wird. Infolge dieser
"Wirkung' findet man nach dem Verlassen der Kriimmung wieder Querprofile
mit .symmetrisch verteilter Geschwindigkeit, in denen das Wassel* jedoch noch
eine üeschwindigkeilskomponente besitzt, die quer zur llauptrichtujig des
Stromes gerichtet ist, so daß die symmetrische Geschwindigkeitsverteilung in

den weiteren Profilen nicht bestehen bleibt. Vielmehr wird man die Punkte, in

denen die Geschwindigkeit am gröIJten ist, nicht mehr in der Mitte, sondern an
der Seite des Ufers antreffen, das in der letzten Krümmung konvex war, so daß
hier wieder Aufstauungen und Stromvermehrungen verursacht werden, die be«
deutend L'^erin^'er sind, wenn dieses T'fcr wieder koiiknv <,M'krümmt ist, weil die

CJeschwindigkeitskomponente senkrecht zur Achse durch Reibung und Aufein-
anderstoßen der Wasserteilchen allmählich geringer geworden ist.

Die Niveaulinien in einer gekrümmten Stromstrecke, d. Ii. die horizontalen
Schnittlinien der Oberfläche de-; Stromes, lassen sich, wie in F\<s. 8 an<;e<zeben,

darstellen. Stößt an eine Ki'ümmuiig eine gerade Strecke, so findet man oft

in dem oberen Ende der letzteren eine Vertiefung längs des Ufers, das in der
Krünimung an der konvexen Seite liegt. Die.se Vertiefung entsteht dann durch
die ( le.schwiiidigkeitsveriri-riliei-ung läiiL's dieses Ufers infolge der Reaktion des

konkaven Ufers iu der Krünanung auf das gegen ersteres aufgestaute Wasser.
Aus dem Vorhergehenden ßndet man, daß zwischen zwei Krümmungen

von entgegengesetzter Rieht mii; oder selbst oft in der auf eine Krümmung
folgenden geraden Strecke der Talweg des Stroms übertritt, oder mit anderen
Worten, daß ein Stromübergang stattfindet. Zwischen zwei Krümmungen ent-

gegengesetzter Richtung wird ein Teil des Wassers sich von der einen Seite des
Stromes nach der anderen Seite bewegen müssen, weil die Querprofile in der
ersten Krümmung an dem einen Ufer, in der zweiten Krümmung an dem
anderen Ufer den größten Raum besitzen und die größte Stromgeschwindigkeit ge-

wöhnlich mit der größten Tiefe zusammenfillt. Die Stromrichtung in dem-
Übei'irani: wird somit von der einer Linie durch die Mitte des Stromes ab-

weichen und nur dann iiiii dii scr zusaiiimeiifallen, wenn der Inlialt des weniger
tiefen Teils des Querproiils längs des konvexen Ufers im Verliälinis zu dem des

tiefen Teils sehr klein ist oder die Ausläufer der Rinne beinahe in die Mitte
des StrouK's uml in d<>ren Verliingernngen fallen, was bei einem nicht regu-
lierten Strom nur ausnahmsweise vorkommt.

Dieser Unterschied in Richtung von Talweg und Strom kann bei Bagge-
rungen sehr hinderlich sein. Bei Baggerung eines Fahrwassers durch eine Barre
zwisclien den beiden Fahrrinnen längs der konkaven Ufer von aufeinander

folgenden Krümnmngen entgegengesetzter Richtung wird die Baggerrinne in

der Regel die Stromrichtung kreuzen. Es ist aber für die Tiefhaltung einer

gebaggerten Rinne die erste Bedingung, daß diese in Richtung mit der Strom-
richtung zusammenfällt, wie ilie Erfahrungen beweisen. Auch für die Schiffahrt

entstehen Schwierigkeiten, wenn dies nicht der Fall ist.

Bei den Gezeiten unterworfenen Strömen ist die Einwirkung auf die Form
des Strombettes noch komplizierter. Indem die Krümmungen bei nicht be-
festigten Ufern sich infolge von El)be und Fhit nach beiden Seiten weiter aus-

breiten, wird die gerade Cbergangsstrecke kürzer. Die Ausläufer der Rinnen
laufen auf die Dauer nebendnander, so daß die Flut nicht in demselben Teil
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der (jucrpronio die liröBte Geschwindigkeit nnd Kraft entwlekelt wf« die EMml
Beide wer<i' n ilann ein t,'ri'>lli ii s (^lUTpi-dfil n!a in den KrüminilllgMI, WO ric

zosanimenwirken, bilden un<l datier goi'ingere Tiefe besitzen.

dfo Barrni liau|)t!(8ohlfeh in den Übergangsstreoken swisehflin Krüm-
rnnng«!! Torkommeo und Baggernngen auf aolohen Barren wenig Anasicht auf

Erfolg haben, so Ist bei der Re^rtilieniner dem Strom eine aolohe Form zu geben,

daß «lic Ausläufer «icr ti4 fcii lünnon inoinandor liehen auf oinoin I'unkte, wo
die Tiefe für die .Stliiffaliri trfnü^cnd ist, oder wenn dies nicht nm^-lich ist, die

Enden von zwei js'enii;.'end liefen Hinnen in eine Richtung gebracht werden
(Syatem Fargue). Daß dazwisohen eine Rinn« gebaggert werden kann, die in

Richtung mit Ebbe und Fiat znsammenfiillt, diem« wird in Hauptsache durek
nirlit z« kurzo und zu starke KriiininunL'*'n cn cielit, deren HalbmeSBer »ich den
natürlichen Verliältni88en des Stroms aupaä.sen niÜ!»t>eu.

Ans den vorhin enlwiekelten Eigenschaften d>-f betreffenden Rtronjiäufe

werden nun für deren Regulierung folgende allgenieitiL- Regeln aufgestellt:

1. £a iet die aobon ale richtig anerkannte Tricbterform anzuetreben bzw.

zu erhalten.

'J. Ks ist die T1i<ni if \(.t) I':irL.'Ue aueli .lur iiiirrr dein Kiiifliill der (lezi^iti'n

Stehende Fluüläufe anzuweudi-u, die einen rf^'elniallif,' sc'hliin^;>'liiden Lauf mit

flachen allmählich ineinander übersehenden Krüuiniunyen vorsieht. Diese Ver-

flaohung hat möglichst durch Anlage t<mi Leitdämmen mit einer Kronenhöhe
über gew. H-W. am konkaven üfer und durch glefchzcitige Abbaggerung d«
konvexen Ufers zur Vermeidung' von rr..riIi'insc'l)ränkuiiL'en zu < rfol^'en. Wo
Leitdämmc sich zu kostsjjieli^' hei t^rolien Tiefen lierausstellen, köiuun an dtien

Stelle auch QuerdSmme treten, deren Krone ebenfalls über II-Wss. zu legen ist.

8. Nur wenn der Zufluß von Oberwasser im Verhältnis zu der in der

Tide einströmenden Seewaseermenge sehr groB ist, was bei kleineren PluSIiufen

mit gcrin^iem Tidenhub an der Mündun<: der Fall ist, empfiehlt es sich, in ilir

Stronistreeke, die nicht stets süßes Wass^-r hat, selbst bei einer <,nit durelmcfülu It ii

Rejiulierutiir, in den rber<,'iingen zwischen zwei KrüniniunL'en v.m « ntge^ien-

geeetzter Richtung unter N-W. Stromwerke behufs Konzentrierung der ätrömiuigen
auf das gewQnschte Fahrwasser anzulegen.

4. Wenn das Fahrwasser einmal gut festgelegt ist, kann nVT dnrch
periodii^che Raggerungen auf den Barren eine Tiefe erhalten werden, die an-

sehnlicli größer ala die durch die vertiefende Kraft der Qezeitenitrdmungen allmn

bewirkte Tiefe ist.

Zum Schluß mögen noch kurz an dieser Stelle die Methoden Erwähnung
finden, die der Regulierung der Unterweser and der in der AufllBbrung be-

griffenen Regulierung der Unterelbe zugrunde gelegt worden sind.

In Al)W<'ieliiuiL' Vi '11 Fargue stellte Franzius für einen regiilifitfii Stmni,

in <h ni Gezeiten auftreten, einen möglichst geraden Lauf als erste Bedingung',

um die Fortpflanzung der Flutwelle möglichst ungehindert zu gestalten. Nach
seiner Ansicht hemmen Krümmungen zu sehr die Flutwelle, selbst schwache
Krümmungen, durch die ungleichmäßige Profile entstehen und lebendige Kraft

verloren geht. Er verteilte den ."^Ii mih in ein N W.- uml l iii H-W.-Rett mit trapez-

förmigor Gestalt und legte die Ilejrenzuiigen des ersteren mit der Krone auf

ungefähr NW, um auf diese Wei.-^e eine i rennung in verschiodnie Rinnen zu ver-

meiden und die Strömunsen auf das ^'-W.•Bett zu konsentrixan«.
Die Erfahrungen nahen ergeben, daß die an etne solche Zuweise ge-

knftpften KfLreliiiissc nicht in dem erwünschten M:i(V' e ingetroffen sind und aueh
nicht nacli den vurangegangenun allgemeinen Retruchtungen ointruffen können.
Außerdem nimmt das sogenannte H-W.-Bett einen Anteil an der Waaserbewegung^

4. S<'hIuBfols:erunjten.

S. Ssrstem nnt der Unterweser.
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wofar es nicht beatimnU Ist, und ivar auf Koflten der Tiefe in dem N-W.-Bett. Ein
•großer Teil der yerttefenden Kntt des Stroms wird auf das H-W.-Bctt übortrngen,
aulicnli'iii lici der t'l)('r>trniminu' ilfr ilas N-W.-Bett begrenz ('ri'ii n I-Miril.i imiio ein

jji oUci' Teil iU-r W\mu\im-n Kraft li. r i'lutwolle in Aufstaunnj^en verloren yelieii. Als
Ili-leg für die Unzwecknuil!it;keit einer solchen Methode kann das Längenprufil der
Soliie in der Strecke Jiralce—Nordenham im Jahre 1895 dieneOi in der die Tiefe
keineswegs re{?elm8ßig ist und die gewfinsehte Tiefe bei weitem nicht überall er>

Teicht ist. <;i<'i<'he Erfaliriin;,'<'n lint man mich in den Xiederland<ni fjeniaeht.

Alle Ströme haben vor ihrer Hej,'uliernnj: einen mehr oder weniger ge-

krümmten Lauf. Es gibt al^o die Natur :>elbst den Weg an, der, ohne Zwang
auf sie auszuüben, zu einer befriedigenden Lösung führen Icann. Ee Icoromt in

der Hauptsache darauf an, dau Krümmungen durch Strorowerke eine solche Form
zu geben, wie sie für die Erlangung einer durchgehend«! genügenden Tiefe
wünschenswert ist.

Außer diesen beiden Sjrstemen Pargne und Fransius ündet bei der
Regulierunjr der Untoreihe ein drittes System Anwenduncr, das nur zum Teil die

auB den Eiirensehaften der unter dem lunfluli der Gezeiten stehenden iitröme ab-
^'i-leiteten allgemeinen Heimeln beibehält, zum Teil davon abweicht, Und im fibrigCO
ilem besonderen Charakter der Unterelbe Kechnung trägt.

Da jede He>.'uiierung eine« unter dem Einfluß der Gezeiten stehenden
Stromlaufes darauf hinauHkoiiHnt^ die Flutwassermenge su vermehren und zur
Vertiefung dienstbar zu gestallen, also die Flutwelle zu beleben und in Ihrem
Lauf nacli oben mö<,'liehsl alli' Hindernisse zu beseitigen, so ergeben sieh daraus
die grundlegenden Maßnahmen, die in von obi-n naeli unten allmählich zu-
nehmenden Breiten dsS regulierten Stromlaufes, also in einer trichterförmigen
Ausbildung desselben von der Flutgrenie bis zur Mündung, soweit diese über"
baupt regulierbar ist, sowie ferner in einem regelmäßig schlangelnden Lauf mit
sehwachen Krümmungen bestehen un<l auch für dii> rnterelbo beiliehalten worden.

Die Abweiehuufien von den allgemeim n Kegeln beziehen sich auf die

nicht unwichtige Ibihe der Werke und darauf, daß die Krümmungen nicht all-

mihlich ineinander übergehen, wie das System Fargue vorschreibt. Zur Be>
grfindnng dieeer Abweichungen kann folgendes dienen:

Im allgemeinen haben m:i<'lif i^,'e Stn'imi' wie die Elbe stromabwärts zn-
nelimentte Tiefen, so dall auf der unteren Stromstrecke die l{ei:nlierung nicht

so sehr auf die Hildnnj.; und Erlialtnii;; der für die grolk- Sriiilfahrt erforder-

lichen Tiefen Rücksicht zu nehmen bat, als vielmehr darauf, daß in erster Linie
die Fintwassermenge eine Vermehrung erhftlt und in zweiter Linie diese durch
Konzentration auf das eigentliche Fahrwasser vertiefcnil einwirkt. Tm weiteren
Verlauf aufwärts nehmen »lie Tiefen nllmählich al>, infolgt-desseii die l{e;i;ulierung

der oberen Sti-oin-lreeke mehr der \'ertiefiing dienstbar gemacht werden muß,
womit zugleich der vcrnielirten Flulwassermenge Uelegenheit gegetien wird, un-
gehindert aufwärts zu dringen, und die bestehenden Hindemisse ffir die Belebung
der Flutwelle beseitigt werden. Diesen verschiedenen Zwecken kann nur dadurch
Bechnnng getragen worden, daß der Stromlauf unter allmälilieh nach oben
abnehmenden Breiten briilerseiis diiri'h Str<imwer!<e iHL-^reuzt wii'd, deren llölu-

in den neuen BegrenzuiiL'-linien von N-\V. an der Mündung allmählich in gerader
Linie bis auf II-\V. an der I'lutgrenze ansteigt. Je weiter die Flutwelle aufwärts
dringt desto größer gestaltet sich durch diese Höhenlage der Werke die Kon-
zentration der Strfimungen auf das Fahrwasser und damit dessen Vertiefung, in-

<leni Strönmntren und Ealirwa -.-^i r zur Einhaltung ein und desselben We^es bei

Flut und bei Ebbe in stürkeieni Maße gezwune^en werden. Je mehr die Flut-

welle dadurch belebt wird, desto mehr nuill .-i< h aiu li die Elutgrenzo aufwirtS
verschieben als Folge der aufwärts zunehmenden Senkung des Miedrigwasser-
spiegeis und der damit verbundenen Zunahme der Plutwassermenge.

Durch eine derartige AnordnuuL' der Stromwerke wird t-'b'iehzeitig den
bei der Itegulierung nicht aufzuhebenden, der kleinen Schiffahrt und der Ent-

S. RetpiHoraagMHicthotle auf der l'nterelhe.
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wässeramt? ^ an!ieirend«n Ländereien dienenden NebenfehrwMBern und Neben-
armen (U'sti) inolir Wüssci- fiitzopcn und doin HauptfnhrwnRser zii^joführt. je

weiter sii- von dw Müiiciun^ aiifwürlf lii-^^i-ii im<l ju höher somit dio HotTonzunirfn
dos Haii]itfalirw:is»ors sind. Dio für Id/.li'ii s sfliädlichcn <,HH'rstrriiiiiiiii.'t'n u-f/rd«'n

eingeschränkt, diu Nobonfahrwasser auf dio ihrem untcr^MHirdnctuu Zweck cnt*

sprechende Kapazität allniSiilich zurQckfxcbraclit, womit di« nn don Trennungs-
punkten zwischen Haupt- und Nebenfahrwasser stattfindenden Wirbelbildungen
geringer werden müssen, was wiederum jreiren die nachteilige Bildung von Rarren
im Haui>tf:ilii-\\ ;sss«.i- nnii-rhiilli li/.w. oln l iKiili ilcr Ti inijuiiL'-nunkto wirkl.

Vun dem allniühlichon Übergang der Krüiuinuiigen ineinander ist Abstand
^inoinmen worden, weil auch die geraden Stromstrecken zwischen je zwei

Krümmungen Yon entg^gengesetster Richtung durch Stromwerice begrenzt
werden, die die StrSmunjoren auf das Fahrwasser lenlcen und anf dieses konzentrieren,

somit die Nac.'hli'ile der Stronifilir-rgringe auf das nn'V'lieiist periiiL'^ti' M;il> znrüok-

fOhren. Bei mächtigen Strömen i»t ein solcher Übergang aulierdem nicht von
solcher Bedeutung wie oberhalb der Flutgronze^ wo andere Verhiltnisse berrachen
und nur eine Strororichtung in Frage kommt.

Wenn auch die Abflaehung der zu starken Krfimmunjgren am besten im
allgeiiieinen dundi Anlag<' von Leitdämnicn in der neuen l^e<.'u!ierunL.'->linit' -Tin

konkaven Ufer unter gleichzeitiger Abbaggerung des gegenüberliegenden vur-

apringonden konvexen Ufers Itehufs Vermeidung einer Profileinengung geschieht,

SO stehen einem solchen Vorgehen doch mannigfache Kachteile entgegen, die es

ratsam erseheinen lassen, statt dessen im Gegensatz zu den unter 4. aufgestellten

allgemeinen Hegeln Werke zu nehmen, die in i/ewissen Ahsfänden i|iiei' in dm
Strom vortreten (<^uerdämme). AliL'eschen davon, dal» die von ihnen am Kopf
erzeugten WirltelliiMungen bei niiiehtiLien FlnlUäiifen wie die Unterelbe keine

nennenswerte Vcrzelirung der lebendigen Kraft zur Folge haben, namentlich

wenn die Intervalle bis zur HShe der Werlte angefüllt werden, stellt sich deren

Herstellung im Falle der Darciidämmun<r großer Tiefen bedeutend billiger als

Le{td8mmc hernu». Letztem sind eben vollständig nusgeschlossen, wo es sich

darum li:nidi-lt, mit den starken Kriininiiingen zugleich den stark :,'i-krÜ!ninten

Lauf des I'ahrwassers nbzuflaehen. In solchem Falle kann im Interesse und F.r-

hnltung der grolien Schiffahrt nur allmählich das Fahrwasser in den tieiien

flacheren Lauf gebracht werden, wozu die Querdämme die einzige Uandliabe
bieten. Wihrend ferner lieitdämme zur Beibehaltung der gewählten neuen
ReLruIii-rungslinien zwingen, al- i kein.' spHter riwa sieh als notwenili<r heraus-

stellenden Änderungen in flen uis|MÜnglieh""n Hreiten und ilem horizontalen

Lauf des rei.nilierten Stroms wegen der mit Umstoüung des ursprünglichen

Plans verbundenen unverliältnisniälhg hohen Aufwendungen zuiaaaen, geben da-

gegen die Querdämme die Möglichkeit, durch Verlängerung bzw. Verkürzung die

genannten Änderungen ohne nennenswerte Kosten herbeizuführen, sowie durch
deren Verbindung miteinander je nach den späteren Erfahrungen auch zu Leit-

dämmen zu gelangen, die namentlich in dem oberen Teil des der Tideeinwirkong
unterworfenen Stroms anzustreben sind, um eine glattere Stromführong dniHsh

Vermeidung von Wirbelbildongen an erhalten und dadurch für die Belebung der
Flutwelle und die Vertiefung auch in diesem Teile günstigere Verhiltnisse zu
aohaffen.

Wenn die genannten Mallnalimen in ihrem vollen Umfange beendet und
damit Verhältnisse geschaffen sein werden, dio nach Uog^ehkeit dem Zweck der
Regulierung in den veraehiedenen Stromstrecken dienen, so Ist nach den Er-
fahrungen auf anderen Strömen auch für die Unterelhc mit dir Oewir.Iieit in
rechnen, daH dio für die Schiffahil . rforderliehen gr<i|!eM Tief« !! unter Zuhilfe-
nahme von I!a_'L'i i iini.'en zu liililen und zu erliaih ii sind, was durch die ver-

tiefende iü'aft der «iezeiten allein ohne Regulierung nicht möglich ist. Es ist

daher für einen Welthafen wie Hamburg eine Lebensfrage, die vorliufig Wa
Brunahauaen zur Auafülirung gelangende Itegulierung der Unterelbe so weit nach
der Mündung zu fortzusetzen, eventuell durch lokale Kegulierung der
aohlechten, unterhalb Brunahauaen noch vorhandenen Stellen, da£

üiyiiized by Google
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überall die erforderliche Tiefe erhalten werden kann und damit zii<j:lcich die

Strecke oberhalb Hrun.shausen in noch stru-lctTcin Maße von der Rclel>unir der
Flutwelle Nutzen zieht. Eine solclie lokale Kt gulierung ist anderseits voUkonuneii
hinreichend ffir den Tcnrliegenden Zweck, da im allgemeinen die StromverhSltnisse
unterhalb Brunshausen derart Hcltoii, daR eine durcht,'ohende Ro'juliorunLr bi.s

Cuxhaven nicht erforderlich ist. Die lokalen liej^^ulierunj^en können sich auf die

verwilderten Stronistrecken bei Pagensand oberhalb Kolniar und beim Osteriff

beschränlcen, während auf den übrigen Strecken unterhalb Brunshausen der Strom
selbsttätig die genÜL^-nden Tiefen erhält und auch der sicheren Navigierung
keine Hindernisse bereitet.

Hamburg. A. v. Horn, Wasserbauinspeklor.

Kurs- und Geschwindigkeitsindikator für Luftschiffe.

Von R. Topp, Ofjizitr des N<itil<leutschen Lloyd.

(Hier/u Tafel 31.)

Da man, soweit ich unterrichtet bin, den wirklit iien Wct: und die Oe-

BOhwindigkeit eines Luftschiffes wegen der Wirkung des Windes nur annähernd
bestimmen kann, also bei bedecktem Himmel in großer Ungewißheit über den
Schiffsort ist, so habe ich versucht, einen Apparat zu konstruieren, der mit
einigrer Ocnauiirkeit <,dcichz('it Kurs und Oeschwindiffkeit anzcii:!, also eine

Loggerechnung ermöglicht. Allerdings ist derselbe nur beim Überfliegen groller

Wasserflächen anwendbar.
Der (Irundgedanke ist der, daß ein im Wasser vom Taiftschiff nach-

geschleppter Körper den We«: über dem Wasserspii'<.'el anj.'»d)en wird; z. H. das

Luftschiff steuert rw. West 30 Sm per Stunde, der Wind sei Nord von ebenfalls

30 Sm stündlicher Geschwindigkeit, so wird sich das Luftschiff in der Richtung
der Resultierenden des Parallelo<rrnnimes fortbewegen, welches man aus Kiiicn-

geschwindigkeit und Wind konstruieren kann, al.so SW 43 Sm per Stunde. Schleppt
man nun an einem Dralit, der möglichst dünn sein muü, um der Luft nur geringen
Widerstand zu bieten, einen Körper (Bleizigarre) im Wasser nach, so wird sich

ders('ll)(> in der TÜclitnnfj; 4') St-H. hinten einstellen. Urinj^t man diesen Winkel
an den rechtweisenden Knra (hier West) an, so erhält man die Kurslinie, auf der
man sich fortbewegt : S 45®W.

Befesti<^M man den Schlepitdraht außerdem noch an einer Federwa^e, so

kann man auch gleichzeitig die < It'schwindigkeit wenigstens annäluTiid feststellen,

da mit zunehmender Geschwindigkeit der Widerstand des Schleppkörpcrs wächst,

die Federwage also mehr belastet wird und umgekehrt. Auf Grund dieser Über-
legung beruht die Konstruktion des Apjiarates, der in folgendem bLschrielten ist.

An der Stütze .\ ist eine (lalK'l liefestiirt, die um den Punkt Ii drehbar
ist und deren Arme zu Kohren ausgebildet sind. In diesen Kohren bewegen
sich die Pfihrungsstangen G + !>• Um bei einem Bruch der Federwage E das
Hinausijrleiten der Führungsstangen zu verhindern, sind auf denselben die Stifte

F
i

(t aufgeschraubt, die sich in Schlitzen der Kolire bewegen, und zwar dem
Spielraum der Federwage entsprechend. Der feste Teil der Wage ist bei H, der
bewegliche Kolben bei J am Querverband der FiUirungsstangen befestigt.

Die Rolle K dient zur Aufnahme des Schleppdrahtes und ist mittels zweier
abnehmbarer Händel drehbar. Als Bremsvorrichtung ist die Scheibe L an der
Rolle befestigt, gegen welche der l>remsklotz M radial durch den Hebel N ge-

drückt wird. Zum Arretieren der Rolle ist der Splint O vorgesehen. Die Achse
der Rolle ruht in den zu Lagerschalen ausgebildeten oberen Enden des Stativs.

Dasselbe ist auf den Rädern R • S, die sich aucii um ihre vertikale Achse
drehen können, aufgestellt und kaini sich daher sowohl in der Längs- wie Quer-
schiffsrichtUDg auf dem Gradbogen X— Y bewegen, je nachdem Richtung und
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Zag des GMil«pf»k6rp«ra es erfordert An dem QuerTsrlMind T des Stativs ist

<1* r Pfeil U befestig, um die Anzahl Grade ablesm sa tönnsB, die sieb der
Apparat nach St-B. odor B-B. bowopt hat.

Ist lU v .\p|i:n-:it nur.«'!- Hi>tri<'l>, so wäre flfl empfehlenswert, ihn doreh eine
geeignete Voriichlunj; völlig' festzuHtellfii.

Will man die Liin^'o iles au.xgelaufcnen DrahteB kontrollieren, SO Innn da
ZiUwerk über dem Ach.scnlagc>r der Rolle angebracht werden.

Um Gewicht zu sparen, ist der ganze Apparat aus geschmie^letem Aluminium
lierziistellen. Der Sclilepinlr:iiit ist fi'instci- iiiiisiorter Stalil. Die LMHainn
.\bnies8ungen des Apjiarates muß die l'raxis ergeljen. Die in der Skizze vor-

ges»'hone Kidle kann etwa 5000 bis 60ü0 ni Draht bequem aufnehmen. Wenn der

auf den Scbleppkörper kommende Druck bei bober Geschwindigkeit nicht zu groS
wird, so wSre es von Vorteil, die Arbeit des Anfhievens durch eine dreifache

Übersetz IUI tr zu lieschleunigon.

In vieler Hinsicht wird der ohen liescliriebene Apparat tieiii Luftschiffer

von Nutzen sein, da sieb Jede Änderung der Stärke wie der Ric-Iitung des Windes
erkennen läßt, so dnB man auch die Höbe über dem Wasser finden kann, in der

die Windfreschwindiffkeit am f?finsti|or8ten ist Das Knrsstenem ist ebenfalls nicht

soliwieri«:, da man nur ilaranf zu m-liteti branelit, lial? der Scli!<>]>pdrabt in dio

Kursliiiie fällt. Auch um die Hölie über dem Meeressj)iegel zu bestimmen, kann

der Apparat verwendet werden, wenn man die Länge des ausgelaufenen Drahte.*

bis zum Aufschlagen des Scbleppkörpers auf dem Wasser durch ein Zählwerk mißt.

Der oben besehriebene Apparat wird sieherlieh einige Hingel aufweisen.

Der am Gradbogen abgelesene Winkel wird korrigiert werden müssen, da dt-r

Wind tleii Draiil trotz seiner Dünne melir oder weniirer ausbuchten wird. Dann
wird der Zeiger der Federwage sich ständig hin und lu-r bewegen, so daß man
das Mittel aus den Ablesungen nehmen niuU. Dennoch glaube ich, dali bei einiger

Übung und eventuellen AMinderungen sieh brauchbare Resultate finden lasaea

werden.

Den Gebrauch auf See denke ich mir folgendermaßen:

Hat man die letsten Landmarken passiert, so bringe man den Apparat in

Tätigkeit, lese ihn stündlich ab und vorgleieho den so gefundenen Loggeort mit

den n.stron()misrh<'n IJeobachtungon. Daraus wird man Skalen entwerfen können:
Vioi So und sovielen Millinii-Iei n der F.inteilnnL' w iii'ilen die nnd die (lesehwindig-

keiten erreicht. Ebenso kann man den Betrag festjstellen, um den der am (irad-

bogen abgelesene Winkel fehlerhaft war. Werden derartige Vergleiche fortgesetzt,

so wird man bald in der Lage sein, den Apparat richtig zu beurteilen und sieb

dann auch bei unsichtigem Wetter seiner mit Erfolg bedienen können. Die

Gestalt und Gr">(ie des Sehleppkör|)ers ist vieileielil nur*li n.x li zu ändern; jeden-

falls glaulii' ich, dall man für große (Jeschwindigkeilen kleinere Sehleppkörper
verwentieii muß, wie bei geringer Geschwindigkeit über dem Wasser. Für jedes

Kfirper müßten dann natürlich besondere Gescbwindigkeitstabellen au^estellt

werden.

37iicb deiUsrhcn und ciipliiM liiii tiiiLll._ii. lirii. Ailm-Ktt. Nr. St-Viiiconl aiid t^pviioer (.tulfc:

Kr. TST), Franklin H;irb..ur. I,rt/!c Wr .ff. iiilichwntt .Ann. il. lly.lr usw. 1882, S. .*52:t.

Franklin- Hafen lie;;t etwa gegenülier von Wallaroo an der Westseite des

Spenrcr-Molfes. Der i-ilunUicli zieniiieh große Hafen ist nur seicht und wird

größtenteils von Sandbänken ausgefüllt, die, je nach dem Stande der Tide, über-

flutet sind oder aus dem Wasser hervorragen. Der Hafen ist gut fOr Kfisten-

fahrzeuge, aber nicht geeignet für große Seeschiffe, da nur solche mit weniger
als 3.7 m (12') Tiefgang in denselben gelangen können. Die geugraphisehe Lege
des Beobaohtungspunktes auf der Obecrration-Hnk ist 38° 44' 8" 8-Br. nnd

Franklin- Hafen.



Frankiii)- Hafen. 611

186° 57' 22' 0-Lg. Die Mißweisung für das Jahr 1911 beträgt etwa W O und
ist ungefähr stationär.

Lauduiarkcn. Über Landmarken an der Küste südlich und nördlich vom
Franklin-Hafen siehe unter Germein-Bucht. Die Küste in der Umgebung des
FrnnkÜn-Hafens ist im allgemeinen sehr niedrig und sumpfig und mit Mangroven
bestand»'!!. Per 15 in hohe rote Küstenabhang der Victoria-Huk an der Nordseite

der Einfahrt zum Hafen und die Bäume oberhalb der Iluk sind die höchste Er-
hebung an dieser Stelle der Küste und bilden deshalb die aufffiUigsten Land-
marken für das Ausmaelien des Franklin-IIafens. Keim Naherkommen wird man
aucli die soliwarz und rot karricrtc Ansogelungstonne mit Stange und Balltopp-

zeichen ausmachen, die an der Südseite einer 3 m (10') Stelle liegt, von der aus
die Vietoria-Huk mw. i*f^ Sm entfernt peilt Eine gute Landmarke zum Ein-
st<niorn in den Hafen bildot der 317 m hohe Long-bnok-ITügel, dor nnv. NW^/^N,
11 Sni von der Vietoria-IIuk entfernt liegt; .'3 Sin n<)i-dlich von ihm steigt ein

Gipfel zu 55 m Höhe an. Innerhalb der Germein-Huk, die an der Westseite der
Einfahrt liegt, dient bei der Einsteuerung die Vo Sm nordwestlich von der
Observation -Iluk trido^onc Manirroven-TIuk als Landtnarke. Eine Anzahl roter

und schwarzer Tonnen kennzeichnen außerdem das Fahrwasser; die roten bleiben
einkommend an St-B., die schwarzen an B-B.

(ioaeiten. Die Hafenzeit an der Einfahrt zum Franklin-Hafen ist 4^ 0"1";

die Hochwasscrhoho l»(.'trä<jt bei Sprin-^tidf 1.7 in.

Gezeitenströme. Unter gewöhnlichen Verhältnissen erreichen die Ge-
zeitenstrSme, die wenige Hinuten naeh Hoch- und Niedrigwasser kentern, bei der
Germein-Huk und in dem engen Falirwas.MM nn Ii di-iii Hafen nie mehr als 3 Sm
(lesclnvindi^'koit in der Stunde. Nach anhaiti'iiden südlichen und südwestlichen

Winden aber, die zu gleicher Zeit den gewöhnlichen Wasserstand im Franklin-
Hafen um 0.6 bis 0.9 m erhöhen, sind die Geaeitenströme sehr stark und er-

reichen bei Ebbe querab von der Qermein>Huk bis zu 6 Sm Geschwindigkeit in

der Stunde.

4 Sm südsüdöstlich von der Germein-Huk setzt der Strom mit 2 Sm Ge-
schwindigkeit w8hrend der Flut nach NOzO, wfihrend der Ebbe nach SWzW;
5 Sm östlicli von der Huk setzt er mit l^j Sm Geschwindigkeit während der
Flut nach ONOVoO, während der Ebbe nach WSW'/.W; 3 Sm südöstlich von
der Shoalwater-IIuk setzt er mit 2 Sni Geschwindigkeit während der Flut nach
NO, wfihrend der Ebbe nach SW.

lian-o. Die Harre vor der Einfahrt zum Franklin -Hafen besteht aus

felsigem Grund, über dt-in Sand irelagert ist. Außer wenn ablandige Wind«
wehen brandet es gcwöimlicli auf liir, doch wird die Brandung niemals gefährlicii

;

südliche Winde verursachen stfirkere Brandung, als Winde aus einer anderen
Richtung. Die seichteste Stelle der Barre bestellt aus der etwa 1 Kblg großen
Bank mit 3 m (10') Wasser, an deren Südseite die Ansegelungstonno liegt. Ein
2 Kblg breites Fahrwasser mit 4.1 m (2V4 Fad.) geringster Wassertiefe führt
zwischen dieser Bank und dem südöstlichen Ende des Steertes, der sieh vor der
Germein-Huk erstreckt, über die l*arre, während das 2 Kblg breite Fahrwasser
zwischen der Bank und dem Steerte vor der Victoria-Huk 3.7 m (2 Fad.) geringste

Wassertiefe aufweist. Im allgemeinen ist sonst das ganze Fahrwasser auf dem
am wenigsten tiefen Teile der Barre zwischen den eben genannten Steerten
6 Kblg breit mit nicht weniger als 3 in (10') Wasser l»ei Niedrigwassor.

An- und Eiustcuerung. Nach dem Franklin-Hafen bestimmte Schiffe sollten

bei der Ansteuerung der Barre sich in mindestens 3 Sm Entfernung von det
Küste halten, bis die Victoria-Hnk rv, (mw. N) peilt; von Norden oder Osten
kommende Schiffe müssen liii rhei no(di darauf achten, dafi sie die 0 m-Oenze
nicht überschreiton. Hat man die Victoria-Huk in der angegebenen Peilung, so

steuere man darauf zu, bis man die rot und schwarz karrierte Ansogelungstonne
in Sicht bekommt. Dieselasse man an St-B. und steuere mit rw. 337^ (mw. NNW ' .^W)-

Kurs über die Barre liinweg und nach Passieren dieser in dem etwa 3 Kblg
breiten und bis zu 6.4 m tiefen Fahrwasser weiter mitten zwischen den beiden
Tonnen hinduroh, die etwa 1 Sm innerhalb der Ansegelungstonne liegen, wobei
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die rote Tonne mit Stande und Balltopiizeii-lMMi an St-R, die sehwarze Tonne an
H-B. blt'iht. UImt (lif ItaiTc kri u/iMHl>' Si-Ijiffc nii'i--i n i^i nHc Auriin rk.--aiiikeit

auf (la.s Lot, (lii> tSczcitcn und ( iczciti nstromi' und dit' Kartu verwonden ; auch
sollt*? dn^^ Scliiff vom Topp auü diriKii'i't wi i don. Naeb anderen Angaben kann man
niioli die Barre auf nicht weniger als 3.7 m Wasner passieren, wenn man den
cipfcl dee Long-bak-Hflgels in rw. 3S4° (mw. NNW"',W)-Peilung mit dem kleinen
SamlslriiiKli- auf i]<'V wt'stlii'li von di-r Vii'Ioria-Hiik izdi-^i-ncn Entrance-Inst-I, der

i'bcn niirdlioli von den» iKW'h.-itcn Teilt- d'-s KÜKtt-nablinngeü liegt, in Linie bringt
und auf dieser Richtlinie einst oui i-t T):i die ßnrre sich aber indem kann, so
darf man nicht mit Sicherheit darauf rechnen, daß man immer auf diesem Kurse
die an|L;e(irebene Wassertiefe findet; immerhin ist diese Landmarke beim Ansegeln
der rot und schwarz karri<Tt<*ii Harre-Toone zu «.'chrani'hcn. Ist man querab
von tier olien i-rwähnten sehwarziii Tonne, die etwa A Kh\^ ü.stlich von der

Oormein>Hak liefet, so nn<lore man den Kurs naeh rw. 800' (mw. XWzW ,W(
und lasse die nächste rote Tonne mit Stange und Balltoppzeiehen, in deren Nähe
die Wassertiefen des Fahrwassers wieder bis auf S.7 m abgenommen haben, an
Sf-I?. Von dieser Tonno aus steuere man dann so, daB man zwisclu-n <h v roten

und der schwarxon Tonno passiert, von denen die Södhuk der Kntranre-Insel

etwa niw. WNW, Klil^ entfernt i'filt, und umfahre die Mnk seihst in 1 KM;:

Abstand. Will man weiter nach dem Ankerplatze vor dem Orte Cowell hinauf-

laufen, so umfahre man die SQdwesthuk der Entranee-Lisel in IV« Kbig Abstand
und steuere so, daß man westlich von der roten Tonno passiert, die nordwestlich

etwa 3 Kblp von der SOdwcsthuk der Entranee-Insel entfernt liegt. Auf dem
weiteren We^re nncli Norden la^si' man rlie das Faiirwasser kennzeiehneiiilin

schwarzen Tonnen an H-R, die roten Tünnen an St-H. ; die geringste Tiefe &ut

diesem Wege ist 2.7 m b«'i Niedrigwasser. Wollen nach Cowell bestimmte Seiiiffe

das 3.7 bis 7.3 m tiefe Fahrwasser benutzen, das zwischen den beiden westlich

von der Entranco-Insel gelegenen großen Sandbänken hindurchführt, so müssen
sie, wenn naeli Passieren iler Entraneo-Insel die n|»i.i \ atinn-Ilnk rw. ISä'

(mw. S) peilt, das Nordende des Cebüsches auf der Germein-Iluk in rw. 120^

(mw. SÖKO'/40)-Peilung mit der Südhuk der Entrance-Insel achteraus beinalte in

Linie bringen and mit dieser Heokpoilung OI>er den Steert laufen, dessen Süd-
ende mw. WVsS, 2''. Kblp von der Sfidwesthuk der Entrance-Tnsel liejft. Auf
diesen) Kurse werden sie 4.1 n» auf dein Sandsteerte finden; nur "_'.:! ni Wasser
würde man haben, wenn man «las Nordende der Ceruiein-iluk mit der Südhuk
von Entrance-Eiland direkt in Linie brächte, weshalb nuin diese Huk freihalten

muß. Ist man mit obengenanntem Kurs eine gute Strecke in das Fabrwaaser
zwischen den beiden Binken hineingelaufen, deren Kanten auBer um die Zeit des
Hneliw as>or8 deutlieli zu erkennen sind, so l»ildet der Rest der etwa ;!60 m breiten

Durelifalift keine Seil wieri.u'keiteii mehr, l>evor mau nielit an ihrer westlichen

Ausfahrt angtdani,'t ist und naidi Norden steuern will. Es erfordert dieM'-

Manöver große Vorsicht, da man in dem hier nur engen Fahrwasser infolge der

scharfen Drehung, die zum Umfahren des SQdwestendes der großen Bank not-

wendij: winl, Ieii>l)t an der Westseite des naeh Norilen führenden Fahrwassers
auf Cirund (geraten kann. Hat nnin die Dfi'huiiL' L'lücklieh vollendet, so steuere

man, etwa '
., Sm .Mistantl haltend, ven den Matiij^roven an der Westöeit(? des

Fahrwassers, nach dem Ankerplätze vor Cowell. Ortsunkundige sollten diesen

Weg aber nie wfihlen, sondern das zuerst beschriebene betonnte Fahrwasser
benutzen.

Ist man nnel» dem südwestliehen Teil des Hafens bestimmt, so findet man
in dem Fahi'was>er, das naeh Howard Spit hinaufführt, an iler Ostseite in nicht

mehr als l Kid;.; .Vhstaml von der Kante dei- östliehen Hank das tiefste Wasser,
wihrend an dei' Einfahrt zum Priel sü l!i< h von Ilowart Spit die geringste
Wasaertiefe des Fahrwasflers ist; sie t>eträgt hier nur 2.4 m bei Niedrigwasaer.

AakerpIXtxe Im Haf^B. Innerhalb der Oermein^Huk kflnnen Schiffe anf
7.;i ni Wassel- nnki'rn in der I'eiiune: Südhuk der Entrance-Insel rw. !)5 (mw. O),

Observatiou-Iluk rw. 17i) (mw. S';jO). Vor dem Orte Cowell ankern Schiffe auf

"V^ 8.2 m Wasser über Sehliokgrund, das Ende der Landungsbr&cke rw. 320° (mw.
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NW), 2^2 K^^lg entfernt peilend. Im südwestlichen Teil des Hafens ankern Schiffe

auf 2.7 m Wbssot in der Peilan^: Blbow-Hügel rw. 286° (mw. WzN), das rechte

Suflerste Endo derMangroveii an ier Westseite des Festlandes rw. 44° (mw. NO*/^N).
Mafenanln^en. Eine Landunirsbrück«' erstreckt sioh bei dem Orte Cowell

160 m weit von der Küste nach dem Meere /.u; sie hat an ihrem Auüenende
2.7 m Wasser bei Niedrigwasser.

Der Ort Cowell liegt am nördlichen Teil des Hafens dicht am Strande;
ein Hotel, eine Post- und Telegraplienanstalt sind vorlinnden. Es besteht

zweimal in der Woche Postverbindung mit Adelaide. Dampier besuchen ge-

legentlich den Hafen, um Wolle zu laden.

Harvey- oder Tumby-Bucht
Nach Fmgelxjgcn Nr. t'J'Jö des Kapt. t. Ciirlscii, (Jretchcri Ilarlroilt , vom April 1!H>9; ergfinzt

narh englischoa Quellet). Britw Adm-Krt. Nr. 2389 B, St. Vincent and Spencer Gulfo.

Die Harvoy- «der Tiniiby-Huchl lic^it an der Westseite des Siiencer-Oolfes-

Sie ist zwischen der Tumby-Insol im Süden und der Mündung des Salt Creek im
Norden etwa 4 Sm breit; ihre Wassertiefe ist nui- ^MM•ing und beträgt bis zu
• Inrrhsohnittlich 2 Sm Entfernung von der Küste wenigw als 9,1 m (5 Fad.).

Die lJucIit dient als Vr'rs('l!iffiin;.'slinf('n des im I>ezii"k Lrewonnonon Kujifererzes

und der landwirtschaftlichen i'rodukte. Die geographische Lage des Leuchtfeuers
auf dem Kopfe der neuen Landungsbrficke ist Si^SS'S-Br. und 136° 6' SO^O-Lg.
Die MilUveisnn:.- für das Jahr 1911 beträgt etwa 4.5^ O; sie ist un;^'efähr stationär.

Landuiarkon. Für naeli der Harvey-Buelit bestininilc Schiffe kommen nach
Passieren von Thistle- und Gauibier-Eiland zunächst die Inseln der Sir Joseph
6anks-Oru|)i)e als Landmarken in Betracht. Die Gruppe besteht aus 20 Inseln

und Klippen, die im allgemeinen niedrig sind und nur vereinzelt Erhöhungen
von über ;?0 m aufweisen. Die bedeutendsten der (Jruppo sind die Inseln Spilsby

und lieevesby. Letztere ist 2'/2 Sm lang in K—S-Kichtung und bis Sm
breit Sie trägt an ihrem Sfldende einen 32.6 m (107') hohen Hügel von Sm
Durchmesser, der mit Buschwerk bestanden ist, das in der Nähe des Oipfels in

einem Haufen beisnininen steht. Tni übri<ien ist die Insel 6 bis 12 m lioeh mit

Ausnahme eines 2U m hohen Hügels auf der Sand^ungo, die sich vom Nordende
der Insel IV4 Sm nach Osten erstreckt. Spilsby-Eiland ist die h^Vohste Insel der
Gruppe; sie ist die einzige, die bewaldet und auoh bewolint ist. In N—S-Richtung
ist sie 2 Sm lang und an ihrem iir.i-rlliclien Teile !'/._, Sni breit; ihr südlicher Teil

verläuft in einem schmalen Sm langen Steert von ^/^ Sm Breite. Ein dicht

mit Eichen bestandener, runder, 49 m hoher Gipfel erhebt sich an ihrem Nord-
ende. Hat man sieh naeh Passieren dieser Gruppe der Küste genähert und steht

noch etwa 3 bis 4 Sm östlich von der Tumbj^-Insel, so bilden die etwa 11 Sm
nördlich von der Insel gelegenen Sheep-Hügel auffällige Landmarken. Auch die

roten Kfistenabhänge der Tumby-Insel und die Küste zwischen dieser Insel und
der etwa 8 Sm südlich davon gelegenen Bolingbrok« -Huk treten hervor, während
das niedrige Land im Hintergrunde der Harvey-Bueht noch kaum zu sehen sein

wird. Weiter landeinwärts sieht man einen Höhenzug, in dem 9 Sm westlich

von der Tumby-Lisel der Berg Liverpool als höchster und auffälligster Gipfel

zu n21 m Höhe ansteigt; mw. ON< >, I ' , Sm von ihm entfernt, erhebt sich ein

spitzer Hügel zu 244 m Höhe. Im Süden sieht man die 26 m hohe Kirkby-lusol,

die das Aussehen eines Heuschobers hat; sie liegt 6 Sm östlich von der Boling-

broke-Huk. Ist man in der Nähe der Bucht angelangt, so wird die schwarze
Tonne mit Stange und Rautentoppzeichen nm Osloude fies Tuniby-Eiland-Riffes

zu erkennen sein. Auch die schwarze stumpfe Tonne mit Vierecktoppzeichen
wird in Sicht kommen, die auf 6.4 m (3V2 Fad.) Wasser vor dem Nordende des
seichten Wassers liegt, das sich von der Tumby-Insel aus nach Norden zu er-

streckt. Kapt. G. Carlsen konnte Mount Liverpool und Tumby*£iland am
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frühesten auäinacheii. Bei Nuclit bietet das Feuer auf der Tuinby-Landungs-
brücke einigen Anhalt Über Landmarlcen ndrdlieh von der Harvey-Bucht si^e
unter Gerincin-Buoht.

An- und Kinstenernn^;. Nachdem vom Südosten komnu iide Schiffe nach
Passieren der Sir Joseplis Banks-Gruppe in der Nähe von Tumby-Eiland an der
Sfldseite der Harvey-Bucht angelangt sind, dürfen sie beim Umfahren dieser
Iiisol nicht naher als 1 Sm an sie horanlaufen und die II ni (6 Fnd.) -Hronz >

nicht eher überschreiten, als bis die Insel südlicher als rw. 230 (mw. t^W) peilt.

Peilt die Insel rw. 230' (niw. SW) 1 Sm entfernt, so führt ein rw. 303 (niw.

NWsWVsW)>Kurs mit Sm Distanz nach dem gewöhnlichen Ladeplatz, wob^
man aber die etwa norchvostlieh von der Tumby-Insel gelegene nie^ige felsige

Huk gut an B-B-Bug halten muß.
Kommt njan von Süden, von der Louth-Bucht oder Port Lincolnf so muü

man von der Küste zwischen der Bolingbroke - Iluk und Tumby-Eiland in

mindestens 1 Sm Abstand bleiben. Zu «.rieiclier Zeit muH man auch nach
Passieren der Bolingbroko-liuk darauf achten, daß man die 2 Sm nordöstlich

von ihr gelegene Secret-Klippe meidet, deren östliche Kante durch eine schwarze
Tonne mit Stantje uiul Rautentoppzt'irlit'ii gekennzei(^hnet wird.

Vom Norden kommend n:ieh der Harvey-Bucht bestimmt, halte man so-

lange etwa 2 Sm Abstand von der Küste, bis der Berg Liverpool rw. 261- (mw.
WSW .jW) peilt. Dann Sndere man den Kurs nach rw. 266« (mw. WSW» ^W),

und steuere nach dem Ladeplatze, wo man dem Tiefgang des Schiffes ent.'spreohend

ankert; man findet auf diesem Kurse 5.5 111 (8 Fa<l.) Wasser in Sm AVistand

vom Lande. Wenn nach der Bucht einkreuzende Schiffe nach der Nordseite der

Bucht hinüberstehen, so dürfen sie, um mehr als 4.1 m (2^4 Fad.) Wassor zu be-

halten, den Berg Liverpool in keine südlichere Peilung bringen, als rw. 258^

(mw. WSW'/jW).
Kapt. C. Carlsen schreibt: »Nachdem wir am 11. März von 2^ V bis Mittag

im Spencer-Golf gekreuzt hatten, peilten wir um 12¥ mittags die Klippe des

Buffalo-Riffes W, 2 Sm entfernt. Der Wind war westlich und flau, (letren 2'.' N
holte der Wind .südlich und frischte auf. Wir steuerten nun auf nonhvestlieheni

Kurse längs der Inselgruppe, bis Winceby-Eiland WSW^ peilte. Jetzt wurde der

Kurs nach WNW gefindert und Winceby-Eiland um 9^N in etwa 3Sm Abstand
passiert. Da der Wind westlicher holte, wurde um lOi) N auf 24 m (13 Fad.)

Wasser geankert. Am 12. März löschten auf diesem Ankerplatze etwas von
unserem Ballast. Am 13. März wehte der Wind aus südöstlicher Richtung. Wir
gingen Anker auf und segelten bis auf etwa 7 Sm Abstand an die neue Landungs-
brücke heran, wo wir auf 18 m (10 Farl.) Wasser ankerten, die I.anduuizsbrücke

rw. 264° (mw. W^/gS) peilend. Der Strom hatte zwischen Winceby-Eiland und
dem Tumby-Riff etwas nördlich gesetzt. Nachdem wir hier den Rest des Ballastes

gelöscht und Stiffning eingenommen hatten, segelten wir am 4. April mit Südost-

wind auf die Landungsbrücke zu, dieselbe immer in rw. 264 (mw. W'^Si-
Peilung haltend. In etwa 1 Kblg Abstand von der Brücke ließen wir den einen

Anker fallen und holten das Schiff mit Trossen an die Südseite der Landungs-
brücke, die die vorteilhafteste ist, da bei .südlichen und südöstlichen Winden
weniir See in der lUiclit steht. Der Anker sollten aber nicht südlich von der

Brücke zu liegen kommen, da man sonst beim Abholen mit nördlichen Winden
leicht der etwa V4 südlich von der brücke gelegenen Klippe zu nahe
kommen könnte.

Man kann auch nachts auslaufen, einlaufen jedoch nur bis in die Bucht,

wenn das Wetter sichtig ist.«

rienchtfeuer. Siehe «Leuchtfeuer aller Meere« 1911, Hefl VII, Tit. DC, Nr. 27ia
sowie N. f. S. 863/11, 970/11 und 1432/11. Kapt. C. Carlsen schreibt über das

Feuer: Durch die Versetzung des Leuchtfeuers von der alten nach der neuen

Landungsbrücke hat das Feuer seine Lage und seinen Richtbogen verändert.

Da das Bretterhaus, worin es steht, außerdem nicht befestigt iHt, ao Ist der
Schein l)ald nördlich, bald südlich vom Tumby-Riff zu sehen. Die Sichtweite

des Feuers ist meistens uui* 3 Sui. Eine größere Stärke des Feuei's wäre
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wünschenswert; auch eine besondere Kennung desselben wäre sehr angebrncht,

da die vor den beiden Hotels in Tumby befindlichea Liohter wdter und heller

scheinen, oU dns Leuchtfmior, und dadurch leicht mit diesem verwechselt werden
kiiniii«!!. Die I.ampe des zwisrhfii der alton und neuen Liindunf^sbrücki' lic^^'ciuicii

lloiels ist an der Südseih' mit einem roten Glas versehen und zeij^t dadurch
südlich \on <ler neuen Landungsbrücke und über Tumby-Riff ein rotes, nördlich

davon ein weifics Lieht. Eb kauOf da es^ wenn ein Schiff erwartet wird, wiiirend
der ganzen Nacht brennt, als Loitfeuer benutzt werden. Auch sollte auf der
Sir Joseph Banks-Oruppe oin I-ruchtfcuf r orrichtot worden, :ini besrton auf der

Spilsby-Insel ; ein Sektor iNs Kmiis mfll ie über Buffalo-Uiff scheinen.« (In-

zwischen ist auf der Winoeby-Insel ein weilten EOltsfeuer von 12 Sm Sichtweite

errichtet worden. Siehe N. S. 1811 Nr. 970.)

liOtmii und RchlepiHinmpfcr sind nicht vorhanden.
(Jiinranlfino. Ks lii'fiiKli't sirli niii Orte keine Sanitätsbohörde.

'/.»U. Von der Zolibcliürdi' in Port Liiiooln wird unt<'r ilen k^inwohncrn
von Tumby ein Zollbeamter ernannt, der die Schiffe ausklariert. Schiffs-
papiere. Von Kapt. C. Carlsen wurde die Zollklarierung von Adelaide verlangt.

Ankerplats. Der beste Ankerplatz ffir weniger tiefgehende Schiffe ist

querab von der Mitte des Sandstrandes ösrlicb von dei- felsijjen Huk auf 4.(i bis

5.5 m (2'/j bis :t Fad.) Wasser, von wo aus das N'onlendo von Tuniln-Eilatid

rw. 123 ' (niw. S( )z( >
' .jO) peilt. Kapt. C. ("arlscii ankerte, um Üalhi st zu löschen,

auf 18 ni (10 Fad.) Wasser in 7 Sin Abstand von der neuen Landun^sbrücke, diese

rw. 264** (mw. W'/^S) peilend. Um die Ladung des Schiffes zu vervollstindigeo,

ankerte er auf 9.1 m (6 Fad.) Wasser über Sandgmnd in der Feilung: Landungs-
brQcke rw. 247° (mw. SW2W^^,W).

Der ( ; s u II d Ii e i i s /. u sl a n d war am Orte w.'iiiri'iid di r .Vnwesenheit des

Kapt. C. Carlsen gut, und es kamen keine klimatischen Kranklieiten an Bord
des Schiffes vor.

Uafeaanlagea. Eine 207 m lange Landun.usbrücke mit 4.5 m Wasser an
Ihrem AuBenende befindet sich bei dem Orte Tumby. Eine iwelta befindet rieh

98 m (nach Kapt. C. Carlsen Sm) südlich von ihr. Dieselbe hat an jeder

Seite für ein Schiff Platz von 5.6 l)is 5.8 ni (ix' l>i- 19) Tiefgang. Löschen
und Laden. Kapt. C. Carlsen warf den Balbi :i i dem angeführten Anker-
platz über Bord. Die Ladung wurde an der Landungsbrücke von Stauern
Ifingsseit des Schiffes gebracht und mittels Schütten in den Raum geleitet Es
konnte liier bis zu .'.'i in (18',V) Tiefi^atifi; <j;eladeii wer<len. .\u! dem Ankerplatze
wurde mit eigener .^IaIlnsc]la^t und dem Sciüffsgcschirr die Lmluny au.-? Leichfern

Obergcnonimen. Für letztere trug der Verfrachter Küsten und Risiko. Das
Laden wurde durch drei Regentage unterbroclien. Schiffsboote werden zum
Verkehr mit dem Lande benutzt; sie legten an der Landnngsbrüdce an.

I>ockanlaj;on sind nicht vorhanden, es befinden sieh jedooh IWel gute
Sclimiedi' am Ort, die kleinere Reparaturen ausführen können.

iiafenuiikosten. Kapt. C. Carlsen hatte mit seinem 1140 R-T. netto großen
Schiff folgende Unkosten:

Tonnengelder S d per R-T. netto ... 14 £ 6 sh 0 d.

Leuehtf. u« rabgaben 6 d per R-T. netto 28 < 10 « 0 •

Einklarieren 2«2»0«
Stauerlohn 1 sh 4d per t 134« !• 4«
Stauerlobn für Stiffning in 0 « 0 «

Summa 188 £ 18 sh 4 d.

Der Ort Tumby Hegt Va Sm nördlich von der niedrigen felsigen Huk. Von ihm
aus führt eim- benierkenswerte gute LandslraBe nach Port l-inct)ln und der *

But rowin;,'-Mine. Post i.st am Ort. Da m i)fer v er bi n d u n g. Die wöchentlich
zwiscliei) Polt Adelaide und Port Lincoln verkehremien Dampfer laufen die

Bucht an. Ein Postwagen fihrt nach Port Lincoln. Der Bezirk von Tumby
sUdt etwa 250 Einwohner.

Ausfuhr besteht aus Kupfer und landwirtachaftllchen Erzeugnissen.

Diyiiized by Google
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RchlffmaorfiKtiinir. FriBcher Proviant ist zu haben; Gemfise Ist jedoeti

teuer und in L'i ölli'ieti Mi-nf^i'u nur nuf vorln-ripe ncstellun}; zu erhalten. An
;iinlerer Sc Ii i f i u srüst u ufi i.st iiur Manila-Tuuwerk zu haben; dasselbe ist

iiiur. Trinkwiisser inuli man von Port Adelaide oder I'ort Pirie beziehen.

Ks kuaton 10 bis 15 t 40 £. Keamlwawer kann aus dem Uegierungstank unent«
gelUich («ntnonimen werden, wenn derselbe Wasser entbSIt; der Tank liegt etwa
1 Sm anM.'fli:i!l. drs (

Au>kiiiifi für tU'ii s<liilf>M'rKrlir. Kupi. <'. Curlscn halte E. Dawsoo als

Atrenlen, Vi rlictt r der Finna Will>A ('o. in Adelaide. DeMrtlon«! der Sehlfb-
mannschaften kamen an Bord seines Schiffes nicht vor.

Xn>h «DgliwlM» Qndlen. Brit. Adn-Krt Nr.2aS0B. 8t-Vinccnt lad Speuecr CtaUi.

Die lioatb-Bnebt liegt an der Westseite des Speneer'OoIfea etwa 10 Sm
nördlich vnm Ku)» Pnuin^fton zwii^chen <ier 15<>>ti>ii-IIuk ini Pfidwcslcii iiin! der
Bolingbrtdie- 1 luk im Xurdowten. Ihre Hri-itc zwisclien den heidL-ii linken iioträgt

etwa 10 Sm, ilire Ausdehnunjf in H"i'ihv csiliclier Richtung; un^'efähr 0 Sm. I>ie

geographische Lage des Leuchtfeuers auf Kap Donington ist ii-' 44' S-Br. und
136** O'O-Lg. Die MiBweirang fttr das Jahr 1911 betrigt etwa 4.3'* O; aie ist

uoganhr statiunär.

A11)?i>nirineH. Die Louth-Bucht wird durch die Kflstenformatlon in drei

jictreniit vun^ inandrr li>';;en(lr iJuoliten f/oteilt. Die südliehi' davon lie<^a inn-i-r-

lialh ih')' I.ontii-lii^el um! errt-ieht in N—S-Kiolitnn'.' i-ine Länjji- vi>n 'J'yjSm.

Zwischen der südlichen Iluk der Loulh-Insel und li r link gegen üli.r auf dem
Fesilaude ist sie l'/.Sm breit. Die Wassertief^a iu ihr sind im allgemeinen nur
gering, und man findet in '1^ Sm Abstand vom Lande vielfach weniger als 1.8 m
Wa.sser. Quer über der Hinfahrt >inil alu r t l ölUenteils Tiefen von 7.3 ni und
vor der ganzen Südwestseite tler Li»utli-Inrti'l in ' Sm Al»stand von der Küste

4.6 bis 6.5 m. In die Bucht mündet der Fluß Todd, der westlichste Fluß von
Südaustralien. Die mittlere Bucht, die den Verschiffungshafen für Wolle bildet,

liegt zwischen der Louth-Insel und der Peake-Hnk. Sie ist Uber 3 8m tief und
weist durchsolinittlicli, aufic'r didit unter Land, Was.sert iefen von 7.3 bi.-? lö ni

auf. Die !t ni-(Jrenze verläuft im allgemeinen in Sm Abstand vom Lande. Die

nördliche oder Peake-Bucht liegt zwischen der jrleichnaniij^en Huk und der

Bolingbroke-Landspltxe. Sie hat bei einer ungefähren Tiefe von 3 Sm Wasser-
tiefen von 8.7 bis 12.8 m, und es verllnft die 5.5 m-(3renze im allgemeinen in

'/«8m Al)s1an<l von der Küste.

I.an(bimrkeii. Auch für die Laut h-lluciit ansteuernde Schiffe koniiiicn ebenso
wie für die tiaeh der Harvey - lUieht l)i>stimmtcn, nach Passieren zwischen iler

Tliistle- und der Uambier-lnsel zunächst die Inseln der Sir Joseph Banks-Gruppe
als Landmarken In Betraeht, nnd xwar dflrften außer den schon unter der
Harvej-Bncht an<;eführten Tnseln namentlich die Stikney- und die Sibsey-Insel

von Nutzen sein. Erstere ist 'M) m hoch und nicht ganz 1 Sm breit, während
letztere zu etwa i'l m llühe atistelüf und bei '/^ Sm Breite Rm Länj.'e in

Nord Süd-Kichtunf,' erreicht. Xordüstlicii von ihr, etwa 7 Kblg entfernt, lietjt

das 4..') ni hohe, felsige, steil unter Wasser abfallende Int^^lchen Bngliah Island.

Im Süden lie<it mw, OfiO, 12 Sm vom Kap Donington entfernt, Dangereous Recf,
das aus vier >Lcrol5en und mohrercn kleinen dazwischen lic^'enden Klippen besteht,
die sfimtlich über Wasser ra^;i'ii. Dii- höclisto von ihnen lif^rt i fwa ;{.7 ni über
Wasser untl kann auf t> Sm EntfernunL; t:esehen wei den. Neuerdings ist auf dir

eine 10.7 m hohe, eiserne Leuchtbake errieiitei worden, die ein weißes Blitzfeuer
von 12 Sm Sichtweite zeigt (N. f. S. 970/11). Auf dem Festlande erhebt sich
beim Kap Donington das Land zu einem bewaldeten Hügel von 69 m Höbe^ undy ^ Sm südwestlich davon steigt der an allen Seiten mit Oeetrikpp bewaehsen«

Louth- Bucht
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Stamford-TIÜKel zu 143 m Höho an. Dieser Hügel bildet mit seinem in N S-

Riclitung Sm langen Gipfel die auffälligste Erscheinung an der Südostiteite

von Port Lincoln. Auf der höchsten Stelle des Gipfels ist von Sir John
Franklin ztim Andenken an Kapt. Flinders, dem Entdecker von Süd-Australien,

ein Denkmal nus weifiem Marmor erriehtet worden. G^renflber, an der Weet-
elte von Port TJnooln, erhf'})t .«ich der spitze 194 m holie Nortli Si ic-Högel, der
mit seinem ^rolien Fclsliluck an einer Seite der einzi^f auffiiilijic Hügel der
Umgebung ist; 3 Sm nördlich von ihm sttni^t Wintcrs-Hü^,'!-! zu 'J:tri in Ilülie an.

Östlich von dieeem liegt die in M—S-Ricbtung beinahe 4 Sm lai^o und an ihrer

breiteeten Stolle Sm breite Boeton>Insel, die ziemliohen Basrnwehs von
Eichen und kleinen Oummibiumen aufweist und im Winter mit Mtffillig grünem
Gras bedeckt ist. Die Insel ist im allgemeinen hügelig und ihre höchste Er-
hebung steiL't zu 97 m Höhe an. Hinter ilrr Louth-Bucht zieht 2 Sm landi-inwärts

parallel zur Küste un der Westseite der bucht eine stark mit Eichen bestandene
Hügelkette entlang, die einige nicht unbedeutende Gipfel aufweist. Die höcbsto
Erliebung in der Kette bildet der gut bewaldete 253 m hohe Berg Knott mit
flachem Gipfel, der mw. WzN, 2^!^ Sm von der Huk nahe des Ladeplatzes ent-

fernt lieirt. Eine andere liemerkenswerte Erscheinung ist der 24G ni hnhc, clien-

falls flachgipfelige Berg Gawier, der mw. SWzW^/^W, 2 Sm vom Hi tize Knott
entfernt liegt. Nördlich von diesem Berge wird der Höhenzug iiit Ii i- . r und es

sind bis zum Berge Liverpool keine bemerkenswerten Hügel vorhanden. Det
Berg Liverpool aber mit dem {»stiieh davon gelegenen 344 m hohen Hfigel ist

von der Louth-lUiclit aus eine sehr auff.'illiuc Landmarke. Zwi.'fehen diesem
Höhenzug und der Uolingbruke-Huk besteht dn.s Festland aus niedrigen, mit
dichtem Gestrüpp bewachsenen Hügeln von 60 bis 90 m Höho. Auch Boston
Point mit dem Hügel darauf und dem eben nördlich davon liegenden 62 m hoben
Hftgel sowie die bis zn 2S m Höhe ansteigende Loutfa-Insel bilden gute Land-
msrken für die An- und Einsteuerung.

Bei Nacht bilden das Leueiitfeuer auf Kap Doiiington und das auf dem
Bftdostauslüufer der Boston-Huk gute Landmarken.

An- uad liinsteaerang. Vom Südosten her die Bucht ansteuernde Schiffe

müssen nach Passieren von Thistle-Eiland darauf achten, da8 sie die nördlich
von dieser Tnsel gelegenen Riffe meiden. Hierfür kommt zunäch.st die Untiefe

in Betraclit, die nnv. SO, 2' Sm von dem schon unter Landmarken erwähnten
I):in^'er</us-Hiff entfern! liegt; auf ihr stehen 2.1m Wasser hei Springniedrig-

wasser und auf ihrer Mitte brandet es gelegentlich stark bei südlichen Stürmen.
Eine zweite gefährliche Stelle ist die 2.7 m unter Wasser liegende Howard-Klippe,
die mw. WSW, 2*j\ Sm vom Dangerous-Riff entfernt liegt; sie wird selten durch
Brandung gekennzeichnet. Und endlich ist noch die Limms-Klippc zu erwfihnen,

die mw. SW*/i,W, 4'^>Sm v<ini D:ingerou.'<-Riff entfernt und bei Si)ringniodrigwasser

0.9 m unter Wasser liegt; auf ihr .-^teht keim' Brandung, Bei Nacht meidet man
diese Stellen und i)assiert nui dl;i Ii davon, wenn man im weißen Sektor des Kap
Donington-I^ucbtfeuers bleibt. Neuerdings liat der deutsche Dampfer »Berlin« den
Grand berfihrt in folgenden Peilungen: Donnin^on -Leuchtturm rw. 2099 (mw.
8zW\'.,W), Biisiton-Lcuclilturin rw. 241 (mw. SWzW). An der Nor(I.-<<-ite dos

Fahrwassers ist Buffalo Kiff, die östli< hste In.sel der Sir Joseph BanksCrupjje, zu
meiden, da die höchste Klippe des Riffes nur '.i m über Wasser ragt, un<l westlich

and östlich von ihr noch lOippen unter Wasser liegen; auf dem Riffe brandet
es manchmal mit großer Heftigkeit.

Wenn man dann, nachdem man auf nordwestlichen Kursen in dem Fahr-
wasser zwischen der Sir Joseph Banks-CJruppe und dem Fest lande entlang ge-
laufen, vor der Einfahrt zur Louth-Bucht angelangt ist, so passiert man beim
Einlaufen nördlich von der Klippe, die nördlich von der Rabbit-Insel liegt, wenn
man in rw. .805° (mw. NWzWVfWVPetlung den Berg Knott nördlich von der
Louth-Inael freibilt

Steuert man von Norden her die Bucht an, so laufe man beim Finfahren
der Bolin^bmke-Huk nicht näher iil.s auf '

, Sm Abstand an dieselbe liinnn und
laufe nicht innerhalb der 11 m-Grenze. Man passiert südlich von der Iluk und

i. Hydr. nw. tut. KKt XL 3
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dem gMobnamigen Riff weHtlich davon, wenn man 6m Sfldende der Revcsby-Insel

in rw. 83° (mw. OzN)-Peilunf; oben südlich frei hält von der Kirkby-Insel. Von
der Boston-Bucht kommende Schiff« meiden «lie bei Niodrigwasser in der Wnsser-
linic liegende Kli[»(i(' Ilawkers Devil, die inw. N"" ,

<
), 1 V Sin vnn der IlDst'ui-Huk

entfernt und ö Kl»lg vom Fesllande liegt, wenn .sie zuiiächi!.t die Bolingbroke-

Httk in rw. 49 (mw. NO) -Peilung östlich frei vun der Rabbit-Insel halten, und
dann den Berg Liveipool in rw. 359° (mw. N'/^W)- Peilung mit dem Ostend«
der Lottth'Tnsel in Linie bringen. Sind Se);ol8ohiffe gezwungen, von der Einfalirt

zwischen der Ha! hit - la^el nii<l der I?i>lin^:lir.)ke-Hnk n:ieli dem gebräuchlichen
Ladeplatz aufzukreuzen, so dürfen sie, wenn sie iiiicli dein Itolingbroke-Riff hin-

Überstellen, die Bolingbroke-Huk in keine östlichere Peilung bringen, als rw. 88"

(mw. OzN), und niclit innerhalb der 9 m-Urenze laufen. Sie stehen westlich vom
dem Riff, wenn der Berg LiTerpool in rw. 889*> (raw. NNW »/iW)-Peilung mit
dem Westende der iVake-Iluk in T.inie ist. l-iejeti sie dann auf die Sandzunge
zu, die die Loulh-Insel mit dem Fest lande verbindet, so müssen sie wenden, so-

bald da!< Nordende der Rabbit-Insel in rw. 145*> (mw. 80Vs8)-PcUnng mit d«m
Nordoetende der Louth-Insel in iäoie kommt.

Lenditfener. Siebe •LeoobtftnMr aller Heere 1911«, Hell YU, Tit. IZ,

Ni 2712 und weiter, aowie N. t & 86S/11, 970/11 o. 148t/ll. (Siehe aadi Port

Rettun>fswe!*en. Ein Uaketenapparat befindet sich in Port Lincoln
;

Sidiiffe,

die in der Nähe dos Hafens stranden, erhalten vom Lande aus Hilfe, wenn
mOgUeb.

Aakerplata. Der beste Anicerplatz in der Louth- Bucht ist nördlicb rem
Louth-Glland-Steerte auf 8.9 m Wasser Ober Sandgrund, von wo die üuBersten

Punkte der Luuth-In.'iel rw. 128' (mw. S()z<») und rw. 173' (mw. Szü) peilen.

Qnten Ankerplatz, auüor bi>i .südlichen Stürmen, auf 5.5 m Wasser über Sand-

gmnd findet man auch in der Peakt>-Hucht querab vom ersten langen Sand-
Strande nordweatlich von der Bolingbroke-Huk^ von wo die Weataeite der B^^ling-

broke-Hult rw. 167^ (mw. StO^f^O), und die rechte Außenkante einiger Klippen,

die vor der Mitte des Strandi's liegen, rw. 55^ (mw. NO' ,<)) peilen.

Hafonanlagea. Eine IHO m lange Ladebrücke mit :t.;) m Was.'ier an ihrem

Anfleoende <lient zum Verla<)en von Wolle. Sie ist in einer kleinen Bucht we^^t-

iioh von der link angelegt, die mw. NNW, 2 Sm von der Nordweatbuk der Louth-
Insel liegt, östlich ron ihr nnd nahebei liegt eine Untiefe, die dureh eine

aohwarze, stumpfe Tonne (jekennzeiciiiu't wird. Eine weitere Klippe, auf die

D. «Herbert« gestoßen hat, soll mw. NO, Sm vom Kopfe der Landungsbrücke
liegen; diese Klippe wird aber wabracheinlieb identiaeb aein mit der eben an-

geführten.

Nach cii(;UiM.-hcn Qucllon. Ilrit. Adm-Kit. Nr. 23801*, St-Vinccnt and SpencerOttiii ; Nr. 7S4. Port lincoln.

Unter Pert Uneeln versteht nmn im allgemeinen die Hfifen der Boston-
Bncht, von Port Lincoln und Spaldinu' Covo. Oewöhnlich aber ankern die Schiffe

vor dem Dorfe Port Linenin, das am >üd\vest liehen Teile der Boston-Bucht licet.

Hier finden eine grolSe Anzahl tiefgehender Scliiffe sichere Ankerplätze, die durch
Land voll.ständig geschützt sind. Die geographische Lage des Leuchtfeuers auf

dem Brückenkopfe der Port Lincoln - Landungsbrüoko ist 34'=' 43' 8-Br. and
1S6° 61' 0-Lg. Die Mißweisung für das Jahr 191! ist dieselbe wie fSr die

Louth -Buclii.

AllgeiiM'liies. Die linstoii-Bueht, der eigentliche Hafen von Port Lincoln,
ist zwischen der Kirlon-lluk im Süden und der Bostou-Huk im Nordosten etwa
5 Sm breit. Die Wassertiofeu betragen, außer nahe unter Land, im größten Teile
der Bucht 13 bia 16 m; nur auf der La Hunte-Untief^ die rw. 9t*> (mw.
NNO*/,0) 1.8 Sm vom Außenende der Toit Lineidn-Landiiagabrfteke entrcrat

Lincoln.)

Port Lincsln.
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\\o<:t und an ihror Nordoj^tseitt' durch eine rot und weiß wag^erocht gestreifte

spitze Tunne gekennzeichnet wird, sind die geringsten Wassertiefen 6,4 m. Schutz
nach See zu erhält die Bucht durch die vorgelngerte Boston-Insel.

Port Lincoln heißt die Bucht, die zwischen der Kirton- und der Surfleet-

Huk liegt. Sie ist an der Einfalirt etwa 4 Sni l)reit und in südwestlicher Richtung
über 7 Sm laug. Die Wassertiofcn betragen in ihr im allgemeinen 7 bis 9 m.
An der Ostseite der Bucht findet man zwischen der Surfleet-Huk und einem
Punkte, der 1 Sni von den) innersten Teile der Bucht entfernt liegt, in '/o Sm
Abstand von der Küste noch 5.5 m Wass'T und darüber. Der nordwestliche Teil

von Port Lincoln ist im allgemeinen seichter als der südliche; die 5.5 m-Gronze
geht von der Grantham-Insel bis zum innersten Ende der Bucht nirgends dichter

als auf 1 Bm Entfernung an die Küste hinan. Eine 5.5 ni-Ptclle von 1 RbV' Aus-

dehnung liegt im südlichen Teile der Bucht; von ihr peilt die Horse-Klippe an
der Ostseite der Bucht rw. 94° (mw. 0), 1.9 Sm entfernt, und die Südwesthuk
der Grantham-Insel rw. 55 (mw. NOVjO), 2^|^ Sm entfernt. Eine Bank von 7 Kblg
Ausdehnung in Ost—West-Rirlitung und 6.9 ni geringster Wnsscrticfp liegt rw. 66"^

(mw. NOzO'/.,0), 1.6 Sm entfernt von der höchsten Erhebung auf der Grantham-Insel.
Sp a 1 d i n g C o V e helBt die Bucht zwischen derSurfleet-Huk undKap Donington.

Sie erstrockt sicli von iliesoni aus ?> Sm nach Süden und ist fast durchschnittlich
1

' ,
Sni breit. Die Wassertiefen in ilir betragen bis zu 1 Sm Abstand vom innersten

Teile der Bucht im allgemeinen 9.1 bis 14.6 m.
Landmarken. Für die Ansteuerung siehe unter Louth-Bucht. Zum Ein-

steuern in die Boston-Bucht durch die nördliche Einfahrt zwischen der Boston-
ITuk und der glcichnainigon Insel kr»nnon die scliwarze stumpfe Tonne mit Stange
und Rauteutoppzeichen vor dem Nordende des Kangaroo-Kiffes, das nordöstlich

von der Nordhuk der Boston-Insel liegt, und der Leuchtturm (eiserner Oitter*

turni) auf dir Boston-IIuk als Landmarken dienen. Die Böst ui-IIuk selbst ist

breit und niedrig, doch landeinwärts von ihr liegen zwei runüc (Irashügel und
ein Hügel von 52 m Höhe. Zum Ansteuern des Ankerplatzes bilden die Landungs-
brücke vor dem Dorfe und die "^j^ Sm innerhalb derselben auf etwas erhöhtem
Terrain liegende katholische Kapelle Landmarken. In dem Fahrwasser, das
zwischen Ka]> Donington und der Boston-Insol nach Spalding Cove, Port Lincoln

und der Boston-Bucht führt, sind die nördlich von der Surfleet-Huk liegenden

9 m hohen Bicker-Inselchen als Landmarken zu erwähnen. Nordwestlich von
ihnen steht auf der Fanny-Huk am Süilonrlo der Boston-Insel ein eiserner Gitter-

türm als Leuchtturm und 90 m landeinwärts eine dreieckige Bake mit schwarz
und weißen iiingen und rundem Toppzeichen. Zwei Seemeilen westlich von ihr

Hegt die Kirton-Huk, auf der ein runder 67 m hoher Hügel steht ; südlich von
diesem steigt südlich von dem Strande im innersten Teil dei- Porter-Bucht ein

Hügel zu 63 m Höhe an. Bei Nacht dienen die Feuer auf dem Kopfe der Eisen-

bahnbrücke bei der Kirton-Huk und der Landungsbrücke des Dorfes Port Lincoln
sowie die auf der Fanny-Huk und auf dem Sfldostausliufer der Boston-Huk
als Landmarken.

Ansteneruag. Siebe unter Louth-Bucht.
Leuchtfeuer. Siehe »Leuchtfeuer aller Meere« 1911, Heft VIT, Tit. IX, Nr. 2718

und weiter sowie N. f. S. 863/11, 970/11 und 14:r2 11.

Rettunpswosen. Ein Raketenapparat wird in Port Lincoln unterhalten.

Hilfe wird gestrandeten Schiffen vom Lande aus geleistet, wenn die Möglichkeit
dazu vorhanden ist.

<Jezeiten und Gexeitenströiue. Die Hafenzeit für die Boston-Bucht ist
jh somi"; die Hochwasscrhöhe beträgt ])ei Springtide 1.8 ni. Die Gezeitenströme
sind nur schwach in ihr und in den Buchten der Umgebung. Außerhalb dieser

Buchten setzt der Strom in 2 bis 8Sm Abstand von der Küste wfthrend der
Flut nach Norden, während der Ebbe nach Süden; seine größte (Seschwindigkeit

betragt 1^/3 bis 2 Sm in der Stunde.

Wind und Wetter. Das Wetter ist im allgemeinen gut, nur im Winter
regnet es ziemlich viel Das schlechteste Wetter bringen nördliche bis nord>
westliche WindOi die aber nie lange vorhalten. Im Sommer wehen gewöhnlich

3»
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Winde aus einer Richtung zwischen Südost und Westsüdwest; die Nächte sind

dann immer kühl. Im Sommer Jcann die Temperatur bis zu 42'^' C Wärme er-

reichen, doch kommt dies nur sehr »elten vor; im Winter («'Chwankt die Wärme
gewöhnlich zwischen 10^ und 15.5^ C.

Kin^ttenerunK- Der direkte W'ofi von See nach einer der eingangs an-

geführton Buchten führt zwisclieii der Itoston-Insel und dem Kap Donin^iun
hindurch. Für Segelschiffe mit günstigem Winde ist es aber besser, zwischen Kap
Donington und dem davor liegenden Donington- Riffe hindurchzufahren, als

nördlich von dieser Klippe zu passieren, um das sich Sm nach Norden er-

streckende Riff zu meiden, l'assiert man nördlich von der Klippe, so darf man
dieses Riffes halber die Klippe nicht eher südlicher als rw. 196- (mw. SzW)
peilen, bis diT höchste I'uniit vom südlichen Ricker-Inselchen in rw. 224 (mw.
SW '/2S)-Peilung freikommt von dem Vorlando von Ka|» Donington. Für nach
Spalding Cove bestimmte Schiffe sind dann, wenn sie in angemessenem Abstand
von der Küsle bleiben, keine weiteren Schwierigkeiten zu überwinden. Auch
nach Tort Lincoln fahrende Schiffe mit weniger als 6.4 m Tiefgang finden bis

westlich von der (jrantham- Insel auf dem direkten Kurse keine gefährlichen

Stellen. Vor kurzer Zeit hat jedt>ch der deutsche Dampfer »Herlin« den Grund
berührt in nachstehenden Peilungen: Donington • Leuchtturm rw. 203' (mw.
SzW^/^W), Roston- Leuchtturm rw. 241 (mw. SWzW). Stehen Segelschiffe

innerhalb dieser Insel und müssen kreuzen, so dürfen sie, wenn sie nach der

Nordwoatseito der Bucht hinüberliegen, die 0.8 nt (3'V4 Fad.)-ürenze nicht über-

schreiten und müssen über den anderen Bug gehen, sobald das Nordende
der südlichen Ricker-Insel in rw. 67 (mw. Nt)z()'/j())-Poilung mit dem Südende
der Orantham- Insel beinahe in Linie kommt. :) Kblg nordwestlich von der

5.5 m-Stelle südwestlich von der Granthani-Insel passiert man, wenn man in

rw. 61'^ (mw. NüzO)- Peilung die höchste Stelle der nördlichen Bicker-Insel mir

dem Südende der (irantham-Inscl achteraus in Linie bringt, südöstlich von der

Stelle bleibt man, wenn die Südosthuk der Bo.ston-Insel in rw. 51^ (njw. N0',,,0>-

Peilung mit dem Südende der Grantham-Insel in Linie ist. Benutzen nach der
Boston-Bucht bestimmte Schiffe die^e Einfahrt, so bietet auch für sie das Fahr-

wasser keine Schwierigkeit, wenn sie den geraden Kurs steuern können. Müssen
Segelschiffe aber nach der Boston- Bucht aufkreuzen, so müssen sie, wenn sie

westlich von den Bicker- Inselchen nach Süden stehen, über den anderen Bug
gehen, wenn der Gipfel von Kap Donington in rw. 72- (mw. ONO) -Peilung mit

der Nordseile der nördliclien Bicker-Insel in Kins kommt; erfordert der Tiefgang
des Schiffes mehr als 7.il in (4 Fad.) Wasser, so laufe man auf höchstens '

., Sni

Abstand an dii» Osthuk der P()rti'r-Hucht hinan. Von der Bake auf der Fanny«
Huk bleibe man in etwa 4 Kblg Abstand, von der Kirton-IIuk und dem Strande
westlich davon in ungefähr 2 Kblg Entfernung. Steuern nach der Boston-Bucbt
bestimmte Schiffe durch die nördliche Einfahrt zwischen der Hoston-Iui^el und
der gleichnamigen Huk ein, so imssiercn sie ' ., Sm nordöstlich vom Knngaroo-
Riff, w<'nn sie den nordwistii<'h von di-r Hoston-Huk gelegenen Berg (iaw^ler mit

dem Ostende des langen Snndstrande.s im nördlichen Teil der Boston-Bucht in

rw. 'M'S^ (mw. NNW ',,W)-Peilung in Linie halten. An die Boston-lluk selbst

können sie dicht iieranlaufen. Westlich vom Kangaroo-Riff passiert man, wenn
man den süilwestlich von der Stadt Port Lincoln gelegenen North Sid<*-Hügel in

rw. 224 (mw. SW ';.^S)-Peilung nönilich frei von der Maria-Iluk hält, und das

8 Kblg sü<llich von dieser Muk gelegene Riff meidet man, wenn man die Boston-

Huk von der Mariii-Jluk frei hält. '
^ Sm südöstlich von der Le Ilunte-Untiefe

bleil>t man, M'enn man in rw. 224 (mw. SW',.,S)-Peilung den North Side-Hügel mit

der Port Lincoln- Landnngsbrücke in Kins hält, und in derselben Entfernung
westlich davon passiert nuiii, wenn man in rw. 1H9- (mw. SzW 'i^W)-Peilung das
.\nHenendo der Landungsbrücke mit der römisch-katholischen Kapelle in Linie bringt.

.Anker|ilutz. In Sjuilding Cove kann man irgendwo ankern; der beste

Ankerplatz ist aber in der lUiclit, die eben südlich von dem Hügel auf Kap
Doningt(m liegt. Bei starken nördlichen Winden steht in Spalding Cove
kurze See.
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lu Port Lincoln finden Schiffe überall ihrem Tiefgang entsprechenden guteo Anker-
platz. Wolle ladende Schiffe ankern im innersten Teile der Bacht auf 7.3 m Wasser, von
wo ans der North Side-HOgel rw. 4' (mw, N), und eine schwarze Huk am Südende des
StT-nndos im innersten Teil der Bucht rw. 263' (mw. WzS) peilt. Kleine Schiffe können
in etwas mehr als Sm Abstand vom Lande auf 4.1 m Wnssor ankern, von wo
aus dieiielben Objekte rw. 16" (mw. NzO) und rw. 2;V2 (mw. WSW) iK'ilen.

lu der Boston-Bucht finden Schiffe last iU>erall geschützten Ankerplatz
mit gut haltendem Grund. CtewShnUoh ankert man vor dem Dorfe in 1 Kbl^
Al>stan(l von der Lnndungsbrückc auf 4.C bis f» ."» m Wasser, oder in 4 bis 6 Kblg
Abstand auf 9.1 bis 14.G m Wasser, die Briiikr rw. 224 (mw. SW';.;S) peilend.

Der Grund besteht aus Schlick und Muscheln.
Ballastgrund. Der Ballastgrund für Port Lincoln befindet sich östlich

von der Bofrton-Insel in mindestens 18 m (10 Fad.) Wasser. Das LSsohen von
Ballast an anderen Stellen wird bestraft.

IlHfenanliiKen. Eine 220 ni lange Landunf^sbrücko ist bei dem Dorfe an-

jurelegt worden; sie hat an der Nord Westseite nalie bei ihrem Hude Hß m Wasser
längsseit. Ein Kran ist auf ihr aufgestellt. Die wöchentlich zwischen Port
Adelaide und Port Au^sta verkdirendien, hier anlaufenden Dampfer sowie
kleinere Schiffe lüseiu ii ihre Ladung an der Brück«. Eine zwdte Brfteke befindet
sich hei der Kirton-Huk.

Das Dorf Dort Linpoln liej,'t dicht am Meere in einem Tale westlich von
der Kirton-Huk. Der Ort wird vielfach als Sommeraufenthalt benutzt; die

Temperatur ist hier in der Hegel 7^C kühler als fn Adelaide. Die Blnwohner-
zahl des Distrikts betrug im Jahre 1902 etwa 1000 Köpfe.

HandeiHverkehr. Der Ort Port IJncoln und der ganze Distrikt westlich
davon ist etwas abgesondert von dem übrigen Teil der Kulonio. Dir .\usfuhr
besteht hauptsächlich aus Wolle, Weizen und Austern, welch' letztere mit Wagen
über Land von den Gewässern innerhalb der Coffln-Bndtt nach l'ort Lincoln
gebracht werden. Um den Transport mittels Wagen zu vermeiden, werden
viele für Port Lincoln bestimmte Güter an verschiedenen Stellen der Küate
nnrdlicii davon gesammelt iin<l in Kültendampfer verladen, die überall anhalten»
wo Ladung zu bekommen ist.

Dampfer, die wöclientlicii zwi.sehen Port Adelaide und Port Augusta ver«

kehren, laufen Port Lincoln an. Eine Telegraphenstation ist am Orte.

SehfffMmsrSirtnng jeglicher Art ist nach vorhergegangener Beatollung zu
erhalten. Sehr gutes Trinkwasser liefert eine Quelle^ die 8 Kb^ nördlich vom
Aulienende der Port Lincoln-Landungsbrücke liegt.

I

I

Kleinere Mitteilungen.

1. Mnaclnr Alto (Bonndor). Über dieaen auf i° 51' S-Br. und 00° 44' W-Lg.
gelegenen Ort berichtet Kapt. A. Carstens, D. »Sebara« unter dem 30. Juni 191t
das Folgende:

Manglar (Mangiiar) Xhu wird neuerdings als Verschiffungsplatz von
Steinnüssen und Panama-Stroh benutzt. Der Ort wird von den Dampfern der
Pacific Steam Navigation Co. regelmäßig halbmonatlich angelaufen.

Die Reede liegt offen. Der Ankerplatz mit gutem Sandgrund befindet
sich auf 18 m (10 Fad.) Wassertiefe. Von ihm peilten die roten Ibiuser mit di>r

Aufschrift »Antonio Velez- mw. ONO, 7 Kblg entfernt, und die .\horcados-Inseln

mit fcfi VOM di'f In-.- ] Sal )n;,'it. Mnntanita Point ist wogen seiner auffälligen

Form und gelben Färbung leicht erkennbar. Bei gutem Wetter können pro Tag
etwa 100 t Stoinnüsae verladen werden. Die Zollbehandlung ist hier ebenso
wie in den anderen Häfen Ecuadors; bei Ankunft kommt ein Zollbeamter an
Bord, der bis zum Abgang de» Schiffes dort verbleibt. Proviant ist nicht zu
haben aofier Früchte nnd Pleiaeb; letstwes kostet 20 cent das Pfund.

üiyiiized by Google
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2. Wind- und Btromverhält-
nlaso auf der Fahrt von Sinem-
pöre nach Friedrich -Wilhelms*
bafen vom 17. Oktober bis lO.
November 1910. Nach dem B«-
riclil <k's Kuniniuiido^ S. M. S.

• l'lamM«, Komninndnnt Korv.-
Kapt. Dominik.

Die Reise wurde vom Wolter
bcKÜnstif^t. Es waren durchwi-j;

nur flaue Winde zu verzeiclim-n,

iiucli kam nie yrobe See auf.

Während der Fahrt von Ambuinu
nach Friedrich - Wilhelmshafen
machte sich jedoch der Süd-
äquatorial^trum sehr Htark ge^iren-

un bemerkbar.
Die angetroffenen Strom- und

Windverhältnisse sind au» dem
Resteckauszug ersichtlich. In der

Karimata-StraBe machte sich der

Übergang: zum XW-Monsun schon

recht bemerkbar, während in der

•Tnva- un<l Randa-See noch östliche

Winde, überwiegend aus süd-

östlicher Richtung, beobachtet

wurden. Auch an der Nordküste
von Neu -Guinea wehten stetige

NO SO-Winde. Die Überganjis-

periode machte sicli nur durch

die geringe Windstärke und das

Vorkommen von Windstillen gel-

tenil. .Vuffnllend war die große

Anzahl der Sternschnuppenfälle

und die Häufigkeit elektrischer

Entladungen am ganzen Hinmiel.

Die Stromverhältni.<se (siehe

Textfigur) zeigen zwar teilweise

gute Uebereinstimmung n)ii den

vorhandenen Stromkarten, doch

sind große Unterschie<ie der Art

zu verzeichnen, daß ein Teil den

Charakter <le« SO-, der andere
<ien des NW-Monsuns trägt. Wahr-
scheinlich ist <lie3 eine Folge der

Cbergangszeit. Der Strom wurde
von Sternsbesteck zuSlernsboateck
ermittelt. Da der zur Navigierung
benutzte Chronometer eineti sehr

^uten Gang zeigte und zur Orts-

liestimniung prinzipiell drei bis

vii-r gut zueinander .stehende

Sterne benutzt wurden, kann den
Sti-omangaben vollstes Vertrauen
gi'.>iclienkt werden.

Vor derSalayar-StraUe wurden
einige Lotwürfe mit der H»'chel-
mannsclien Lotinaschine gemacht,
die vor der Einfahrt inmitten
tii-fi>n Wassers eine Rank f<>st-
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stellten (siohe N. f. S. 579 11). Diu Zeit verbot es, es war kurz vor Einbruoli

der Dunkelheit, die Untiefe näher zu untersuchen. Irgendweiche Verfärbung des
Wassers ist nieht bemerkt worden.

Die Sagoien-Straße ist bezüglich der Lage der Inseln Salwatti und Batanta
zueinander falsch orientiert

Besteck-Aussog.

W i n d
Breite 0-Lg.

S t r o in

1910 Nachm.
I
Vonu. in Sm Datum Zeit Richtnng nach Stärke

Oktubcr
17.—18. 8W 2

[

WNW 1

o »

016 8 1106 36
1

184 17. 4«NU8mM SO
1 Kn

1 n Ii
1

JÖ.— 19. WNW 1 ääW 3 2 16S . 109 Ob
1

192 la bis 64 N
19. Ui H

ÖS03.Ü
8x0

1 7l.t

• 2.1

19.-20. SO 2 802 4 018 III 33 196 20. ha 6frV
Ins M

OSO'.O 1.1

1 1.1

20.-21. SW 2 »SO 4 4 2US 114 22 181
21. N

~
w ' 0.9

Ol oo SO 3 NO 2 4 11 O Iiis r.T 1/4 ^'^'^ (Ebbe
N<V .0
SzO • j^O

9 1^ . 1 1

22.-23. -\Ü 2 SO 1 Mal»Bsar-K( 22. N 1 1
1

>\V

25.—2A. 80 3 O 5 5 60 8 122 09 160 26. V S- 1 0.9 *)

26.-27. OSO 4 OSO 1 4 51 Ö 124 39 168 2ü. N
bb 27. 6¥ V

so
SiO'^O

0.6 *)

27.-28. OSO 1 ONO 1 3 688 127 24 184 27. l2»'MhiH
2S. bis 12h M

SzO' ,0
so

0.4

0.1

•)

30.—31. SK) 1 OSO 1 2 35 S 128 oa 114 in 24 8td. WNW ,\\ 1.1 ')

31.—1. Not. NNW 1 80 1 1 19 8 129 55 133 31. 6«Vbb6kN WNWVjW 1.1

1.-2. O.St) 1 ONO 2 0 54 S 130 59 72 1. GVN bi8 2. W> V
bismM

WNW'/aW
0

0.6

0.4 •)

2.-3. NO 3
1

080 5 0 09N 132 31 110 2. 6t N Ins 6*.' V
l)is 12».' M

WzS 1..')

U.9 10)

3.-4. 0 a i

1

0 2 0 UtiN
i

m 29 120 3. biH 0^? N
l)is 1. tii.»

\'

bis 121' M

WNW» j\V

NWzW
SSW ' W

0.8

2 7

2.6

4.—ö. ONO 1 Ü 31 S 13Ü 28 127 4. biü 04 N
bis5. OhV

,

WzN
WV,N

0.8

2X)

5—6u OSO I|

1

880 2 1 05 8 1138 24 122 5. 0»; y bis r>Ji \
bi» ü. &t V
Us 12. M

WNW' ,W
WXW'.W
NWjeWV^W

1.9

2.5

1.6

6.-7. ONO 1 80 2 1 51 8 , 140 39 143 6. bis iVt N
bis 12».»M

NW V.W
NWz\V

1,1

1.1

7.-8. oao 2
^

8 1 2 51 158 7. bis Ch N
bi> s. i\k V
bis 12^ M

NWzW
WNW'/.W
WNW

1.1

0.9

0.9

8.-9. ü
1

1

SO 2 3 ÖÜS 145 10 150 S. bis »H' N
big 9. «•)'.« V
bis 12i?M

WNW
W '/. N
NW3\N

0.9

1.3
«'..">

9.— 10. ONO 1 S\V 2 Frktlr. Willulm-Haf.n 1>. Im Ot. »>MV N W ^ N 0.5

Bemerkungen: ') 17. 47n>|n V in fN-c. -) 22. N—2:^. Sij 4.jmjii V Tieffiiiiu l<]i r auf 10 m mis-

gebracht. •) 23. 1H> .")3n>in V geankert. *) 2.'). 5U 30min V in See. 26. Tieluiinieldtr auf 50 m
am. <) 28. 51» N im Amboina-Hafen geankert. 30. 5^ N in See. ") 31. 24 N Tiefenmelder aaf
4.') m aus. ") I. 64 N Tiefenmelder cingenomiin ii. "i 2. 5^ V Tiefenmelder auf 40 m aus; um 2'.' N

.
etogenommea; 84 N auf 40m aus. 3. um iih y,m\n y Tiffmmelder dn. >') 64 50 V im Friedrich

Wilhtlni-llafen geankert. GoOglc
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Bei den Peilungen in der Singapore-Straße wurde festgestellt, daß die

Objekte der englischen Termessung nicht mit denen der hollindischen zu-

sammen stimmen.
Beim Passieren der Lcssou-Insel {cf 3^ 35.0' Süd, / =• 144=^ 47.0' Ost)

wurde aus dem Krater auf der Spitze deä Berges starke schwarzgraue Kaucli-

entwicklang beobachtet, ein Beweis, daB dieaer Yiilkan titig ist.

8. armeaanngen nnd Saftnlrnntaii in Chile. Wenngleich die chilenische

Regierung seit Jahrzehnten durch ihre Krieganiarine die Küsten vermessen läBt,

so ist bei der ungewöhnlioli starken Küstenentwicklung doch noch p<'hr viel zu

tun. Die Karten fußen teilweise, wie z. B. im Feuerländischen Archipel, noch auf

die TOT rund 80 Jahren ron englischer Seita erfolgten Au&ahmen durch die

berUhmte »Beaglo«^. Es ist deshalb verständlich, daß seit etwa zwei Jahren die

Vermessungstätigkeit wieder einen neuen Anlauf genommen hat und eine

größere Expedition für diese Zwecke ausgesandt ist. Übrigens wurden vor ein

bia swei Jahren fSr dieee Arbeiten deutttriie Varmaasungsfachleute und Ozeane*
graphen zu gewinnen gesucht. Es ist mir jedooh nieht bekannt geworden, ob

Deutsche dem Ruf gefolgt siml.

Über die bisherigen Arbeiten gibt nun Dr. I'oiakowsky in der Zeitschrift

»Süd* und Hittelamerika« einiges bekannt. Die Expedition, die aua je einem

Kreu'/.er und Transportschiff sowie vier Avisos besteht, leitet der Schiffakapitin

R. Maldonado. Organisiert i.st das Unternehmen von der Ofizina hidrografico

in Valparaiso. In den ersten zwei Jahren beschränkten sich die Untersuchungen
auf daa immerhin noeh Sußerst umfangreiehe Gebiet Ton Kap Pilar am AuS'

gang der Magellan-Straße bis nordwärts zum Kap Tres Montes in ungefähr
47° S-Br. Es wurden die hervorragenden Küstenpunkte astronomisch festgelegt

und umfangreiche Auslotungen vorgenommen. Besonders eingehend wurden die

Kanftle Welsen, Goncepcion, del Oe»ste, Miramar und Stock untersucht und anf

ihre T^efahrbarkoit geprüft. Natürlieli wuj-dcn zahlreiehe neue Häfen, Kanäle,

Riffe und Untiefen gefunden, so daß die Karten jener Gegenden eine wesent-

liche Änderung erfahren. Hauptsächlich soll das Kartenbild des Archipel»

von Adelaide und Hannover nördlich vom Ausgang der Magellan-Strafle sidi

vollständig ändern. Die zur Zeit noch im Erscheinen begriffenen Karten von

L. Biso Patron in 1 : 500 000 und die von Perthes herausgegebene Mapa escolar

in 1 : 1 000 ODO wären also noch vor ihrer Ausgabe »veraltet«. Übrigens sind

einzelne Vermessungen schon veröffentlicht und auch in dieser Zeitschrift (1911|

S. 277) bereits zur Kenntnis gebracht.

Nebenbei wurden auch wirtschaftliche Untersuchungen angestellt, uui

diesen bisher nutzlosen Gebieten Werte abzugewinnen. Man fand Marmor, As*

zeichen von Petroleum, Eisenkies und sogar von Cold. Sehr grofi ist der Fisch-

reichtum der Gewässer und der Reichtum der Urwälder an wertvollen TIölztTn.

deren Gewinnung durch die zahllosen natürlichen Wasserstraßen verhältnismäßig

leicht sein dHrfte.

Ferner macht Polakowsky in derselben Zeitschrift Mitteilungen über die

Hafen bauten in Valparaiso und dem rund GO km südlicher gelegenen San

Antonio. Eine Ausschreibung für letzteren Hafen führte im August d. J. zur

Vergebung der Hafenbauten, deren Kosten fast 10 Millionen Pes. Gold betragt

und deren Ausführung vier Jahre in Anspruch nehmen soll. Dagegen ist für

den dringend notwendigen Bau eines g(>schützten Hafens in Valparaiso überhaupt

kein Angebot eingegangen. Polakowsky meint, daß langjährige Erfahrungen

mit den chilenischen »(^etzgebem« in dieser Sache die in Betracht kommäddct

Firmen gelehrt haben, daß die Ausführung der Plane, wie schon wiederholt,

dem Besserwissen und dem passiven Widerstand der Deputiertenkammer dodi

scheitern werde. Die seit Jahrzehnten vorhandene iiafenkalamität l>

Valparaiso wird also weiterbestehen und ständig zunehmen, soweit letstertf

überhaupt noch möglich ist. R. Lütgens.

L.i;-jiu<-ud by Google
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Neuere Veröffentlichungen.

Besprechungen vnd amfUixilelM Twhaltwwigaben.

», Sammlmig volkstömlielier Vorträge zum Verständnis der nationalen

Bedeutung von Meer und Seewesen. Jährlich 12 Hefte. V. Jahrg., Heft 6.

8^ 38 a Berlin 1911. E. S. Mittler A Sohn. 0.60

Dr. R. Lfitgena: Valparaiae und die Salpeterkftste.

Der Verfasser, welcher auf eiiicni ilwit-rlu-n Sojidschiffe die Kciso um Kap HOCIL gemacht hat

und die Westküste Hüdunierikiu« iius ci^^eiicr An»^chaining kennt, gibt in dem vorliegenden Hi'fKhcn
<iiu'n kurzen l'berblick der physiwhou GeojLinraphie Chiles, dem eine Beschreibung der Hafens^tadt

Yalpuaiflo und der für die Salpeter'Ausfuhr so wichtigen chileoieehen WertkOste und derea Häfen folgt.

Die Dantdlnnic ist Iran nnd prägnant und genügt für eine «Itoeitteine Ofientierong tmI-
knmnu'ii fTorvnrf^hohcn zti werdet) venlietien die zaElreiMUI), dfe AlM^MlIlllg Vennittdnden und
vorzüglich gelungenen pbotographischcn Aufnahmen. Bt.

B«r japanisoh-mflsische Krieg 1904/1906. Amtliche Darstellung des japanischen

Adniiralstabes. Auf Veranlassung der Schriftleitung der Marine-Rundschau

übersetzt von Kapitänleutnant v. Knorr, Dritter Band: Die Schlacht in der

japanischen See und die Tätigkeit der Flotte bis zum Friedensschluß.

8". 361 S. Berlin 1911. E. S. Mittler & Sohn. Preis 8 Jf, gebd. 9.50.^.

Den Huuptteil dieses Baiuhs nimmt die i^eesrhlacht bei Tsn>hiinii « in. ihr gehen die Vor-
berdtang der Japaner xa diesem über die BetAerrschaft entscheideMdcu Kampfe, die Ausreise des
ramischen Geschwaders und aller seiner Teile voniuii, ihr folgen die japuniiM^hen Aufklfirungen und
I't-^itzcr^'reifuniren bis uat-h Kamtschatka Iiin, die den Fric^lcnsschluli einleitenden Verhandlungen, der

lYiedensw'hluß. der Ik'^'U(•h der Hefehlshabcr im heiligen Öchingu- Tempel und schlicölieh der Einzug
nach Yokohama.

Die Doisteliung der Schlacht ist vorzüglich gelang^. Die ^roäe Schwierigrkeit| eine solche

auf einem ausgedehnten GMaete eich abspielende Sehliieht in allen ihren Einzelheiten mit den Kn-
wirkunta'n des Erfolg«^ auf einer Stelle anf die I?<'\v< LMintren nnd di>- ,\ngriff.stjitigkeit auf anderer
."Stelle derart klar fcBtznhaltcn, dali die .Nachkon-^tniktiun tiir den 1^-^er leicht wird, ist so gel<»st, daß
die euizelnen sieh deutlich trennenden Zeitabschnitte erst im ganzen als Hchlaehtenbild aufgerollt

werden, denen die Tatigkeiteberichte der einzelneu japanischen wie russischen Flottenteile folgen. Dafür,
daß diese Schilderungen nicht langwuUg werden, hat in diesem Falle die 8ehlaeht selbst gesorgt, in

welcher !(' Schiffi.' anf rnssineher Seife und H T<iri>eil(i)M>rife auf japani-^cher Seite ihren Tiitergang

lintlen, in weit lier wiihrend drs Kampfes Ijci schncrem Seegang die kettung lier Mannschaften der

untergegangenen .Shiffe uiitcrni unmen wiid. wiihrend welcher das Snehen dt-a in Nacht und Nebel
ventchwindenden (iegnerx zum iienuibringen der ToriMxlobootc dnrehgefülut wird. Kurz, es ist das
der Wirklichkeit entnommene Bild dner fiiKt alle denkbaren Sehwiorigkciten aufwdsenden Seeschlacht.

Wie auch schon von den vorhergehenden IJänden gf.-sagt werden konnte. lK>ruhrt der InhaJt

diCMH Bandes nicht nur die Interessen der sich mit dem Seekriege beruf-nuillig beschäftigenden
l'ei-siMK ii, >iiridern aller ilerer. denen die \'ei1eidigung des Seehandel:- und d' r S< hiit/. dei hriniischen

Küsten am Herzen liegen, lluieu alleii kann die Lelctüre dieses Werkes nur enipfohleu werden.
Die Klariieit oier Schilderang, die Ausitattting mit Karten wie aodi di« DentUcbkeit des

Drucken »ind mnsleigQlttt.

Rom, Aognst 1911. Ciotzheiu, Fregattenkapitän a. D.

Zweite Auflage, neubearlieitet von Dr. Carl Foreh.

Mit einem Beitrag über die „Die leuchtenden Meeresorganiamen** von Professor

Dr. Paul Zenetti. VTII u. 384 Seiten mit 39 Teztfiguren. Ferdinand
Schöningh, Paderborn 1911.

Es scheint zunächst fraglich, ob das Buch nötig war, ob es wirididi. wie es häufia iu Vor-
worten helBt, eine lang empfundene Lücke nnsfüllt. WirMBatMa das gn^ Krümme Isdie Handbuch,
das jedem, der sieh eingenender ruit Ozeanographie beschäftigt, imentWhrlieh ist. Aln-r in der er-

schöpfenden H4'handlung aller Fragen unil dem damit verknüpften großen l'mfang nnd nelxndHn Iw-

merkt sehr holien Preis des Handbuches der Ozeanographie liegen auch die (irenzen seiner \'erwend-

barkeit. Dem nicht Ozeanographie ob Fach betreibenden Naturwiseenacbafter. den Forchsich als

Denntzer seines Bncfaea denkt, raabt die Fülle des Obotenen bei Krümmel Ideht die Obenicfat.

während anderseits Sehott in seiner Physischen Meereskunde der Sammlung rtöseheu naturgemäß nur

einen kurzen Überblick lilwr das ganze große Gebiet gewähren kann. Eorch stellt sich die Aufgabe,

die chemischen und ph^ikalischen Gesctmättigkeiien und Tatsachen der Ozeanographie in großen l'm-

Od by Google
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riiwi'ii. uliiT i!i«-h •iiitfi'bi'iiil t;<'>i»;: 'ur <li'n iiatiirwinM'iiM'hadlirh < iptnlilotrii zu );elMii. uluiu üt«; ^t»
KT»i>hi'U'lK'ii l-jnn-lb(>iu>n. dir winlrr b<>i Schnit, Siipmi iiiid KiiiU'rt'ii mehr hmoiyefaobeii i4lid,

Biürker XU bfrüfk«trbü|ti:ii. Die l'hvMik da> Ml-ch« nimmt aomil <ä.wc (HUHlcntrllung t-iii.

Im «mdnci» wi bc«n«kt, dhiS d«a Bnc^i mit der allai KkTserfduo Pbfiik de« Ueent Im
etwas gcmoin hat. Ir dn TcriloweiMB Jahmlioleii hat UMcn KMUrtnia vom Meer ridi demt m»- mäkamfert, dal Förch hijrhateoa nodi Mfgi hbiorbcfae AnafBhnmgm Obemchmai kOMite. Es ist inhalil

ein vOIKk nenee und anch originalei Werk enlitanden. wie es bei der tawm de« Veriween xnäX
ancIiTK TW «Twarlcn war.

IWt Inhalt »sliiilcit sich von iIct KinlfilutiK al^cw-hrti in acht iCapit«L Xach i-iiicni IMnTliln fc

iiber «Iii- VerteiluiiK von W'iuiier uiul Lunti in VerKan((i.-nheit und Uegenwart wenicn ilio Meere»b)i-k««

ailN ntlrhe bphaodelt. folgen die ehemiMrhrn KigeiMrhaften dei Mccrwaiiecrii und darauf das Haup«-
kAjntt'] üIht di<> phvKikaliM'hrii Rt)n'nwha(ten, in dpin aiijp'fantroii mit dm AriM<iliiniHh<w|pii drr l'nttr-

BUi'Ltuii: Iii- /II 'Irni akiisliMhi-n V<'rliiilti«ii de* .M<fr»a)«M'i« ullex WiohliKe jn;lir«<lir winl. lU-i der

Vrrdiiiistiinis ir-l nur üImt dir Arlx iton (Ikndns tin<l .Mnzclli'!' . dir -tri-nn ^rcnaninii ii nur ilif \'f'r-

dunMunir auf cloni IjjikIi' w<i'\ im' Ih aut ilnn M.i r b<'hanil«-lii. lim ht.i. Di«- Mi^ tiatal; iIi-. Mi-< n^.

\VclIcillic«i-)j>l"K. < ii'/.-iii'ii iinil M. , r. -.-t ! riiiiiii^i ii nrnfii— ilic 'In i \'-\i\<-\\ A!>«< liiiitl>- in «' iir ;<ti-

«chaulic'hcr llur^li Ihuii: 'inl. r Iniili' h-d r X'i iiuciilnn^ l;iii^;rnT iii.ithriiiiiii-rhcT Au-fiilinnii.'(--ri. AI*

rr*«fhe der Mi'iT' -^.tKiiuiiji'^i rt mmini I-Mt i Ii I rifl inni I in.' l. u irk mmrn miil »i-hrt nii-h an,- Irin klii-h

);<Tfi'n die |{i-l;;iii|.! n K r (i tn ni i-l« . il.iii < x -i iiUi !iii-<l<-ii' r (^ j i. r r WiMdlrifttlieoriu- si'i. Fnr ille

Ticfcnatriimunj; nn MilUnO/.mn IxTtx-hmt l'nroh anM iru äilu^:' >!< r ArlM>itrn von i^rhott luidSrhu
aua der \Viirm<r]!iin«hm<> d>:-s Was«üt'rM vom IMinncrn her i •• In« imliffki-iti'u von O.0g bis (MJdcm.'sec.

Der Beitrag von Zeiiciii über die leachleiidcii Muinxir^auiHmcn ist ab fanilles Kapitd da-
gwdnben. Xaeh SehUdeninc der Encbeinung dei Meereeleuehtena wcfdea die leodMeodco Oiganiiiaen
«inaeiji bequotdien. llaa Leaehtpfalnonien aelbat iit an irbendaa Piaaaia fcebniideii nnd wiid ab
Oi^atioaapraicS anligehlt. Auqfwt wird der IVtnaB durrb Reiic^ IwianderB eofehe eheanadier Xaiar.

K. Lfilgena.

I. Band. Eine Anleitung snr praktiflohen Natnr-

bsobachtun^ auf don Gcbioinn der Motcorologio, Oflologip, Botanik und

Blfltenbiologie. In Verbindung mit Prof. Dr. O. Heineck, Dr. K, Karzel,

Or. E. Meyer and Prot Dr. L. Weber heranageg. von K. C. Rothe and

Dr. Chr. Schröder. XV u. 285 S. 8». Kosmos, Stuttgart 1911.

In die I nten'«5S<'ns[>hün- dicsor /C<'itwlmft füllt vnn «lern Inhalt di*» handlichen TaüchenbiK-htt
nur <lfT rrsto und knr/i>lf AlM-hiiitl üImt Mi iiH.rulHpii- «mie eTe.ilucll di-r ;!«eite atteföhrtirbere Aber
üeolo^:il^ In . Winkt- und KAluchläK«' fur di ti I'rcnn'l nictfunilnuischrr Ik\il>achtunKeii« gibt ProfeMOr
Leonhard Weber einen Cherblick iilter «lie «•iiifiii hcirn hKirtinienle und die Ueomehtiinji und Auf-

a«chnun)t der melenrol<i(;is< hen Klenienle. I )ie Kn" bi iniinL'' ti «rnliTi - wetni aueh häufig nur kurz —
eifcillt, und Bueh lilier die Welli-rvurhersaire findt n !-i' Ii Av nriiii;« ii allpenii'invervtiindlii-heii Aiiirab-u.

|ir. K. Ml ver hii ri t m U m ^iie/iolleren L'tvilo>;iwhi'n Auwfiihnin^ten eine knr/r physische

tieUMiaphte unter lie«riiicli rt r Iii !! k-ii lilinniii; der N'erwitlemnir. Ablra^riiM).' nnd Alil.'iL'crntii;. Ili«>J<T

Aboohniti. »ii' M<r allem ,111 Ii die weiteren über <• i'flaiixenkund«« von Dr. Karzel und Blüten-

hiolii^ie v.>n rmr II. k seien alkn neoiiden der NalHilKlnwhtuiig wq^eo iler FRlie von Belehnni);

und Auregu(i(; wann empfdhlcn. Llllgen».

a. Werke.
Witlerun>tKkuiid«>.

Ellert. 1..: ilrf,oroln,,iiir/ie Karig fSr SektUgOiwieh. 1:3000000. 3fil je 10S.5X76.r>. FnrUlr.

IVrlin r.n L f. Clinn. ÜMUJI
Bn-k. Ii. t; : i<7i/i/ ,riii ihe matlur bef 7%e amateur fitneatten vad» meatm. 2Bd «dik

12". W. Ueffer. 6d.

Relaea und Expeditieaea.

i^i^bptar-K^ediiion, deuUehe i90t—tgoa. Im Auftr. dm RcicluamteN des Innern hnff. von
E, V. DrvKaUkL Fol. Berlin 1911. U. Keimer. VIII. Dil. 3 Uft. Botanik. 3. Uft.
Wanh. IH9 Vegetation der uUmntarkUtehm Inseln KerauOm, Foteeeeütm- u. Heard-

• Eiland. ll.U Mit Taf. XXt U« XXVI n. It> Abbilden. a22lbb371. Saliokr.-Pr. 19.00^
: VI. IW. a. Hft. Erdnu^fnetiemm. II. Bd. S.Hft. Luyken, K.: DU erdmagnetieehen
VariatwnxheolmrhtungeH der KergtuOethStaHon. Mit lief. XIII bia XXVI u. A AbWIdgn.
i. Text. S. IV. Im, üin J<uh«kT.-lV 3fi.0au»

Cook, K. .\. .1/y itttutiiinnit of the pole. Beiny the reoord of Ihe expedition that Kni
reaeked the bore<il centre 1907—09. With the 'final »tmmarif of the PfOar eontroven».
». Arien A Cn. I2di «d.
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Physik.

ISiisch, F. 11 ,l<iiM'ii, (.".; Tatsachen und T/iforir» i/rr u/'i)'i.yi/i('iri.'ir/nii l'i>l(ni.«üiiiii tnhnt
Anleitunij zu IteolmchtuiKji'n n'rsrhii'dt'ncr Ar/, '/.um i .. li.ii lunis Kojülir. For^i h^;. im Aiillr.

tl. pbvsik, St»uiUiliilx>rut<»r, in Haii>liiii|; ii. di r \'tMiug. v. KrtMimieii iI«t Asitroiiom. usw. hr^ii.

(5. Beiheft z. Jnhrh. <]. MniiibK. WIhm-iihi haftl. AnaUlten, Bd. 2H, 19I0)l 6^. 032 S. m. nhircdrbcii

Tab. u. Flg. ilamUio; lUll. L. Ci rufe & Willem. 20.00 .(^

Asfronmnle, terrMtrisehe lud MtrMiMaiMhe IfMrfgatioa.

ITgaeto, L.: SimptUteaeidn del mt'todo de delerminaeiön dt ta hora por athmu ignale»

Seliger. P.: Dbt ttereoskopUd» MmmtUmd» in dar ^vgia. 8^. 227 6 m. III Texificuren.
Barim 1911. 3. (Springer. 7.*ß>M

KArtM- ud Haftabeaekraiboagen.

U. & OoMt «nd Geodetic SurrcT: lfnii4)d States Cotut Pilot, Atlantic Coanf. Part» 1- Tl.

jnrom 8t. Croix River to Cape Ann, 3rd edit. l". 2(J0p. Washington 19]]. (iovciniiicnt
Printing Office;

Britiih AdmireltT: Rmisetl Hupplement, JOIJ, relating to the Norway-Pilot, Part II, JtOS.
(Corm tci to ~u Jnly 1911.)

RrSckiiittn II . K. n. Eweri«. K.: Beobaehtungen über StraHdrertehiebUH^m au der Kütte de$
iiiliniiir.i. V", 12 III. 1 KwteDvkine u. lOTkf. Lei|iMg 1911. IL Q. Teubner. 2JJU,t0

Scliiffiibetrieb und Scbiffban.

8oBera«elae, A. N.: Mt^uuiieal tmd mmrimie mtgünttring ammet: Euays, proNama,
damonttratiofiM. 8*. 518 Simpkin. l.'>>li.

MoMerioeid, N. J.: ^A^pyonf firadie^ aa ctppliad to mtrakfp «onitruetion. b°. Xii p.

Lonirmant. 12 ih. lid.

Beiis, K.: Dia Dnmpft%trbina ata Sehiflkmotor, m. Fig. anf Tif. 8*. TS 8. Bcrito Iflli.

J. Si.riiipcr. Z.(3HM

GesetXKelinnfc und liechtMlehre.

(ÜngbtirR. H. W,: Hint» lo tha lagal dittiix of iihipnia«ler» .3rd edit. H" J~.\ \
< (irifiiii. .') «h.

M*nl>-<)tin, .1. II,: Merrhfint xhipping and relative aets elassified for read// reUrenee. S». 3K7 )».

Hollge. 12 Ai. i; il.

-- — : The MrrrJiriri/ uhijipinij and relative nrtu rlouxifieii for rrfrvnive. 1' li"'i>.

\V. Ilodjre, 1
' i; I.

Schramm, (i.: Die \'fr/utndliim/en und Hexehlüime der Londoner Seekrit^«rec/tl»iconferem,
Datemher 190H bin Februar im». S". :!r:i S. (.\uf Vemliaig. des Kciciu*Marin(-Atnts wi-
•ammengeatellt.» Üerliii IDIl. E. 8. Mittler & »uhii. UK).«

RdaaMdmigam daa Obaraaeamta. 19. Bd.. S.Hft. Hambuig. Friederlehsen & Ca 3.U0««

Verschiedene*!.

I.o-sUrrj;. (». von - ii, lichinr. II.; W'i-llknrtr der Funkin- uiiil Kuhii- l'eU'firiiphir ! : STxNiflOO.

IVrIiii. I ira-\'< rlii;j.

."^pritiailc. 1'. 11. .Moisi l. .M.: Die Krottenini/ ilm Siiilf/a/s. Karte der sriilji<iliin/r/>ii/e.

L' Bl. n;i,.-. :- Hi rill. KsrMr. Berlin liUI. I). K.im.r.
Thomas. F.: T/ie »hippiny Clerks' correspondeiits' and traeellers liiindlmiik. l'"'' iiuiia>«iiiu.

9. Htreehfield. 2iih. Cd.
Sehmli» F.! Die Hanse u. England von Eduards III. bis auf Heinrichs VIII. Zeit. XV n.

1958. (Bd. 5 au» AbhiiixJI. z. Vcrkchn- u. Socetacbichte.) Beriin 1911. K. Curtiua. hS»M
Clowee, W. L.: The Royal Navy: a hyttory trom tha aarUeat timaa to tka präsent. Vol. 2.

4«. Lo». itet 25 «b.
i*ajmonr,K.11.: Jfynmaiearaarandtrmfal». lüiiBtir. 8*. XVf. 4S9p. Hmith. Eldir. lOHh.nd.

h. Aljliandlungen in Zejtsehriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichnngen und Sammfllwerken.

Witteruagakiiode.

Ebt (Jagemaata awiaekaH amaHJkmieeken ««<{ europäiaehan Hoehdruekgabiaten, T. C>. Frieseii-
boL >He<eorol. ZlMhr.« 1911, Hft.9.

DU pariodiseken Fehler baromärtaek basHmnUar Mdkatumtaraekiad« in dar jnfWTM Ihmm-
aeataund ein Sais von TaissarancdeBorL E. EohUehatter. »Mateonl. ütaclir.^ 191 1, HH. H.

On tka anetnometrie reeorda. K. T. Nakamnra. (In jap. Spfaehe.) aJoum. Meteorol. !<oc.

Japan liill, Nr. s.

7%a Upper trade winds. W. v. Bcmmcit'ii. Wiliin' Hill. Se|itfiiilMT 2S.

ffef nutn/aiiti vtiH Imien. W. Schmiill. Ilrmi-I rii l>uni|>lcriii^ l'.Ml. Sr.h.
l.-iml und si'i hn-rzes in Chemulpo. T. iliruiii. .loiirii. .Mricoml. S«:. .lapen« 1911. Xr. S.

W'rrerhrinil te ZulpJke», (J. W. BiMink. «Hemel en Uampkhag« lUll. Nr. 5.

Some arabian am cyeliMM» of Nowambar, »Loncbw. Uondu. McteofoL Chart. Ind. Occan-. 1911.
Xoronbcr.
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628 Aiinalen dcT Ilyilmgraphie iind MariliiiiLti McU!ori>lagM!, Xovembvr 1911.

Savannah-Charletton htirrieane of Augtul 37,^39. 1911. W. Moore. >WnKbiiigton, Monthlr
.Met. ( hart. North .\(l»nl. (X-e»!». 1911, .S.i>tiinUT.

Übrr rinjährif/e Tfinpernturfliiktuntionen, \. MageUnen. »Mctcorol, Zu>rhr.< löll, Ilft. J>.

über fünfjährifie 'ffniperafurjteriodeii. .K. \laicffl*ieo. Vheiul».

Übfr elQähriije Temprrtiturfii'riiHlen. A. M ii);clit8i-n. Kbvnda.
Die RrirOlJcuni; nuf den Fiirörrn, (>. \'. .lithttriHtinn. HM'ndai.

VittcrguehuHgm über die Sahir der obersten Atniogjjhäretuehiehten. A. Wt-^jener. EbriKla,

Zur Thrnrie der itirxjiihriijen SmiimerhUze. U. llt-nni^. •!)« XSVltcr- IStll, Uft. 9.

Snchwei« von Perioden langer Dauer. \V. Si-hmiilt. .Mcit-oro). 7.i*<'hr.« 1011. Hh. 1>.

Angeftint/ene inelei>roltnjisehe Hearbeilunyen, Ueobaehtunyen tute. (). r. JohaiiMi'On. •Buinif;

tili Käniicd. FinlaiMlü Niitiir «n'h l-'r>lk-. Ilft. 72, Nr. 4.

Materiafi per la elimafoiogia d'Italia. II. La pioggia Hella regione ligure. (.!. Anfos»!-
>Mfiiiur. t ifojmilichf 11(11. Xr. 17.

Oh the wentker foreenst. >I. Morita. (In jap. t*pn»chc.) -Jouni. Mrtcorol. Soc. Japaii« 1911,

.Nr. N.

La lelegraphie mnt fil nttuligiuf« ä la melrorologie, aus pr^iiinus du temps et ä l Hude
de la physiqiie du gfnhe. ,\. Hoiiiquiii. (.**iiitt'.i »C5»'l et Tonv- 11U1, Nr. It.

Berechnungen von Daten über phänolM/itehe Krteheinungen und den Auf- und Zugang
der Oewätter. (I. v. Johanflson, •llidrag tili Kännnl. Finlaiids Natur orh Folk'. H. T°i, Sr.'^.

Meemi*- ond GewäHRorkund«.

Xeue Fomrliuni/rn im Xiirdlirlien Allnnlinrhen Ozenn. Björn Ilplland - Hausen. »Zl«<'br.

d. ( ;.'s«-l|s«-h." f. Krtlkde., IWliii , llMI. .Nr. 7.

Herieht über die II. Kreuzum/sfahrt S. M. S. -Sajad^* in der Hochtee der Adria, Iß. Mai
bi» 4. Juni t9H. Mitu-il.' d. «ieoRr. Crw'llwh. Wien. H)ll, Nr. !(.

,1h abnormal and danyerous curretit of the south eoast of Japan. »Washington, Mootbl.

Mulw>ri»l. Chart. Niirth Pacific Ort-an l!tll. November.
Trmperature eti zoutgehalte ran het zeewater bij drie nederlandsche liehttchepen en in krt

Marsdiep toio. ..laarlKu k. KijkninKi. v. h. t(tuK'rwH-k d. '/ax' 1910.

Die grö/lle Tiefe der Adria. K, l< rürknfT. -.Mitloil, d. (ienjtr. CicM-lUiii. Wien lÖll. Nr. 'J.

Ire Chart of the gouthern hemwsphere ItMS- tUlO. Ixuidon, Monthl. Metoorol. Chart. Ind. ücwin.

IHM. Novenik-r.

Irehergs of the soulhern hemitphere. Kbeiida.

Die größte Tiefe de* Adriatisehett Meere». A. tlriind. '»«hr. d. üewllwh. f. Fjdkde. BeHin=

1911, Nr. 7.

Keisen und Expeditionen.

Die geplante Polarfahrt mit Zeiyprlin-Sehiffen. W. .><icvfri». .retenn. Mittdl.« iflll. OktoJ«.

Fischerei und Fnuna.

Die Scholtenfischerei im yordnergebiel. liunkin^r. »Miiti-il. IViitwh. SvfiM-h.-VtTfiii« 1911. Nr.9,

Bijdragen tot de Fauna der tuidelijke Snordzee. VI. Sehizopoden, vertameld met dt

^U'odan . .1. J. Tifch. .Tuarboik. ItijksinM. v. h. ()ndrr«wk d. '/.w 191t.i.

W'helks and the ralualion of the »ea. »Naliire 1911. t K-tober 19.

Dixtribulion des lieux de ponle des gadides dam l'Atlantit/ue nord. L. Lalor. Geo-

(jni|>hitv 1911. S-ptetiibfL' l.'>.

ältude» nur les ginemrnlif de cHfuilleM rftmemtibleji de» eöte* de France: La prestiu'ile du

Cotetitin. L. .loubin .Kiillet. Inst. t W-nrnivT. .Moniwo« 1911. Nr. 213.

Wal ontsnapt er duor de mazen ran den kuil. H. C. Hedeke. -MediTl«.-!. ov. Vis*icherij-

1911, September.

Physik.

Ülier den Einfluß des Winde» auf die Beireyung einer Flüssigkeit von unendlicher Au*-

drhnuny und endlicher Tiefe, v. d. Siok. »Hi'iir. ;^ur CiTOphysik . XI. Bd.. I. Ilft.

On the anomalous propatiallou of sound rays in the atmosphere. iln jap. ^^)^n^^'he,) »Jwini.

MHconil, Sw. Jap.. 1911, Nr. S.

L'elude des ondes dirigccs datu la marine fran^-aise. Charmoille. »Le Yacht = 1911.

!So|ttenibrf :tO,

Bestimmung des lonetigehaltes auf dem Atlantitichen Ozean. (>. Bernd». »PhyiiikaL Zt«ehr.:

1911. Nr. 'Jii.

Seue BeohachtuiK/en über dan Zodiakallirht. V. Scbiuid. »Beitr. r.iir (iuüphvHik«, XI. Bd„

1. Ilft,

Seue Ueobaehtunyen über das Zodiakallirht. '.^«iriu»« 1911. Ilft. 10.

Die l'olarisatioH des zerstreuten Tageslichts. .Icnucn. Mitteil. d. Vcrciiiig. v. Freunden J.

.\».troiioniir uü».. 1911. Hfl. (.

Tutsnrhrn und Theorien der almosphürisehen Polarisation, F-beinla.

Iiirttrutnenlen- und Appamtenkuode.
/V;*T dir Vcrirendltarkeit von Siedefhermomelcni und Quecksilberlhermometem zur Höhen-

messunr/. \'. Snmcl. Mf'«'ir..|. /i<i-hr.- 1911 Uft. 9
.\<>tc >in Ihr r\iiolc»-i,ili,:tn hgynoncfcr V i>k:iil i. .l.uirn. .MctcoroU Ssoc. Japan 1911. .Nr."'.
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Coneours de ehronomUres de marine ä lobservaioire de Ilambourg en 1910—Ii. >Journ.

Bdsae d'Hork«.« Xr. A,

Over de constntctie van kompasroi^n. C. 1). Julius. Do Zec« 1911, Nr. 10.

The Sperrt t/i/rosr(}j)i'c rompasa for narnl vejiaefs. H. ('. Dinger. »Proceed. U. 8. NeiVal
Iii>tit r.M i, Vol. ;i7, Nr.

Zur Geschichte des Kompaeses, J. KrauHt». »öeefobrt« 1911, Nr. 19.

T%e developmml of wireUsa and Ua appUeoHon U» the »aüing-tk^. »Nent Magat.« 1011,
Ortobor.

Über den Einfluß der Atmomhäre auf die Dämpfimg fünkenielegre^Meeher Sender und
En^Mnger, A. Esau. »PhyBikal. Ztsdir.« 1911, Nr. 19.

Astronomie, terrefitrisehe und acrtronomisehe Nayigation.

Eivr rinfnrhe Methode zur Zeit- und BreüeHbesHmmung in Häfen. W. Ebert »Her.-
K(m<l>.-l)iiu- 11)11. OkiulHT.

When plottiny three hnirings and they faü to eroM in a poi$U, O. H. Bnrrage. »Froceed.

U. Ö. Navul-IiiBtit.« lyil, Vol. 37, Xr. 3.

Circum-^eridiaan» waameminffen. J. Posthnmu«. »De Zee« 1911. Nr. 10,

Vniu.t-Beobnrhtumjeu bei Ta(i<-. W. Bitzet Sn'falirt 1011, Nr. 19.

Dayliiiht ohaei i<uiu>n>i on Wnua .1. 1'. Ault. l'.u)lct. Amcr. Geo>;r. Stu-. New York^ 1911,

Nr. 10.

Instrument zur graphiscJien Auswertung astronomischer Positionsbestimmungeti nach der
Slandlinienmeihode. A. Brill. >Lttft>^kiff., Flugteohn. u. Sport« 1911, Aueitst 24 u. Hl.

Het gebruik der theodoliet eti de verstrekking van inatriimruten aan boorJ der opnenting$
vaartuigen in Xederl. Oost-Indie. J. Luymcs. »Maruiebiad«. 1911/J2, Nr. 5.

Die Uinueerläteigkeit engli$eh«r Seekarten tn geographischer Beriekmg* »Huiee« 1911,
Nr. 1".

Küsten- und Uufenbciichreibniigen.

Die Änderungen in den Leuehtfeuerverzeiehnissen des Reichs-Marine-Amts. >Hfln8A* 1911,
Nr. VI

Die Straniluiraxiitnien der Kyl. Nicderldndisehen lict/ieritui/ auf der Insel Texei 1850—1006.

H. Kkinkt mm. .Pcterm. .Mitteilt 1911. Oktober.

Le port de Bordeaux. A. Troller. »La Nature« 1911, üctobre 14.

Fuiure development of ike New York Navy Yard. W. ü. Uroeibeck: »nooeed. U. S. Navel
Inettt.^ 1911, Vol. 37, Nr. 3.

Schiffsbotriob und Schiffbau.

Siffnaliaieren bei Nacht und das Mörse-System. U, Koopmaon. >Haim« 1911, Nr. 41.

Drahtlose TUepkoni« an ^frd. E. Descovich. »Haine« 1911, Nr. 39.

Ein Vorsehlag tut üUemaOonalen Begelung des Ruderkommandos. Sehmehl. »Hanea«
IDII. Nr. 3U.

A remarkable record of ahippiny casiialties fyr 1900—1010. »Naui. Megax.« 1911, October.

Motorrettungsboote. »Motorbout« 11)11, Nr. 21.

Motoren »na Winden für die See- und KSsteniüekerei naeft dem Preieaueeehreiben dee
Deutftehen Seefischerei -Vereine. Dittiuer, Liekfeld und Romberg. «Mitteil. Dentedi.
S-<liM'li.-V(n'in>. l'.lll. Nr. !>.

Der KiitfluH d'-i Sjirtni</>s auf die Seefähi'jl.cit von Schiffe» und die wirtsrfiaftlichen Vor-
teile aprungloser Schiffe. U. Licnau. ^S^-hlul!.) »bcbilfbau* IUI 1, XII. .lahrg., Nr, 24.

Längssehotte als Scherverband eines Schiffes und ihr Einfluß auf den Bau der Außenhaut.
Hidz als Material für Sehereerbände. .1. St if<rhr>ri4t. hiffl)«!!« 1911, .\III..Iahr}?.. Nr. 1.

Eiuriefituu[i ran Seekrruiern varli dcu Erfordernissen der Sttutik. »Motorboot« lUll, Nr. 22.

Eztraita de differeuts joununir (tlU mands siir Ir parcours d rssai du remorgueur »FOfi-
schritt^ muui d itn uioteur Diesel. »Kevin- Maritimi .Vmit.

Les moteurs Die^wl fraueaia. »I^e Yaeht- 11)11, Scpitnihrc '.'>*'.

Das erste Uoehseesehiff mit Dieselmotoren. U. Wittmaack. »MoUntooU 1911, Nr. 22.

Hnndpln^eo/praphie und Statlr^lik.

Die Seesehiffahrl im Jahre lUK). 1. Teil: Bestand der deutsrht n Seeschiffe. 'Üt&üit. d.

DciitKrh. Kei<-hs , B(l. 21 \ I.

Schiffsverkehr im Jahre 1910: Zan/.iliar. >^Dcnt«cb. Handde-Arcb.« 1911, September.
Außenhandel und Schiffahrt im Rechnungsjahr tOOOlW: CUcntta (BritiedhOituidien). Ebeoda.
Sehiffahrtsfirri. /,f für tli/s Jiihr tUlO: Suiitau iChiiiai Klieiula.

Handel und Sr/o/fahrf int Jahre 1010: .\ i»tlerlaiule. Ebcmla,
Die Enturickliimi des Erporta in ToffO und Komerutu K. Kremer. »Mittcil. Geogr. OoeeUech.

Hamburg , M. X.W. Htt. 2.

fipHetz>?obiine: und Keelitslohro.

La deelaralian de Loudres et ses redditiona ä iAllenunjue. JacDtibet. «Kevue Muriliiiie:

1911, Aoilt.

Wichtiges für die neutrale Flagge im gegenwärtigen Kri^e. >Uau«a< 1911, Nr. 41.

Soekriegereehtliehe Einwirkungen des itaUenieeh-tHrkieehen Krieges auf den nesUralen
Handel. K. Perela. »Deutecho Levante Ztg.« 1911, Nr. la
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Die CtMifUHdlung von KauffahrteUekiffen in Kriegttchiffe auf hoher 8m währmd nmt
Krieyr». <i. Soliraaim. «Mar. Bttndwfaau« ISIll, Uktober.

Befreiung gewuitrr SeMfßf von de» KonitdargMikrm üt Urvgmtif, «DwImIi. Hatideh AxA.*
l'.tll. S«fp<«ul¥r

fUe ReirhseenirhrniHijxiinlHUHg. Si liaii?ii-il, iKortn. n S liluß.i > Hansa« Iftl 1, Nr. :!!t. 1 mi 41

Entaeheidungen da Jarieh$gerieM«. Venögentng der Lötehung eintr KoUenladung durch
Strtik. vHuM« lUll, Nr.41.

^'t'^sclli('l^»•^<•J,

DriKidl'.'tizf fiimii Clin 'Im Eifftlli>reii. »Iv Zw 14)11, Nr. 10.

Sttme Motm oii thr trnhtini/ of tiiiiriiiet fitr WKUte« ba$» WOftk. H. C. Davis. «nwotd.
r. S. Navul liisiii UM), Vol. :f7. Nr. :i.

Die »eihttüitiliiii U'i Hrrliihlung der nantitchen Seki/IMfUlert dtr Hamdtlmmttrtne. H. r. Mei-
bohro II. .1. Kraul!, illaniw« ISl], Nr. 42.

Hiaionf of engineering eompetUtona m lA« funw. P. C. Kalbfvt. »FnoectI. U. & Nsnl
Inrth.. IUI, Vol. 37, Nr. 3.

Surgieal and mtdieal aid. and kmUm» at na. Q. Black. »N'aat Mapw * Ulli, October.
DU LidMutMM In iarManiu, »Hitlnl. a. d. OeUsle d. aen*«*.% 19ir Nr. K>.

iMr gtomtirUdt« JImH» d«r SertooktOogrammetrie^ Kr. 6rhllliRfc »Zuchr. f. Vtm.-
\Vewn^ 1011. 20 n. 3U.

Die Witterung an der deutschen Küste im September 1911.
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auB d«n metoorologiMhen AiifaeIohmii)£«ii der Normal-Beobachtungflstationaa der

Seewarte an der deutschen Küste.
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*) &Uhilenm|{miodenineteorologiaebmHona(atabdlMinhe»Aiia.d^
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i;. i ciiii'in an <1 r > - und w*'.-.tlielii'n Oslsf.'kiist 1" i'twus /II hüben,

.MitiU Wind-
«lürkc lUcttiiforti

sutist nahezu nurnialun iiiilllLTen BaionietiTstaiide war diu Witterung an der
deutlichen KQäto im Monat Soptombcr ziemlich wnrm und niodorschlagsarni ; die

Temperaturen lagen am etwa 1 bis 2 Grad höher als die normalen, und die

NiederschlafTsnienf^n waren an der Ostseekfiste meist weit über 60 Prozent zu
^'orinj:; an der Nordsccküstf hi-rr^clite ebenfalls i.'riili<' Trockenheit; diMiii die

Starken Kegengüsse am 30. Sepieniber verniuciiten zwar duä Monutäinittei stark

au beeinflusson, nicht aber «lom Monat September den Charaictor der Trockcnlicit

SU nehrom. Die mittlere Bewölkung war etwaa zu gering. Die Winde webten
vorwiegend ans westliehen Riehtungen und waren anormal schwach. Stfirmfsche
Winde an.s Nordwest traten atn 1., G., 9. und 10. an der östlichen Ostseeküste,

am 28. und 2!). an der Nordseekii.ste auf, wälireiid solche hier am 30. aus dem
Südostijuadranten wehten. (Jewitter stellU'n sitih in j^rößorer Verbreitung nur
am 28. und 29. im Westen, am 30. im Osten ein. Heitere Tage waren zahlreich.

Namentlich traten als solche der 1. bis 3. und der 10. bis 12., wo fast das ganze
Küstengebiet heiteres Wetter halte. sn\vii> der l.'>. und 16. für die Ostscfküste

liervor. Nebel wurde fast nur an der Nord.-si'cküste beobachtet, und zwar liaupt-

aiehlich am 7.. % 24. und 27.

Am 1. und 2. stand die dcutiscbe KÜ8te unter dem Einfluß eines Hoclt-

drackgebietes, so daß meist rulilges, heiteres und trockenes Wetter herrsebte;

nur an der (^)stseeküste war die Luft am 1. ziemlich trObe.. Am 3. schritt unter
Verlagerunj,' des Hochdruckjjebietos nach dem siidliehen Kontinent ein Depressitms-

ausläufer üln'r das Ki'i>ti'nL:''bii't hin, ohne indi's.^ri; v'
i

- tit lii-Iii' Triibiinu' hervor-

zurufen. Das Hauptzentrum verlagerte sich vom Norwegischen Meere nach
Finnland and rief am 4., wo es einem Hochdruckgebiet über Westeuropa gegen-

>) Die NicdciBrhliiKBwerte Rind auf guuM MUlincUr •bgentndei.

*) Erkliim« mbe «Aon. d. Hydta'. nnr.« 1906^ 8. 143.
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über lafi, an der «etlichen < »stsookült« •türlni^5chc nordwestliche Winde, im
Übrigen KOstengebiet Miederscbläge hervor. Dicae LuftdruckTorteiluDg blieb im
w«MntHehen bis zum 8. bratehen; es fielen jodnch nar am 6. an der 6fltlieb«ii

Ostseeküste merkliche Nifderscliläj:«'. Hcmcrki-nswert ist wälir.-iiil dieses Zeit-

raumes noch der 6, wo an der «Istlichen ( )stsei'kii.ste bei dem Voruberzuge eines

Depressionsausläufers wieder stürmische nordwesiliehe Winde auftraten. Am 9.

stellte sich über der Sstliohen Ostsee ein tiefes Minimum «n, dem auf setoen
Zttgre naeh Osten ein Hoehdmekgebiet Tom Westen folgte and das anf ieiaer
Rückseite nn der üstliclion OstneekÜKte ubermals verbrattflte StQrmisehe Winde
hervorrief, die auch noch am 10. bestehen l)lieben.

Vom 11. bis 18. verla^ierti- sieh nun das gesamte Hochdruckjjebiet a;l-

mäbiicb nach Südosteuropa und hatte an den beiden ersten Tagen überall heiteren

und tags xiemlieh warmes Wetter im Gefolge. Am 18. war dn DepreesionB-
auslSufer iku Ii der Nordsee v<)rL'edrnn<.'eii, SO dnfi an diesem Ta<.'e die Winde
des Kü.>ten<.;Lhietes uu> ^^üdlichea Uichlunyen wehten. Hierbei »lelllen sich in

?land>nr(.', Kiel, Wustrow und ROgenwaldermftnd« die hdctistflo Monatatcmpera-
turen mit 25 bis 28 Grad ein.

Am 14., 16. und 16. stand die deutsche Küste unter dem EinfluB der ost-

wärts abziehenden niMrdlsehen Depression, wobei an der Nordsee und am 16. aueb
an der SstHch«n Ostsee Niederschläge fielen. An den drei folgenden Tagen rer^

latrerte sieh das ozeanische IIoclidnick<_'i-i>iet allniühlich naoh Südwcsteurojia,

während im Norden I)e])ressionen und .\uslaufer von solchen vorüberzogen, die

mit westlichen Winden leichte Hegenfälle mit si<-h brachten.

Am 20. ersehien die Wetterlage stark verändert; das geaannte Hoehdruck-
gebiet war schneit naeh Südosteuropa abgezogen, wogegen eine nmfangrdebe
Depression über Nordwesteuropa einen .Vusläufer nach der Biscayasee und Nord-

frankreicli entsandte, der bereits am gleichen Tage im äußersten Westen der

deutsclicn Nordseeküstc starke Regonfälle mit sich brachte. Mit dem weiteren

Vorrücken der Depression in östlicher Richtung stellten sich verbreitete stärltere

Niederscbllg^o ein, an der westlichen Nordseeküste teilweise unter Gewitter-
ersdieinungen. Nach ilirem .\bziijje erschien eine neue Depression nordwestlich

von Irland. Ein Aushlufer seiiritt jedoch zunficlist nui* bis zur weslliehcn Nord-

see vor, da über Osteuropa das dort gelegene llocluliiirkuebiet an Höhe stark

zugenommen und sich westwärts ausgebreitet hatte. Am 25. wich das östliche

Maximum etwas zurück und über Sfidwesteuropa entwickelte sieh ein intensives

Hochdruckgebiet. Zuijleirh erschienen neue Depressionen über Nordwosteuropa,
die in östliclu n RiciilniiLen fortsohritten und dem deutsehen Küstengebiet vom
27. ab bis zum Monatssclilul! anhaltendes Regenwetter brachten. Am 28. traten

im Gefolge eines Depressionsausläufers an der Kordseeküste steife nordwestliche

Winde und verbreitete Gewitter auf, die rieb auch an dem folgenden Tage wieder-

holten. Hervorzuheben ist schliefllich noch ein Teilminimum, das in der Nacht
zum 30. Sejitendier mit liarotnetersturz schnell über England nneh der südlichen
Nordsee iieraiizoL' iiDil dem westliehen Teil <les deutschen Küstengebiets steife

und stüruiiäciie, zunächst südöstliche Winde brachte, die in der folgenden Nacht
naoh Nordost drehtra und schwere Unglfiekrf^älle auf See zur Folge hatten.

Beriehtigung.

In ilciii Anikd Dr. W. Brenncrko: OjceanormphiNrlii' .irbcHoi 4er Deatafksa AntairktiMiini

Ksp<HUlion, >Aiiii. d. Hnir. u»w.< IUI I K :IMU.. M iu der Liate der Lottwgu snf & 352 bä dcr

Htntion Nr. 27 in d«r Koluiiine X-Ilr. su Icm»: H7<* WMf aUtt 37» 2ajV.

Druck uoil V«rSiiic loa K. B. Mittler A Sohn, kwoiglicli« lIofbucliJiiUKUuDK uod Uofbuclidnickerai

Bwita 8W, KMtotna« 6S-T1.
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Die Eisverhältnisse an den deutschen Küsten.

Niich ilvii iiehijubriKeii iivubuchtiiiigcii vom Wiiilcr bU lUlU 11 im diciititlicfacn Auftratn^
bewbcitct tob Dr. Oi. Stoltai.

(Hierzu 'l'iif. l liL'.i

Seit die Deutsche Seewarte durch deo Herrn Staatssekretär des Reichs»
Marine-Amts Im Interesse der heimischen ScblfTahrt mit der Erforschung der
Eisvorliältnisso an der ilt'utsrhen Nordsee- und OstHeckÜHto hotraiit wurdo, ver-

öffentlichte sie vom Winter r.tü3;04 ab allmonatlich eine Übor.sicht über die Eis-
verhältnisse auf Grund der Zusatninenütellungen von 27 Beobachtern an der
Nordsee- und 35 an der Üstseeküste. Aufier diesen monatlichen Oberaiohten
wurde nach SehlnB der Eissaison noch in einer zusammenfassenden Tabelle ein
Bild von der Stärke und Dauer der Eisbesetzung der licinii^clu n Küstonffowässer
während des ganzen Winters gegeben. Diese im unscliließendcn Sommer regel-

midiig auch in dieser Zeitschrift abgedruckten und des näheren besprochenen
tabellarischen Übersichten gewührten einen klaren Einblick in die Art der Be-
faindarnng der Sehiffahrt durch die EisTerhRltniBse; letstere wurde durch Zahlen
charaktttrialert, die angaben, nn wieviel Tiigt-n während des Winters an den ver-

schiedenen Küstenplätzen die Segel.-cliiffiihit bohindert und ge:^chlossen wurde,
an wieviel Tagen ferner dem I):tiiii>fi rv( i kelir Schwierigkeiten crwuehseii und
dieser ganz geschlossen werden niuilto; auch wurde noch die Zahl derjenigen
Tage für jede einzelne Eisbeobachtungsstation mitgeteilt, an denen diese nur
leichtes, loses, die Schiffahrt nicht behinderndes Eis beobachtet hatte; 8chlieH1ioh

wurde jedem Beobachtunpsort noch das Datum der ersten und der letzten Eis-

meldung beigefügt.

Neben den jährlichen Übersichten über die Eisverlialtnisse sollte es viel-

jihrlicheu Zusammenfassungen vorbehalten sein, die chnrakteristischen Züge
dw £iav«rhUtniBse unserer Kfista unter Hervorhebung des durchschnittlich zu
«rwartenden Verhaltsiiis bestimmter und genauer zu kennzeichnen. Für die Iiier

gegebene erste Bearbeitung eines längeren Zeitraumes empfahl sich der die
Winter lt)0;j,Ü4 bis 1910/11 umfassende achtjährige Zeitraum, an den sich
weiterhin die nachfolgenden Mlinjibrigen Zeiträume anschlielkn .sollen, um auf
diese Weise eine Übweinstimmnng mit denjenigen zehnjährigen Zeiträumen zu
erreichen, die in Deutschland fftr die zusammenfnssendo Bearbeitung langjähriger
metrot n!i-;:i.-jehor Üeobneiitungen bestimmt sind. Von den Eisbeoliaelitimi.'« ii eines

nur aelitjiilirigen Zeitraumes wer<len wir gewiß ein genaues Bild der Eisver-
hältnisse und ein irgend ahselilieflendes Urteil noch nicht gewinnen können; hier-

für aind die durch Zufälligkeiten von Wind und Wetter im einzelnen bedingten
Abwdehtmgm von den mittleren VerhUtnissen zu groß. Indessen treten gewisse
charakteristische Züge in der Eisbesetzung der ver.« hird. nen Teile der Nordsee,
der westlichen und östlichen Ostseekü.Me, der Fhil!niün<!ungen, der Haffe, der
Watten um! der am offenen Meere gelegenen Küstenstrecken alljährlich mehr
oder minder ausgeprägt hervor, so daü eine aus dem angegebenen Urundo
wünschenswerte susaromenfassende Bearbeitung der bis Jetzt vorhandenen nur
acht Jahrgänge von Eisbeobachtungen wenigstens in den Ilnuptzügen ihres Er-
gebnisses ein zutreffendes Bild der durchschnittlich zu erwartenden Eisverhält-
nisae ergeben muß.

Bei diesem Vt r^lu•ll, die Eishesetzuiig au den verschiedenen Stellen und
Plätzen des <leui^' ii ü Küstengebietes zu clinrukterisiercn, war vor allem die
Frage entacbeidend, inwieweit die Sehiffahrt behindert und gestört wurde; ea
soll deshalb im folgenden festzustellen versucht werden, wie oft während des
Winters an den verseliierlenen Kiistenidätzen erstens mit <'iner merkliclx'n Bo-
hinderuug der Segelävhiffahrt, zweitens mit SchluU der Segelschiffahrt, drittens

Au. d. Bjrir. ns». Wli, Red XII. 1
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mit einer Störung doä Duinpferverkehr» utul t>clilielUicli mit deren Schließung zu

rechnen sein dürfte. Es wird cUum von einigem InterflSM sain, die Ergebnisse

der in den kommenden Wintern angestellton Eisbeobachtungen za vergleichen und
zu prüfen, inwieweit das hier gewonnene Bild der normalen VerhäUmsse Ab-

wei<'hiini.'oii aufweist Es Boll in den kflnftigen BeBdireibaim«& hleranf surQok-

gegriffen werden. i

Werten vir aber zunächst einen Blick auf die Dauer de» Vürkommetii!

von Eis an den verschiedenen Stellen der Küsten unabhängig von seiner Stärke!

i

\

i,
h
f

\

r'

Z. StoBlsfmrtalttnlaM drHetdnee —i OrtsiLintia oluw WlliMelit Mrf i

StSnmg der Sdhlltahrt.

Bei allen bisherigen Beobachtungen ergab sich, daß die Temperatop
Verhältnisse den hauptsächlichsten EinflnB ausAben: Je mehr Prost desto mehr
Eis; deshalb trat am weniRsten Ei.-* .nn dor Nordseeküste, mehr an der westlichen

.; üstaoe- und am meisten an der üstliclien Ostseeküste auf. Betrachten wir diet^i

'I
Verhältnisse etwas näher! In der Tabelle I auf S. 636/637 ist in der ersten Zahh n

reihe A für jede Station der Ostseeküste berechnet, an wieviel Tagen währeod
des Winters im achtjährigen Durchschnitt mit dem Auftreten von Eis au reehnes
ist; in der Tabelle II auf S. 636 '637 finden sich in der Zahienreibe Ai dieselben

Angaben für die .Stationen der Nordseeküste.

Hierin zeigt sicli trotz der großen Verschiedenheit im Auftreten von Ei^

bei benachbarten Stationen eine deutliche allmähliche Zunahme, je weiter man
von den westlichen nach den östlichen Stationen fortschreitet, namentlich an der

Ostseekfiste. Weit klarer treten die Unterschiede in der graphischen Darstelluog
in dem Diatrramm I auf Tafel 32 hervor, wo die einxelnen Zahlen durch
Längen vriansi hiiulicht werden, links beginnend mit den westlichsten I'uuktei;

der NonJseeküsto und fortlaufend bi.s zu den östlichsten Orten der Ost.seeküstf

.Vn der Nerdseeküste tritt am stärksten das Gebiet der Elbe- und Felder

Mündungen hervor, wo im Durchschnitt in den letalen 8 Jaiuren fast an allen

Beobaehtungspunkten nahexu die gleiche Zahl der Tage mit Eis feetgesteUt

. wurde. Altona hatte chin lisclinittlich am häufigsten, nämlich an 31.2 Tagen
während des Winters, das \'orkommen von Eis gemeldet; es folgen (Jlückstadt

(aichtl)ares Elbegebiet) mit 29.4 Tagen, Hamburg und Brunshausen mit je 27.'.»

und Harburg mit 28.2. LiäBt man die Zehntel fort, so hatten die drei letzteren

Plätze absolut die gleiche Dauer der Blsbesetzung aufzuweisen, der gegenüber
«Hejcnigen von Altona und (Tlückstaflt auch nur sehr wenig hervortritt. Dasselbe

gilt vom Mündungsgebiet der Eider, das mit 29.8 Tagen den erstorcn fast genau
gicdchkommt.

Man kann also als Ergebnis der achtjährigen Eisbeobachtungen an der
Nordaeeldlste zunächst die Tatsache hervorheben, daB die Häfen von Hamburg.
Altona, Harburg, das ElbrL'cbiet bei Olück.stndt und Brunshausen sowie der Hafen
von Tönning (l-]idi r) mit jillirlicli 2S bis .11 Tagen fast genau die gleiche Dauer
<ler Besetzung mit Eis aufweisen. Das UMiiiittelbar an der Elbemündung gelegene
Ürunsbüttelkoog hatte naturgemäß schon erheblich weniger Tage mit Eis aufzu-
weisen, nämlich nur 21.4, noch weniger das trd am Meere gdegene Cuxhaven
mit 15.8 Tagen.

Schon weit woniger Eis hatten im Durchschnitt die Plätze der Weser-
mündnn;^. .\uch hier lälli /iinächst wieder (wie sclion bei den vorscliiedenen

Orten der Elbemündung) auf, dalS die einzelnen Orte, an denen die Eisvei'iiält-

niase beobachtet wurden, anter sich sehr nahe übereinstimmen; man wird diese
Tatsache als ein erfreuliches Zeichen der Genauigkeit der Beobachtung und deren
Zweckmäßigkeit bewerten dürfen. So wurde jährlich im Durchschnitt im sicht-

liaren WesiMij' liici und Hafen vnn Brake an Ii) Tagen, an ebensoviel Tagen im
siclitl)aren Wescrgeliiet um Huhowog-Louchtturm und an 20 Tagen zu Bremer-
haven das Voricommen von Eis beobachtet. Im Bremer Hafen stellt sieh diese
Zahl auf 13.

Mit beinahe gänzlicher Eisfirelheit haben nadi den achtjährigen Beob-
achtungen an der Kordseelräste nur Helgoland und die Außenjade zu rechnen.

üiyiiized by Google
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Die EisverhSItnisse der Tnnenjade entspreohen sehr nahe donjeniL-^on boi Cux-
haveo; die Innenjade bei Wilhelmshaven hatte nämlich an la, die Hafeneinfahrten
nn 15 Tagen im aohtjährigen Mittel das Auftreten von Eis beobachtet.

Zwischen den Häfen der Elbe- und Wesermündung liegt bezQglich der
Dauer der Eisbesetzung der Hafen von Nesserland an der Emsmündung; hier

wurden jährlich im Durchschnitt an 25 Tagen Eis beobachtet. Verhältnismäßig
häufig hatte Norderney (Seegat und Watten) Eis» nänüioh an 15 bsw. 18 Tagen,
w()ge<^ron das viel freier am Meer gelegene Borkum meist nur an etwa 3 Tagen
Eis beobachtete.

Auch die Nurdfriesischen Inseln zeigten wenig Eis; Ellenbogen auf Sylt

beobachtete im achtjährigen Mittel nur an 9, Amrum an 7 Tagen das Auf-
treten Ton Eis.

Was die Häufigkeit der Eisbesetzung an den verschiedenen Punkten der
Ostseeküste betrifft, so treten auch hier die schon an der Nordseeküste beob-

achteten charakteristisehen Unterschiede henror: Je nachdem die betreffende
Beobachtungsstation an der Mündung eines Flusses, am Ausgang eines Haffes,

im offenen Meere oder frei an einem Küstonvorsprung liegt, zeigt sich die Zahl

der Tage, an denen Eis gesichtet wurde, groß oder klein. Hinzu tritt aber
— was an der NordseekQste nicht oder doch in kaum merklicher Form der Fall

ist — ein sehr deutliclior Einfluß der Temperaturen hervor. Um die letzteren zu
veranschaulichen, sind dif in der Tabelle IV angegebenen Durohschnittstempera-

turen für die Monate Dezember bis März, und zwar für die acht Winter 1903/04
bis 1910/11, in das Diagramm I (Tafel 32) eingetragen. Man erkennt hierin auf der
Strecke von Borkum (B) bis Keitum (K) nur eine geringfügige Abnahme der

winterlichen Luftwärme, wogegen die Kurve von Keitum bis Rügenwaldermünde (R)

schon stark und bis Memel (M) noch weiter sinkt. Die mittlere Kälte der hier

in Frage stehenden achtmal vier Wintermonate nahm von Borkum bis Mmnel
von 2.2 auf —1.2 Grad xtt. (Wir kommen weiter unten auf die Temperatur-
verhältnisse zurück.)

Schon ein obWfläcblicher "Biiek auf das Diagramm zeigt das starke Her-
vortreten der in den letzten acht Wintern festgestellten Tage mit Eis an den
Haffen, Flußmündungen und tief cinschiH'idt'ndc n T^ticliten, wogegen die frei am
Meere und insular gelegenen Stellen relativ nur wenig Eis aufweisen. Indessen
kommen auch hier eigentümliche üntwschiede vor, die nicht in den Temperatur-
Verhältnissen oder der östlichen Lage ihre Erklärung finden. So fällt zunächst
stark der Hafen von Kiel auf, der in don letzten acht Jahren durchschnittlich

als nahezu eisfrei bezeichnet Merden kann; denn im achtjährigen Mittel ist dort

nur an 1.4 Tagen während des ganz«! Winters Eis gesichtet worden. Etwas mehr
Eis beobachtete Friedrichsort, nämlich durchschnittlich jährlich an 5.4 Tagen;
aber auch dieser Betrag ist zu gering, um von einer nennenswerten Eisbesetzung

des Kieler Hafens sprechen zu können. Als Erklärung dieser auffallenden Er-
scheinung läßt sich Tielleicht die Tatsache mit anffihren, daß nach den lang-
jährigen Beobachtungen (vgl. Segelhandbuch für die Ostsee, L Abteil., S. 70 u. 71)

die Oberflächentemperaturen zu Friedrichsort in den Wintermonaten etwas höher
sind als in der weiteren Nachbarscliaft. Auch die Lage des Hafens wird von
Bedeutung sein, da er langgestreckt und ungefähr Ton SOdwest nach Nordost
gerichtet ist, so daß die vorherrschenden Sfidwestwinde das Eis leidit see-

wärts führen.

Als sehr günstig können an der westlichen Ostsee ferner auch noch die

Eisverhältnisse von Fehmarnsund, Westermarkelsdorf und Marienleuchte gelten,

die ebenfalls eine kaum nennenswerte Zalil von Tagen mit Eis meldeten (4 bis

5 Tage im achtjährigen Mittel). Ihre freiere Lage am Meere dürfte dies hin-

länglich erklären. Etwas mehr Eis hatten im Durchschnitt der Flensburger
Hafen, die Außenföhrde und Aarösund, wo im Mittel an 8 Tagen ?]is gt^sichtet

wurde. Am stärksten tritt nii der sohleswigschen Ostküste das Gebiet der l'^ider

von Rendsburg bis zur Hohner Fähre hervor, wo im achtjährigen Mittel jährlieh

an 40 Tagen das Vorkommen von Eis beobachtet wurde. Es folgen die Fahr-
wasser von St lih iniünde bis Schleswig mit 84 und die Haderslebener Fohrde mit
17 Tagen, an denen Eis aufzutreten pflegt.
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Interessant ist, wenn man weiter ostwärts fortsclireitet, daß das Fahrwasser
von Travemfinde bis Lübeck und dasjenige naeh Wismar nabezn an gleich yic^

Tagen Eis aufzuweisen hatten, nämlich an 24 bzw. 23 Tagen. Dagegen gestalteten

sich die Eisverhältnisso auf der Strecke von Warnemünde nach Rostock schon
weit ungünstiger, da hier durchschnittlich an 35 Tagen Eis beobachtet wurde.
Schon £. Herrmann') wies im Jahre 1900 darauf hin, daß Travemünde be-
züglich der Eisverhältnisso günstiger gestellt sei als Warnemünde entgegen den
älteren Ausführungen von Ackermann,-) die das Gegenteil darzutun versuchten.

Diese Frage dürfte nunmehr an der Hand des vorliegenden lückenlosen Materials

von 8 Jahren in einem für Travemünde günstigen Sinne entschieden sein, soweit
wir nur das Vorkommen von Eis überhaupt in Kotraclit ziehen. Bezüglich der
Stärke der Eisbildung und der hierdureh verursachtun Störung des Verkehrs
liegen allerdings die Verhältnisse umgekehrt (siehe unten!).

Geht man weiter ostwftrts, so tritt das frei am Meere gelegene Darsserort
sehr zurüek; es hatte im Mittel nur an 10 Ta^ren Eis gemeldet. Die geschützter

gelegene nördliche Einfahrt in den Bodden bis Stralsund hatte jedoch an 54 Tagen
Eis und ähnelt den Verhältnissen des Kügei>er Fahrwassers beim Wittower Post-

haus, wo durchschnittlieh an 47, und denjenigen des Stettiner Haffe, wo an

•) E. Herruianii. iMt- EiüvcrhiUtiiis-e an dor «liiii-i lau Kii-rc im Winter 18W/1900 t>Anii.

d. Hydr. usw.. 1900).

Ackermann, Beiträge zur phTBischcn Uoographie der OfttMce.

oiyki^cd by Google
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4 Tagen Eis gesichtet wurde. Atieh der Hafen Swinemünde verhSlt sieh ähnlich

63 Tage). Die etwas freier am Meere fielegene Station Thiessow, die über die

•st Ii che Einfahrt in den Stralsunder Bodden berichtote, niehlete durchschnittlich

in etwas weniger, nämlich an 43 Tagen, das Vorkommen von Eis. Naturgemäß
latte das ganz frei gelegene Arkona sehr wenig Eis (nur an 4 Tagen).

Die Häfen der pommerschen Küste, die trotz der freieren Lage am Meere
»ine etwas stärkere Eisbesotzun«' zeigten (Kolberg und Stolpmünde liatten je

16 Tage mit Eis), dürften ächun ziemlich stark unter dem Einfluß der kälteren

V^ittening stehen. Die ganz frei gelegenen Orte Rixhöft und Heia weisen eine

kaum nennenswerte Zahl von Tagen auf, an denen Eis gesichtet wurde, nämlich
nur 6 bis 6 Tage Iiier dürfte noch der Umstand von Bedeutung sein, daß der
vorherrschende Südwestwind das Eis leicht seewärts treiben kann.

Weitaus am häufigsten an der ganzen deutschen Kflste macht sich Eis an
der östlichsten Ostsee bemerkbar. Der Hafen von Neufahrwas.ser bis Danzig
steht zwar ziemlieh iiünstiLT da; denn nur an Tagen ist dort während der

letzten 8 Winter durcliscimittlicli im Jahre Eis gesichtet worden. Als Grund
hierfür dürfte einmal die nord—südliehe Lage der Einfahrt in den Hafen
gölten können, der zufolge der vorherrschende Südsüdwestwind das durch den
starken Verkehr zerkleinerte und in Bewegung gehaltene Eis seewärts treibt;

anderseits wird durch den Durchstich bei Schiewenhorst der beim Aufgang der

Weichsel sich in Bewegung setzende Eisstrom dort gröfitenteils vor Erreichung
von Danzig ins Meer abgeleitet, so daß im Frühjahr ein breiter weißer Streifen

in See treibenden Weichseleises bei Schiewenhorst fast regelmäilig wahrgenommen
wird. Von großer Bedeutung ist für die EisverhSltnisse das Eintreten nordöstlicher

Winde, die, wie vorstehende Kartenskizze zeigt, «Ins seewärts in Bewegung befind-

liche Weichseleis zurücktreibt, so daß in solchen Fällen dio ganze Danziger Bucht
oft voll von Packeis ist und die Schiffahrt vollständig ins Stocken gerät.

Die weitaus häufigsten Eisbildungen zeigen sich im Frischen Haff (vom
Kurischen Haff liegen nur die Beobachtungen von Memel vor, dessen Eisverhält-

nisse infolge der starken Strömung und Dünung verhültnisnuiBig günstig sind).

An 113 Tagen tritt im Frischen liaff während des Winters nach den achtjährigen

Beobachtungen Eis auf. Hierfür Icommen wohl hauptsächlich drei Ursachen in

Frage, nämlich einmal die relativ geringe Tiefe des Haffes, die eine schnelle und
durchgreifende Durchkühlung des Wassers ermöglicht, ferner der fast vollständii^e

Abschluß gegen das Meer, so daß man es hier mit einer Art Binnengewässer zu

tun hat; das auch eine geringere Wellenbewegung gegenüber den nach der See
offenen Küstenplätzen aufweist, und schließlicli sind hier die winterlichen Frost-

perioden viel anhaltender und intensiver als bei den westlichen Orten der Küste.

IZ. Die Störung der Schiffahrt durch das au der Nord* und Ostseeknate
auftretende Eis.

Die zweite Zahlenreihe B bzw. Bi der Tabellen 1 und 11 enthält für jede

der an der Nordsee- und Ostseeküste gelegenen Beobachtungsstationen die Anzahl
derjenigen Tage im achtjälirigen Durchschnitt, an denen die Segelsehiffahrt diindi

Eis behindert wurde, aber noch möglich war; die '^. Reihe C bzw. Ci gibt die

durchschnittliche Zahl der Tage, an denen die Segelschiffahrt geschlossen war,

Dampfer aber noch fahren konnten; dio 4. Reihe D bzw. Di enthält die mittlere

Häufigkeit der Tage mit Schluß der Diunpfsdiiffahrt.

In der graphischen Darstellung durch die Kurve B und C des Diagramms 1

wird für die einzelnen Stellen des deutschen Küstengebiets der QtbA der Ver-
kehrsstörung klar veianscliaulicht. Kurve B bezieht sich auf dii' Tage, an denen
ntU" die Segelschiffahrt geschlossen war, Kurv< <" ;uif diejenigen Tage, an denen

»Schluß der Scliiffahrt« gemeldet wurde. Diese Kurven sind von besonderem
Interesse und sollen deshalb im folgenden des näheren besprochen werden.

Schon ein oberflächlicher Blick auf das Diagramm I lut, daß an der
XordMeeküste nur selten eine Unterbindung des Schiffahrtsverkehrs infolge der

Eisverhältnisse eintritt, soweit das vorliegende Material ein Urteil gestattet.
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Nur in den Watten von Wangeroog und von Norderney sowie in dem Gelinde
der Eidormündunji; ist nach den achtjährigen Boobachtunfren mit der Wahr-
scheinliclikcit zu rechnen, dnß wahrend des Winters an einem Tajie die Schiffahrt

Eises wegen unmöglicli ist. Die Segelschiffahrt wurde durclischnittlich etwas
hfiuflger, und an mehreren Punkten der Küate getcdiloflsen ; am hiußgsteii in

der Eidermündung, wo durchschnittlieh an 10 Tagen Schlufi d^ Segelschiffahrt

gemeldet wurde.

An der Ostseeküste dagegen gestaltet sich das Bild der mittleren Stärke

der Eisbesetsung und der hierdurch bedingten Störung der Schiffahrt erheblich

anders. Hier (ret(>ii mehrere Punkte auffallend hervor, wo die mittleren Eis-

verhältnisse jeden Schiffsverkehr unniöglich machen. Es sind dies die Schiei-

mündung von Rendsburg bis Schleswig, wo durchschnittlich an vier Tagen
Dampfer nicht mehr verkehren konnten, ferner im Gebiete der Eider von
l^endsburg bis zui- Holnu'r Fälire, wo dies 20 Tnireii dri- Fall ist. An beiden

Orten war außerdem die Segelschiffahrt im Mittel au h bzw. (j Tagen gesciilosseiu

Wie sch(m oben bemerkt wurde, hebt sich Wamemfinde Klemlieh stark
hervor, wenn man die Häufigkeit der Eisbildung ins Auge faßt. Wie das
Diagramm zeigt, wurde jedoch im Mittel die Schiffahrt dort erhel)lich öfter <restört

als auf der Strecke von Travemünde bis Lübeck, da das letztere Fahrwasser an

14 Tagen im Jahre, jenes von Warnemünde bis Rostock jedoch nur an vier Tagen
für Segelschiffe unpassierbar war.

Vi'rhältnismäßig ungünstig liegen die Eisverhällnisse im Rügener Fahr-
wasser: Bei Barhüft, der westlichen Einfahrt in den Bodden, wurde die Dampf-
schiffahrt im achtjährigen Mittel an 11 Tagen geschlossen; an der Nordwestseite,

wo das Wittower Posthaus als Bcobachtungsstation dient, war dies .sogar an 17

und bei Thiessow an der östlichen Einfahrt in den Bodden bis Stralsund an
IG Tagen der Fall.

Im Stettiner Haff blieb der Dampferverkehr im Mittel nur an 0.5 Tagen
geschlossen, wogegen die Segelschiffahrt an 39 Tagen unmöglich war. Hier ist

jodoeh der starke Dampferverkehr sowie die liäufige Verwendung vt)n Eis-

brechern als Grund dafür anzuführen, daß in diesen Gewässern die Eisverhält-

nisse günstiger erscheinen als beispielsweise diejenigen des kurz vorho- ge-

schilderten Rüi/eucr Fahrwassei's.

Verhältnismüßig sehr günstig gestalten sich die Eisverhällnisse im Hafen
von Swinemünde, wo Segler nur an 16 Tagen Schwierigkeiten hatten und an
weiteren 11 Tagen nicht mehr fahren konnten.

Die Häfen der i>ommerseheu Küste erwiesen sich ;ils beinahe frei von

liemnmugen des Schiffsverkehrs; am häufigsten hatten Segler in Stulpmünde,
nämlich an 8.6 Tagen, mit Eis zu kämpfen.

Die stärksten Verkehrsst(tckun<;en traten an (!c:n östlichsten Teile der
Ostseeküste ein; im Frischen Haff bis Elbing wurde in den hier betrachteten

8 Wintern die Schiffahrt im Durchschnitt jährlich an 03 Tagen geschlossen. Da
hier außerdem die Segelschiffahrt nur an 17 Tagen unmöglich war, an denen
die Dampferfahrt unbehindert blieb, so folgt hieraus, daß bei einsetzendem Frost

sich das Wasser schnell mit eine)- stärkeren, auch von Eisbrechern nicht mehr
überwindbaren liisschieht bedeckt.

Die Schwankungen der Verkehrsstörungen von Jahr sn Jahr.

Hie oben ges<'))ilderten Eisverhältnisse spie^a>ln jedoch nur ihren durch-
schnittlichen Charakter wieder; da die Schwankungen von Winter zu Winter
— entsprechend dem jeweiligen Auftreten von Frost bezüglich seiner Dau«r und
Stärke - sehr beträchtlich sind, so würde man von den Eisverhältnisseu nur
eine unvollkommene Vorstellung erhalten, wollte man nur die Mittelwerte in

Betracht ziehen.

In der Tabelle III sind deshalb noch für einige wichtigere Punkte der Nord-
un<l Ostseoküste die Ei.sverhältnisse von Jahr zu Jahr zusammengestellt. Sie ent-

hält die Oesamtzahl der Tage mit Eis während der Winter U)Ü3 04 bis 1910.11,

und zwar für Brunshausen, Travemünde bis Lübeck, Stettiner llaff und Frisches
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lluff, während die Tabelle IV die den einzelnen Wintern entsprechenden Mittel-

temperaturen (Mittel aus den Monaten Dezember bis HSrz) sowie die Dnrehsehnitts-
wertp dor Winter für Borkum, Keitum (Sylt), Rügenwaldermünde und Memel wieder-
ribt. Im Dia.uranini 11 (Tafel sind diese Werte bildlioli vciranschaulioht und
man erkennt ohne weiteres den innigen Zusammcnhung der Eisbesetzung mit den
Temperaturverhältnissen; fast überall tritt ein paralleler Gang hervor.

Tabelle III. Die «Maartndd der Tage mit Eto wlfacnd der Winter von Ua lflt/11.

Bruus'lmuäiui
Traveiuüiulf

bb Lübeck 1
.Stc'tiincr Huil Krisdies Haff

t

l!t":'. "l .... 24 107 1 102
17 22 62 104

1900 • «'» .... 10 10 31 r IUI)

i!»or, o: .... .')! 46 89 115
j>,i 10 53 1 132

i;»'» M<)
. . . .

7)". 70 ' 112 ' IfiH

lU'fJ lo .... » 8 11 1 »1
191011 .... 4 4 27 99

Tabelle IV. Die nUtterr Tempetntar der Wlater NM/M 1910/11 (beivehnet am den Mtttel-

lenpcmtaren der Monate Deseniber h\s Miirx Jeden IV'hitei-s^.

Boricnm Keitum (Sylt) RflgCQwaldermfinde Mend

Vjtriin .... 1.9.-»

1

1.23 — OJtS — 1.80
:t.7a 1.20 — 0.85

IDUö.OÜ .... 2.CS 2.CIÜ 0.9.'i — 0. 12

lW7 t iS ....
2.12 O.S.J — 1.20 -2.68
2.00 2.08 0.73 -1.72

VMS (f.) .... 0.98 0.62 — 1.4.-» — 3.08
19<1t 1* ' .... 3.5S 2.U2 ' 2.10 1.20

Itil" 11... 3..'iS 2.'.is 1..-•.') — O.IS

im(>4 1010 II - iti 1 !H-> 0.44 - 1.1?»

Merkliche Abweichungen vom parallelen Gang zeigt die Kurve des Frischen
Haffs; in ihr sind die Minima der Eisbesetenng in den Wintern 1905/06 und
1007 08 uiclit ausgeprägt. Der Grund hierfür dürft, darin zu suchen sein, daß
das Fri.selie lliiff nach HeL'inn des Frostes schnell zufriert und dann bei ein-

tretendem Tauwetter wegen der fast vollkonnnenen Abgeschlossenheit des Gewässers
nur sehr langsam alles Eis wieder versehwindet

Auffallend ist ferner, daß Brunshausen und Travemünde im Winter 1905/06
weniger Tagre mit Eis hatten als im Winter 1904/05, obgleich die Temperatur
von Borkum im ersteren Winter niedriger war als im letzteren. Der Grund
hierffir dürfte darin liegen, daß Brunshausen und Travemünde wegen ihrer

mehr kontinentalen Loge eher mit der Temperaturkurve von Rügenwaldermünde
zu vergleiclien sein werden als mit jener von Borkum. Kü»ienwaldei'münde aber
zeigt im Winter 1905; üö keinen derartigen Kückgang der Temperatur.

Das Wichtigste jedoeh, das dureh den Verlauf der Eiskurven veranschau-
licht wtTihMi sollte, ist die (^rnRe der Schwankun;:i'n von Jahr zu Jahr. Die
geringsten Schwankungen zeigt die Kurve für das Frische Haff, vielleicht aus

dem bereits angeführten Grunde, daß hier das Eis bei eintretendem Tauwetter
nur sehr langsam verschwindet. Am stärksten sind die Schwankungen im
Stottiner Haff; hier betru<r die Gesamtzahl der Ta^e mit Eis im Wintei- 1 '.108/09

112, inj folgenden Winter jedoch nur 11. Auch an der Nordseeküste treten

starke Abweichungen in der Eisbesetzung während der einzelnen Jahre hn^or;
Brunshausen hatte im kalten Winter 1908/09 76 Tage mit Eis, im sehr milden
Winter 1910 11 jedoch nur 1.

ächiießlich dürfte es noch von einigem Interesse sein, eine Übersicht zu
haben, an welchen Tagen wShrend der verflossenen 8 Winter zum ersten und
zum letzten Male Eis auftrat. Zu diesem Zwecke sind in Tabelle 1 und II in

der letzten Horizontalreihe für jede Station Datum und Jahr des ersten bzw.
letzten Eises angegeben.
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Ozeanographische Arbeiten der Deutschen Antarktischen Expedition.

(FMnaiiibmw—BoMMM Aüm>
in. Bericht von Dr. W« BieaMeke.

(Hiennt Tftfd 33.)

lieiseverlauf. Das Expeditionsschiff »Deutschland« verlieü Fernanibuco am
2. ym 1911. Die Hauptaufgabe bis Buenos Aires war, die vertikale VerteUang
von Temperatur, Salzgehalt und Snuorstoffgehalt im Brasilstrom zu studieren
und, wenn os dif verfügbare Zeit erlauben sollte, auch einige Reihenmessungen
im Falklandstrom zu gewinnen sowie Lücken in der Tiefenkarte auszufüllen.

Hand in Hand mit den oseanographischen Forschungen gingen die biologischen»

die dieselben Ziele verfolgten.

Unscro anfangliche Absicht, von Pernambuoo aus erst nacli Osten bis

30 W-Lg. zu laufen, mußte wegen des frischen SO-Passats, der uns ent^ejren-

stand, nach mehrtägigen Versuchen, Ost gut su machen, aufgc^ben werden. Auf
34 bis 35° W-Lg. ging die »Deutschland* mit SGdkurs bis 20 S-Br., sodann mit

SW-Kurs bis zum Schelfrand bei Kap Frio; von hier aus mit Südkurs wieder
bis 30° S-Br., um sodann parallel der Küste laufend in 40 ' S-Br. den Falkluud-
Strom zu erreichen. Der Sfldostpassat stand bis etwa 18° S>Br. durch, sodann
waren die Winde sehr wechselnd, meist von SW nach NO drehend, an mehreren
Tagen mit Stärke 6/7 wehend. Von 40'^^ S-Br. ging die »Deutschland* mit N-Kurs
nach Buenos Aires, welches am 7. September, genau vier Monate nach der Ab-
fahrt von Bremerhafen, erreicht wurde. Die durchlaufene Distanz auf der Fahrt
Hamburg Buenos Aires betrügt lOOOG Sni.

Die Lotungen. Auf der Fahrt Pernambuco— Buenos Aires wurden
SO Lotungen ausgeführt, die auf der Karte, Tafel 33, eingetragen sind. Hierbei
traten zwei Verluste ein; bei Station 74 ril'. der Draht infolge eines Bedienungs*
fehlers und hei Station SS war die Schlaiuinröhi'O nach Buelianan so fest im

Boden, daü die Maschine mit voller Kraft anhieven mußte, worauf ein Bruch des

Drahtes eintrat. Von den Ergebnissen der einzelnen Lotungen ist folgendes her-

vorzuheben. Lotung 74 liegt zwischen Montague- und Jaseur-Bank und deutet
mit einer Tiefe von S87 m (iaranf hin, daM die Ix'iden Blinke auf einem gemein-

samen Kücken liegen, der nach Süden, wie die Lotungen 75 und 76 ergeben, sehr

steil absinkt. Die Lotungen 78 bis 83 dienten zur Anlotung des Kontinentalsohelfes

querab von Kap Frio. Es ergibt sich, daß die Böschung vom Schelf zur Tiefsoe

im Vergleich zu anderen Böscliungen liier sehr gering ist. Die bei diesen Lotungen
erhaltenen Bodentemperaiuren erscheinen auf den ersten Blick unrichtig zu sein;

sie erklären sieh jedoeh durch die auch bei den Reihenmessungen gefundene Tat-

sache, daß zwischen die 1000 und 2000 m Scliicht (^ine Schicht höherer
Teni])eratur zwischengelagert ist, auf die ich bei den Reihenmessungen noch
näher eingehe.

Vom Kap Frio-Schelf aus wurden auf südlichem Kurs die Lotungen 84 bis 87

ausgeführt, die sämtlich eine Tiefe von weniger als 4000 m aufweisen, so daß man
den westliciien Teil des Bio Grande-Rückens durch die 4000 m-L<obathe dem
Kontinent angliedern kann. Von den übrigen Lotungen ist noch Nr. 93 hervor-

zuheben, die mit 6194 m im Argentinischen Becken liegt; nur etwa 8 Sm von
ihrer Position findet sich auf den Tiefenkarten eine von Sutlej gelotete Untiefe

von nur 72 Faden, die nach unserer Lotung sehr unwahrscheinlich ist.

Die Bodontemperaturen für die Tiefen von 4000 m und mehr liegen

zwischen 0° und l-^C; südlich von 30' S-Br. ist die Temperatur des Budt-n-

wassers niedriger wie weiter nördlich und licijt diclit bei -f-
0.1'^. Der Salzgeliah

der größeren Tiefen schwankt zwischen 34.65 und 34.75^^00 und scheint auch im
südlichen Teil etwas geringer zu sein wie im nördlichen; der Hittelwert von
:U.70"

,^„ schliefit gut an die Beobachtungen v, Drygalskis im Brasilianischen

Becken sowie an meine früheren Beobachtungen südlich des Waifischrückens an.
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Lotani^CD PernHinbuco— Buenoti Airen.

i

!

Boden
1 Intum Zeit S-Br. W-Lg. Tiefe 'IViup

lUll
1

ni

VUI.
1

67* 2. 4 Nl 80 24'
1

340 41' i.". —

~

G71j 2. 23'

OS , 3. 8V2 V • 43' 34^ 1' 4192
00

.
4. .10'/,. 8° 42' :u° III' 2ia2 3..34

70
1

5. 8 V 90 ID' 340 u i.V.tl 0.71

71 8 « 120 20» 330 41 43(j»

72 9. 8Va « . IS*" 24' 340 2( 1 4 :>»)*> 0.35

73 11. 8 « I80 17' 340 !t i 101 _

74

1

13. 8 « 20° 34.5' 30° 4' SN 7

75
1

13. 9 « 20» d&jy UAO ' '

SMT .)

7G 13. IOV2 - 3HjV
.... - «,

4

77 - 15. 8 . 210 41'

1

78 17. . 8 «

1

230 2.5' 4U
78i^ 17.

'

lOVa« 1
230 3'

,

0 1 *M l
21.!:' 0.1 <

79 17, 2 N 230 3' •in :!.v Iü37 3.1U«)
80 17. 1 4'/o « 23° 3'

1

4U^ 41..')' i:jsi 3.2 IS)

81 17. 6 < 23° 3' 40» 45' 1141
82 17. 5» 4

«

233 4' 40" 4i..T JÜÜÖ
83

ii
' 7 « 23^ 4' 40° 52' .t50

O 184 19.
,
8 V

i

2«o 34' 41« 18' 2528 2.83

85 9 . 28- 1' l.V)' 31C9

Oft
iiii

anW,

1

8 N 29« 2'
,

düUCf

i

«7 21. 8 V 290 42' 41« 35' 3723 1.33

MS 2.1. s . r.s' r :;'.t2i; —

89 25. 8 « 31° 42' 45° 4' 3700
90 28. •

S v
340 23' ; VS* Xf 42.'Ii: U.05

«)2 30. .')< >' l«)0 Ol» 14 Ifi

9:5 :ti. t\ . 37' .').S' .-,194

U4 l.IX. H 390 21' 52^ 20' 4bÖ4 0.U

95 2 9' 54- 9' 0.07

06 4'. s 38'' 24' .HO W 12t; 7 2..^3

S«/«> (jirumlprobe')i Bemerkungen

— ' Sandige —
Si'helfnbingcr.'

— Glob. .Sehl. —
— Pteropodeu ächlanim reichlich mit feinsieii

' Kontinentalefi MinenlkOnieiii.
34.70 firaubraiinrr —

Schiirk.

— CSraubrauiicr, —
globigerineu-

'reich. »chlielc.

'

34.69 (iniubraiinrr Cewirht mit im Schlamm.
.S-liliek, (iloi). gewesen, nicht afage6ülcn.

34.75
I

(in»ubra»nor —
>*«'hliek, aber

mit reichlich

GlobigeriDid.
—

j

— Draht riß beim Einhieven
I infolge tifhniseheii Fehler»

I

/.wischen Montague und

, Ja0ear>Bank.
—

j

Situreii von —
' weiß., Itnikr. '

.<chlick.

— Kniif;., kulkr.. Im .Viiwhhui an Ixjliiiiji

weiß. 8eliliek. Strommcssnnuen.

(34.76) Probe heruuH- Wasaer im Scnöpfer trübe,

gefallen. Spur
von iVulw
iinterMulit.

wie 71;.

— Blau. :jclilick.; —
— |Ulobigerincn<{ Schiff in Poeition wie bii

rdch. Schlick. Station 78, nur etwas ver-

: trieben.

Bku. Schlick.! —

34.90 BraiHifiraiiri —
S-hliek mit i

' Globigerinen 1

u. Ptcropoden
Braunprauer —
.S.liliek mit

viel rierojMKl.

iGlol). n i<'her. —
heUbr.Schlick
Glob. reicher. Bodcnechlanim fm Wasser-

-rh'ipfer.

nach Hiiehaiiaii im litKlen

t\st. so lialt hraht beim Anhieven rtißt.

34.61) iBlau. ifcblick. Walser aus BchlammrShre.
34.651 « —
34.70

34.67
'

34.(57

gelbLrr.>i Ii

^S<•hlalnllll|

irk

hre

VOMEinige Sm entfernt

Sutlej-l'iitiefe.

Grwidprobe 51 cm lai^;

Schlammruhre sehr fest im
Qrund.

«

«

Xach den Untersuchimgai von Dr. F. Heim. •) Tempcratuien exakt, üeho liierau den Text.
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Die KeitieuiiieHsuDgen. In der Regel wurde an drei Tagen der Woche das
Schiff zu Reihenmessnngen und biologischen Arbeiten gestoppt; auch in einigen
Fällen noch eine Reihe dazwischen geschaltet, so dnl? im ganzen 18 Rtntionen mit
ausführlichen Bostiniinungon der Temperatur, des Salzgehaltes und des Sauer-
:?toffes seit l^ernambuco erledigt wurden. Am 11, August zog sich beim Einhieven
der in der Drahtlitze befindliche Spliß, als 1500 m Litze mit zwei Waasersehöpfem
nusstnndon, nnscinanrlcr, so dal? die Instrumente verloren gingen. Dies hemmte
die Arbeiten mir insofiin, als ich mich in Zukunft tlarauf bosehränken mußte,
nur mit einem Schöpfer zu arbeiten, wodurch der Schiffsaufenthalt auf den
Stationen etwas verlängert wurde. Der Drahtwinkel der ausstehenden Litze hat
sidi, je län<:er wir arbeiten, umsomehr verringern lassen ; meist wird das Schiff
auf den Wind gelegt und langsame Fahrt voraus gegangen.

Das Hauptergebnis unserer Reihenmessungen ist die Fest-
stellung eines Tiefenstromes in etwa 1500 m bis 8000 m Tiefe, der vom
Xord a t ] n I1 1 i sehen Ozean iinoli Süden vordringt und durch hohe
Temperatur und hohen Salzgehalt sich von der über- und unter-
lagernden Schicht abhebt. Dieser Tiefenstrom konnte bei allen Reihen-
messungen von 5^ S-Br. bis 40*^ S-Br. klnr erkannt werden. Wenn dieser Tiefen-
.strom bislang noeli nicht erkannt worden ist, so liegt dies einerseits an d«^r ize-

ringen Zahl der Melsungen, die in diesen Schichten tatsächlich ausgeführt worden
sind, andererseits an den früher vielfach benutzten Maxima-Hinima-Thermometem,
die eine Temperaturumkehr in der Tiefe nicht anzeigen. Soweit unsere Messungen
Aufschlul) geben, wird dieser Tiefenstrom bei .seinem Vordringen nach Süden in

größere Tiefe gedrängt, bzw. in seiner Oberschicht mehr und mehr durch den
schon von frfiheren Forschungen her bekannten, entgegengesetzt gerichteten, d. h.

nordwärts vordringenden Tiefenstrom in 1000 m (ausgezeichnet durch das Minimum
des Salzgehalts) gemischt. Ich gebe zur Charakterisierung dieser Verhältnisse

sowie auch der erhaltenen Resultate in den oberen Schichten zwei Serien-

messungen nachstehend wieder.

ReihenmesKUBg Nr. 81. Reihenniessuag Nr. 41.

Station Nr. 70. 9° l.y S-Br.. 340 üO'W.lit. Station Nr. !K). 34- 23' S-Br.. 4S' 4' W-Lc.
.'). VIII. 1911.

1 1

V. bin Ii» X. VlIL 1911.

Tiefe

m
Temp.

«C.
0 CfIII

1

Si)ii!4ti^e

Beobacbt.

Tief.-

1
m

Ten.,.,

«c. 1 ;

0 ct-iii
BeolMii-iit.

Drabtwinkd Diahtiriokd
o 2b^

1
3Ü.27 24.1b 4.ii3

1
Ü 1.'>.05 1 3j.0y

,

26.51 5.65

jO 25.80

1

36.20 24.01 4.«3 120 100 15.tr) ' 35.69 1 26.51 5.54 10»
25.(;:{ 24.41 i.r,s 10 2<iO 14.07 3.-.,22 2(5. 16 .'..Ol 50

].'»ü 20.7.-. üi;.:;.-» 2r).t'.i 4.11'.» h> ;!< Hl 111.11 34.7s 20. 7s .-..12 no
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l'oidc Stationen, obgicicli 25' Breit<'nüi-ad(> vorn-iiiander entfernt, zeigen

die.><elbe typische Erscheinung, dalJ in einer bestimmten Tiefe die Temperatur
höher ist wie in den angrenzenden Schichten oben und unten. Bei Station 70

ist es die 1500 ni -Schicht mit einmi Maximum von 4.20^, bei Station 90 die

2000 ni-Schicht mit einem Maxinnim von 3.33 ('. Auch die in benachbarten

Schichten ausgeführten lieätinnnuugen tragen zur Bestätigung des Obigen bei,

indem auch die 1200 bzw. 1500 m-Schicht noch wSrmer ist wie die 1000 m-Schicht;

da» Ma.vinuiin des Salzgehalts liegt etwas tiefer und steht im Einklang mit den
in gleichen Tiefen im Nordatlantit$chen Ozean gefundenen Werten.
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Die Temperaturuinkohr in rliosfii Tiofcnsfliiclitcii i.st nur so ermjSglicbt| dllB
sich von Süllen her in gerintrerfi- Tiefe (GO(t bis 800 ni) ein külilcr, aber salz-
armer Strom vorschiebt, so daß die Lagerung der Was8erschicliteii eine
stabile bleibt. Auf der Textfigur sind Salzgebalt and Temperatur der beiden
Stationen graphlsoh dargestellt.

Ktjitioii 70. StalloN iW.
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Zu den sonstigen Messungen nn dioson beiden Stationen 'ist hinzuweisen
auf die Unterschiede in der vertikalen Verteilung des Sauerstoffes: Bei der
fiquatornahen Station findet eine starke Abnahme des Sauerstoffes (Aber 50\)
Iiis zu 300 m Tit'ff statt, der sodann cim' Zunaliino bis zur 3000 in-ScMeht folgt,

indessen die Sfliw;iiikuiiu< n ln'i dvv Station 00 n-lativ gering sind. Fornnr «o5

aufiiiorksani goniadit auf <ias sekundäre Maxinuini ilt's Salz^flia Ir 'S in IDii ln>

160 m Tiefe bei Station Xr. 70, das einen vom subtropischen Salzgelialtsniaxiiiiuiii

nordwirts sich vorsehiebenden Tiefenstrom anzeigt. Die VerhSltntsse sind, wenn
anell graduell verschieden, so dooh analog zu den Ergebnissen, die auf der
PorBchungsroiso S. M. S. »Planet« gefunden wurden. Station 90 liclciiohtet ferner

kral! dm W'ci't, den wir Einzelmcsaun;:rn lii't- Ti-mperatur in <;r\vi^si'n (üliicten

beilegen dürfen. Ho ergab eine Wiederiiolung der Teniperalurnieöbuuy bei

Station 90 in 200 ni Tiefe (sofort): 14.90", (nach 3 Stunden): 13.04®, (nach
6 Stunden): 12.98^! Ferner wurde in der 400 m- Tiefe in 40 Sm Entfernung von
Station 90 eine um 5^ höhere Temperatur gefunden! Dies erklärt auch die
Unterschi, dr, \y[<- >\r ini (J. bict <l( s Beuguela-Stromes zwischen den »Planet«-
und »V'aldivia«-Werleii bestehen.')

Da es die Zeit gestattete, wurde an / v i T i^t-n noeii im Falkhindstrom
gearbeitet, was nnmcntlic-li audi Herrn I'rofissor Loiimann, der von Buenos

Vgl. Fontchunjf^rct«« ä. M. £*. »Plaud-, Bd. III, Ozeanographie, S. üS und tüi.
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Airo.-^ ans nach Europa zurückkehrte, zum Abschluß seiner liiologischen Unter-

suchungen sehr erwünscht war. Die beiden Stationen zeigen durchgreifende
Unterschiede gegen den Brasilstroni, indem der Falklandstrom sowohl an der

Oberfläche wie auch in der Tiefe bedeutend salziimeres und kälteres Waner
fflhrt; auf der südliohston Station fanden wir Schichtung in den obwsten 100

n

und eine schnelle Änderung der Verhältnisse in kurzer Zeit.

Sonstige Untersuchungen. Am 13. August südlich der Montagne» und
JaBsur-Bank konnte eine sweite Bootsyerankerang auf hoher See auageffthrt

werden, um Strommessungen vorzunehmen. Die Tiefe betrug 3090 ni, rlie See
war nicht so ruhig wie das erste Mal in der Kalmenzone, da Nordwestwind von
Stärke 4 wehte. Wir verankerten das Boot wieder an 4Ü00 ra Drabtlitze, die vom
Schiff ausgegeben wurde, als Anker wurde dn starker Holsstab, der schrig
gespitzt war, benutzt, auf den ein großes Lotgewiolit aufgekeilt war. Wie die

Besichtigung nach dem Aufhieven ergal), hat der Anker gut funktioniert. Der
Ilolzstab war etwa 40 cm weit in den Boden eingedrungen und bis zu dieser

Länge mit einer gleichmäBigen Schlickschicht bedeckt. Da sonst keine Schlick-

spuren wahrzunehmen waren, so geht daraus hervor, daß der Anker nicht ge-

schleift hat. Das Boot lag nicht so gut wie in der spiegelglatten See am
Äquator, namentlich gegen Schluß der Messungen, als eine Böe heraufzog, waren
»eine Bewegungen sienilieh heftig. Die Messungen dauerten von 12% V bis S'/^^ K.

Die Ergebnisse unserer Messungen sind folgende: Von der Oberfläche bis

100 m war die Stromrichtung annähernd dieselbe (vorwiegend aus Nord), während
die Geschwindigkeit mit der Tiefe schnell abnahm; Oberfläche: 48 cm/sek.,

10 m: 86 cm, 60: 18 cm und in 100m 12 cm/sek. In 200m Tiefe war die Richtung
wechselnd (Kugeln verstreut), CJeschwindigkeit 18 cm; in 400 m Richtung aus SSO,
Oeschwindigkeit 11 cm und in 8ÜÜ m Richtung aus NNW mit einer Geschwindigkeit
von 13 cm. Die Wiederholung der Messung an der Oberfläche und in 50 ni er-

gab, daB die Oeschwindigkeit auf 11 bzw. 10 cm surfickgegangen war, was gut

mit unseren Beobachtungen über die GroBe der Abtrift des Schiffes au Beginn
und zum Schluß unserer Beobachtungen stimmte.

Folgerungen aus den Strommessungen zu ziehen, ist in Anbetracht der

wenigen Beobachtungen sehr schwer. Nur soviel können wir wohl mit Sicherheit
schließen, daß bis zur 100 m Schicht die WasserTttrsohiebongen noch mit relativ

großer Geschwindigkeit erfolgen. Nach unseren Messungen kann man sie auf

etwa 5 bis 6 Sm in 24 Stunden ansetzen. Eine größere Zahl von Strombeob-
aehtungcn zu machen, mangelte es uns an Zeit; es erscheint mir jedo^ nach
unseren Erfalirungen durchaus lohnend, die Bootsverankerungsmethode weiter
auszubauen. Am geeignetsten würde ein kleines Motorboot hierzu so eingerichtet

werden, daß der Motor zum Eiuliieven der Drahtlitze benutzt werden kann, damit
man auch die Geschwindigkeit in größeren Tiefen untersudiai kann; auch
könnte eventuell dar Verankwungadraht selbst vom Motorboot ausgelegt und
wieder eingenommen werden.

Von gelegentlich ausgeführten Untersuchungen sind einige Bestimmungen
der Alkallnität zu erwähnen, die in Obereinstimmung mit den früheren Unter-
suchungen zeigten, daß die Alkalinität in erster Linie abhängig ist vom Salz«

gehalt des Wassers, Die Alkalinität schwankte auf der ganzen Reise nur zwischen
26.6 und 28.4 ccm CO2. Um die Genauigkeit der Bestimmungen zu sichern,

wurden hier im Institute nacional del profesorado secundario mit Unterstützung
des Vorstandes des chemischen Laboratoriums, Herrn Professor Sorkau, die

Normallösungen kontrolliert. Die Wasserstoffjoncnkonzentration des

Wassers wurde an einigen Stationen nach der Methode von Palitzsch bestimmt');
an der Oberfläche war die Konzentration nur wenig veränderlich, sie blieb in

den Grenzen zwischen 10 "'"^ und 10 In den Tiefen war in der Regel der
Wasserstoffjonenexponent kleiner und erreichte im Hodenwasser den Wert 7.85

bis 7.40. Zu bemerken ist liierzu, daß die Farbenl<)ming des Bodenwassers von
derjenigen der Normallösungen, die das Carlsberg-Laboratorium freundlichst zur

') fidit Pub], de cirronstance Xo. 60. Kopenliagen, Juni 1911.
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Verfügung gestellt hatte, erheblich abwich, und ferner, daß die Bestimmung der
Farbentöne erst nacli Abschluß der Serie stattfand^ 60 daß der Einfluß der
Temperaturänderung nicht ausgeschaltet ist.

Die OberflSehentemperatureii wurden während eines großen Teiles der
Reise von V bis 81? N stündlich durch Dr. Przybyllok gemessen, beim Über-
gang in den t'alklandstrom fanden zeitweise viertelstündliche Beobachtungen statt.

Von großer Bedeutung ist es, daß außer den Arbeiten unserer Expedition
im westlichen S&datlantlschMi Ozean gleichzeitig S.M. S. »HÖwe« im östlichen

Gebiete des Ozeans o/.eanographische Untersuchungen ausgeführt hat, die durch
einen Querschnitt, den die »Fram zwischen der südamerikanischen und süd-
afrikanischen Küste in 70-tägiger Fahrt gelegt hat, verbunden werden.

Die Ausreise der »Deirtschland« nach Sfidgeorgien wird Anfang Oktober
erfolgen.

Über dieMeeressMmungen zwischen Kap Hern und der LaPlata-MOndung.'^
Von JolunuiM Klaeka.

(Hierzu Tafeln 31 bis 38.)

Oesohichtliches.

Die wichtigsten Beitrap:c zur Kenntnis der Meeresströmungen zwischen Kap
Horn und der La Plata-Mündung lieferte bisher 0. Krümmel in seinen »Be-

merkungen über die Meeresströmungen und -Temperaturen der Falklandsee«.^
Er unterscheidet drei Ströme:

1. Der Falklandstrom, welcher kaltes Wasser mit sich führt, fließt

zwischen den gleichnamigen Inseln und dem Festlande nach Norden und ist bis

über die Breite der La Plata-Mündung, dem 35.*^ S-Br., hinaus xu verfolgen.

2. Der warme Brasillenstrom läuft in entgegengesetzter Richtung an
«Icr Ostseite des Falklandstromes bis zum 48.^ S-Br. nach Süden und wendet sich

dann in scharfem Bogen nach Osten.

8. D«r Kap Horn-Strom geht mit der allgemeinen Westwindtrift an der
Südspitze des Festlandes vorbei, entsendet alsbald den Falklandstrom nach
Norden und fließt dann selbst nach Nordosten, bis er den 1 8.^ S-Br. erreicht, um
dann den Brasilienstrom weiter nach Osten hin zu begleiten.

Diese StrömungsverhSltnisse werden im großen und ganzen durch die

Zusammenstellung der Stromversetzungen, welche wir auf den Monthly Current
Charts for the Atlantic Ocoan') graphisch (Inr^a'stellt finden, bestätigt.

Ein ähnliches Resultat haben die Untersuchungen ergeben, welche von
deutscher Seite über diese Strömungen angestellt und im Handbuch für die
Ostküste von Südamerika publiziert sind.*)

Eine exakte Bearbeitun«; der Strömungen auf dem Dampferwopre
zwischen der La Plata-Mündung und Kap Horn ist auf den Rückseiten
der Monatskarten für den Nordatlantischen Ozean veröffentlicht.*)

Die Isothermenkarten des Oberflachenwassers im Atlas für den
Atlantischen Ozean*') und die Karten (Tafel IX ff.) im Valdivia-Werk^)
sollten uns noch neben den genannten Werken näheren Aufschluß über den
Gang der Strömungen geben. Bei dem unregelmäßigen Verlauf der Isothermen
treten indessen die verschiedenen Strömungen nicht deutlich genug horror.

Mitthirtllitthiw

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Sammlung meteorologischer

Schiffsjournale auf der Deutschen Seewarte zu Hamburg derartig bereichert,

') Diese Abhandhuig; erscheint gleichfiiUs nln (iüUingtT l)is8<>rUition, 1911.
*) Aus dem Ardiiv der Peutachen Seewarle, üambiug >ir. 2.

*) London, Published at the Admiralty 20^ Mareh 1H97.
*) nambiirfr. D.'iilsrhfi S<>e\varte 1902.

•'I Juli IiK>i bis .liini rjn.'}.

«I 2. Auflajre liKi2, Hiiiuhnrjr.

') G. Sehott: WiBseiwchaftliehc Ei^gebuifise der Dcutachen Ticfwe-ivxpedition auf dem Dampfer
»Vuldivia« 1898/99, 1. Ozeanographie und maritime Meteoiokigie, Jena 1902.
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daß OS möglicli geworden ist, naoli Art der großen Quadratarlx'iten die Meer»'s-

strömungen zwischen Kap Horn und der La Flata-Mündung eingehend zu unter-

suchen.

Der hier folgenden Arbeit liegen vor allem die in den Jahren 1897 bis

1907 iiusgofcrtigten Journnl«' (L utscher Segelschiffe zugrunde.') Wichtige Er-
gänzungen lieferten die Dampfer- und Kriegsschiff.sjoumale, welche bis zum
Jahre 1907 eiuschliußlieh sämtlich herangezogen sind.

Da die von O. Krfimmel festgestellten Strömungen, der Brasilien-, Falk-
land- un<l Ka|) Horn-Strom, in ihrer gegenseitigen Beziehung untersucht worden
sollten, sind als (irenzeu des hier ZU betrachtenden Gebietes der 35."^ bis 55.° S-Br.
und der 40." W-Lg. gewählt.

Von den in den Journalen aufgeseichneten Beobaehtongen über die
Temperatur des Oberflächenwassers sind nur die für die Mitternacht an-
gegebenen Temporaturgrade zur Untersuchung verwertet. Die Mitternaclits-

temperatur des Wassers kommt dem Tagesmiitcl sehr nahe und kann als solches

dienen.

Es mußte davon abgesehen werden, ans allen Temperaturbeobachtungen,
welche für die verschiedenen Wachen eines Tages angegeben sind, das Mittel zu

bilden, da schon nach kurzer Fahrt oftmals große Unterschiede in der Wasser-
temperatur wahrgenommen werden.

Beisi)ielsweise folgt hier ein kleiner Auszug aus den Temperatur-
beobachtungen des Meerwassers in der Nähe der La Plata -Mündung, welche
Harry Meyer auf dem Schulschiff »Herzogin Cecilie« angestellt hat.

16. Septenbrr 190(i.
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Es war auch nicht zweckniäI5ig, alle sechs Beobachtungen eines Tages —
natürlich mit der nötigen Korrektion, um das Tagesmittel zu erzielen — zur

Bestimmung der allgmiein herrsehMiden Temperatur heranzuziehen. Bei den
unperioflisclien t^chwankungen der Wässertem peratur in den einzelnen Jahren
könnten vornehmlich in den Eingi-adfeldern, wo der Schiffsverkehr sehr gering

ist, alle sechs Werte zu stark das Mittel aus der ganzen Keihe der Beobachtungs-
jahre beeinträchtigen.

So erstreckt sich auch das Mittel der Wassertemperatur bei der gleichen

Anzahl von zusanimengestellleii Beobachtungen über eine längere T^eihe von

Jahren, als es bei Berücksichtigung sämtlicher sechs Tagesbeobachtungen der

Fall wire^ ein Vorteil, der sioherlioh beachtenswert erscheint.

Im ganzen wurden 20000 Wassertemperaturbeobachtungen aus den Schiffs-

journalen ausgezogen, nach Monaten und Eingradfeldern gesondert und zur
Herstellung folgender Karten verwertet:

Auawahl tau den Journalen a 4706 bb 6646.
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(Tafel 34),

1 Jahresl80th«*menkarte,
der Jahresamplitude,
der Jahresisanomalen,

1 Karte { der mittleren Strömung,
des wfirmrten \ ^»„„„t« ^' ^- ^^®)'

des kältesten /
^^^^^^

( « o, S. 659),

2 Chrono-Thenno-Tsoplethendiagramme (Tafel 36 und 87),

12 Monatsisothermenkarten (Tafel 35),

12 kleine Karten laaeen erkenneii, für welche Gtobiete melur oder weniger
Beobaehtungen gesammelt werden konnten (Tafel S6).

In gleicher Weise wurden alle Stromversetzungen, fast 17000 an der
Zahl, wplchf (lio:y(^lbon Schiffe auf ihren Fahrten von Tag zu Ta«,^ feststellten,

tabellarisch geordnet. Da sie des Mittags für die voraufgegangenen 24 Stunden
bestimmt sind, sind sie jedesmal für die Mitternachtsposition in Anrechnung ge-

bracht. Doch konnten mehrere Eingradfelder zu einem Gebiete zusammengefaßt
werden, so daß, wie die Orientierungskarte (siehe Figur 3, S. 661) angibt, :n Gebiete
unterschieden werden. Die Einteilung geschah nach der Menge der Beobachtungen
und besonders unter Rücksichtnahme auf die Stromrichtungen.

Es sind sodann Tabellen der prozentaalen Häufigkeit ctor StromTeraetzungen
berechnet und am Schluß der Arbeit ffir die dnzclnen Jahreszeitoi nnd fflr das
ganze Jahr') wiedergegeben.

Eine Karte (Tafel 38) gibt für das Jahr die Stromrichtungen in graphischer
Darstellung.

In den Tabellen ist die mittlere Stromstarke jedesmal berechnet. Doch
muß bei allen Angaben der Stromstärke berücksichtigt werden, daß die Strom-
stärken von den Schiffen oft zu schwach empfunden werden. Fährt ein Schiff

dm einoi Teil des Tages in einem Südstrom, den anderen in einem Nordstrom,
so kann es geschehen, daß trotz der Strömungen keine oder eine nur schwache
Stromversetzung zu verzeichnen i.st. In dem vorliegenden Gebiete tritt dieser

Übelstand besonders dort zutage, wo die Schiffe aus dem Braailienstrom in den
Palklandstrom oder umgekehrt von diesem in den Brasilienstrom gelangen.

Auch die Stromrichtungen werden aus diesem Grunde oft falsch beobachtet.
Da von englischer Seite die Winde des Südatlantischen Ozeans -) für

jeden Monat bearbeitet und die Küstengebiete von Südamerika noch besonders
eingehend in ihren Windverhältnissen untersucht sind,') wurde von einer Zu*
sammenstellung der Windbeobachtungen der deutschen Schiffe fQr das vor-
liegende (Jebiet abgesehen.

Es stützen sich demnach alle späteren Bemerkungen über die Winde nur
auf englische Beobachtungen.

Z. Allgemeines Strömungabild.

Das Jahresmittel und die Jahresisanomalie der Temperatur des Ober-
flädienwassers gestatten bei einer Berfioksfchtigung der prozentualen Häufigkeit
der Stromversetzungen sichere Schlüsse auf den jährlichen Gang der Strömungen.

Es muß aber sogleich darauf hiiigewie.sen werden, daß die Strömungen im
Laufe des Jahres nicht immer die gleichen Bahnen inneliulten. Es wehen zwar
in dem vwllegM^en Gebiete die stärkeren Winde gewöhnlich von Westen und
wirken darum auf die Strömungen ziemlich gleichmälWg ein, indessen werden oft

Stürme angetroffen, deren Häufigkeit nach Süden licständig zunimmt, und die in

einigen Monaten sogar von allen Richtungen iicr zu erwarten sind. In solchen

Fällen verschieben sich leicht die Stromgrenzen, und es kann demnach das
Jahresmittel der Temperaturen und Stromversetznngen nur dann ein sicheres
Bild für die allgemeine Strömung liefern, wenn ein großes Beobachtungsmaterial
zugrunde liegt.

*) Tibellcn für die ciiizcliicri Monate finden sich in der Dissertation (»iehe Fußnote 1 nuf S. 047.)

^ "Wind Charts for tbe SoutU Atlantic Oceau, Luuduu. rubliühcd at thc Adiuiraity li>u2.

-) Wind Charts for th« Gotatal Beg^oiis of Bouth America, London. Publiahed «t the

Admiralty !!)*'].
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a. Ji&» JahreHiiiittcl der Teuiperatur de» Oberfiüehenwassers.

(Vf^ SeeeOiBiidbadi der Dentsdun Seevwte für den Atbutisdien Oiean, 3. Auflage 1900.)

Bei der tabellarischen Zusammenstellung der Wassertemperaturbeobaeh*
tungen, welche zunächst nach Monaten Torgenonmieii war, fielen auf ein Ein^rad-
fcld ziemlich <^lpioho Toinperaturfrrado. Eine Ausnahme bildeton aber die Felder
au der West- und Öüdkante des Brasiiienstroines, wo Temperaturdifferenzen von
6^ bia 10^ G. vorkamen. Die zwölf Karten (vgl. Tafel 85) »Graphiaehe Dar-
stellung der Anzahl der Beobachtungen der Wasserteniperatur« zeigen nun, daß
f^erade hier die meisten Beobachtunijen statt^M'funden haben, und so ist es zu
erklären, daß sich aus den Mittelwerten der Temperaturen der Lauf der Hydro-
isothermen leicht bestimmen HeB.

Besonders dnfach stellt sich das Bild fflr das Jahreemittd der Temperatur
des Oberfläohenwassers dar (vi^'l. Tafel 84).

Aus dem Verlauf der Ilydroisothermen kann die West- und Südkante
des warmen Brasilienstromwassers bestimmt werden. Folgende Tabellen
mögen zei^fcn, daß die neue Untersuchung im wesentlichen die Grenzen be-
stätigt, welche KrümmeP) aus einer rohitiv kleinen Beobaohtungsreibe und
lediglich aus den Temperatursprüngeu gefunden hat.

Die Wesfkante des Braotllenstromos. Die Sttdkant« de» Rmsillenslromes.

Mitttcre W-Le. 1 Mittlere S-Br.
S-Br. W-Lg.

Krümmel Klachn
^

Krümmel Klaehn

35—360 51.40 52.40 57 56' 48.30

3Ö—37^ 4S.S-

r.:i.o'J :v.\.]° 55-54- 48.50
'

4y.io

.);{.: .-»3.3-^ .04—030 48.70 49.2°
39-400 53.70 .53-523 18.3'^ 49.3=-

40-41 o .»1.0 54.2° 52—5P 48.;-
,

49.:;-

1 1 -420 .vi.r,- .'(II 4!».2=

42-43° r»:).3- 55.20 50—490 48.8°
1

49.10
43—440 56.00 55.80 1

' 49-480 49.10
'

48.90

44—4")° 56.0° 56.20 48—470 IS. IC
j

4S.70
45—46° 57.7° 5(i.So

i

1
47—460 4S..">o

46—470 57.1

0

56.9° 1 46—450 ISA
147-^80 57.ÖO 56.90 1 45—440 48.2«
1

48.00
48-490 57.00 1

«6.00 1 44-M30 48.10
1

47.»o

1 43-420 47.80
1

4:.s-

1 42—410 48.20 i 47.5^
' 41—400 46 50

!
47.30

Wie schon Krfimmel an der Größe der Temperatur^rünge erkannte, findet
der Uber^'an«,' vom Brasilienstromwasser zum kalten Wasser des Falklandstromes
nicht überall in der <:leiclicn Woiso statt. Er nahm schon wahr, daß »die ört-

lichen Differenzen in der Nähe von üb ' bis 38" S-Br. am beträchtlichsten sind

und hier Differenzen von 10^ bis 12*^ zu erwarten sind«.

Die Karte (vgl. Tafel 34) »Wassertemperatur im Jahr« bestätigt in LTt wissÄ*
Weise diese Annalinio, denn in den genannten Breiten Hotten die Ilydroisotlu*rmen

sein* nahe beieinander und verlaufen direkt nordsüdlich. Allein bei einer Distanz
on 20 bis 30 Sm ergeben sich nach der Karte noch nicht ohne weiteres Temperatur«
differenzen von über 10" C. Dieses findet darin eine Erklärung, daß die Karte
die Durchschnittswerte aller Beoliachtungen, wclclic im Verlaufe vieler Jahre statt-

gefunden haben, angibt und somit die Extremwerte der einzelnen Beobachtungen
nicht in die Erscheinung treten können.

Ein Blick auf die noch näher zu betrachtenden Monatskarten der Wasser-
tempcrntnr (virl. Tafel 35) wird schon genügen, um zu erkennen, dal? in Wirklieh-

keil von dem einen Strombereich in den anderen der Übergang viel rascher
vonstatten geht, als die Jahresisothermenkarte anzudeuten vermag. Nun ist auch
noch weiter zu bedenken, dafi durch plötzlich auftretende Winde oder andere

Vgl. Fußnote 2 b. (j47.
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Erscheinungen, vieUeicht nur für oino kurze Zeit, besonders starke Temperatur-
y;e^ensätze in noch kleineren Distanzen (geschaffen werden.

So wurden dfiiu lunli \hA ilcv Durchsicht der iiiftoorolof^isclicti i^oliiffs-

journalo für diese Arbeit iinniür wieder ExtreiinverU" von über 10 • C. aufgezeicliuet

gefondon.
la 39" S-Br. ist von 63° bis 55° W'-Lg. die Temperatarabnahme vom

BruiUenBtroin zum Falklandstrom stets bedeatend, und kommen in dieser

OogWd für kleine Distanzen die grollten Tcniperatiirdifforonzon vor.

Südlich von 4U S-Br. gelien in dein Urenzgebiete des Brasilien- und
Falklandstromes die I.'^othermen allmrihlich auseinander, bis in 48^ bis 49° 8-Br.
die G^gensätxe in der Wassertemperator beider Strömungen ganz verschwinden.

Anf der Sfldksnte des Brasilienstromes vollsieht sich der Überpanp
zum kalten Ka]> Hrtm-Strom viel cleichmäRiirer als an der Westkante. Iti di in

(irenz}^i'biotc, weklies .-itets zwificlieii 48 ' bis 50 S-15r. zu suelien ist, laufen die

Ilydroisothermcn in gleichem Abstände parallel. Sie lic;,'en lange nicht so dicht

wie die Isothermen an der Westkante des Brasilionstromes zwischen 35" bis

39^ S-6r. Es werden demnach auch schwächere Temperatnrsprfinfre von einer
Wnclie zui' fiilpenden wahrsrcnonitiien. Extreme Werfe von 1

' bis n' C. siivl solteii.

Dali sie indessen unter Ix-sonderen Verliültnis.sen vorkoniiuen können, las.seii

einige Monat.skarton, besonders die für diu Mai (v;_'l. Tafel 35), erkennen.

Die Temperaturverhöltnisso in dem inneren Bereiche dos Brasilien-
stromes scheinen nach der Jahresisotfaermenkarto sehr einfach zu liegen. Allein

in dorn Jahresmittel der Wasserteniperatur werden die Gegensätze, welche zwischen
den einzelnen Monaten bestehen, ausgeglichen und können hierin nicht in die

Erscheinung' treten.

Einif.;e allgcnieine llauptpunkt(; für die wirklichen Verhiiltnis.s<> sind trotz-

dem aus dorn ICartenbilde der Was.sprt(?miieratur im Jahre zu entnehmen:
Die höchsten Tempwataren in dem Bereich des Fallüandatromea finden

sich beständig zwischen 50° und 52° W-Lg. In 35° S-Br. ist das Wasser am
wiiiinsten und nimmt in seiner Temiieratur bis zur .'südkante des Brasilien-

stroines um 10 bis 12- C. ai». Von dein Tenii)eraturweclusel von 52' W-Lg. zum
Falklandstrom war schon die Rede, n.stlich von 50 W-Lg. muß bis zum
45.^ W-Lg. gleichfalls eine Temperaturabnahme konstatiert werden. Diese er>

reicht indessen in den einzelnen Monaten nur für einige Breiten 4° bis 6° C.
östlich von 4.') W-Lg. bis 40

' W-Lg. laufen im allgemeinen die Isothermen
parallel von We.stcn nach Osten.

Mit dem Namen Falklandstrom i)ezcichnet Krümmel denjenigen, welcher

Ungs des ganzen sQdamerilcanischen Küstensaumes zwischen Kap Horn und Kap
Frio bis zur Westkante des Brasilienstromes dahin zieht Er nennt den Strom
rdnen kalten, WMUI er auch ervvälint, dal! das Wasser in unmltteltMirer Kflsten-

nähe wärmer ist als an dem Rande des Itrusilienstronie.s.

Nach der Jahresi-sothornn nkaite besteht alior ein scliarfer Teni|»eratnr-

gegensatz zwischen dem warmen Kästenwasser und dem kalten Wasser
an der Wettkante des Brasilienstromes.

Vom 53.° S-Br. an tritt dieser Gegensatz deutlich hervor.

Die folgende Tabelle mSgo das Gebiet des besonders kalten Wasser» näher
zur Aiiscliaunni.' bringen. Auf der liiirin liezeielineteii West^renze ist die

Temperatur des Falklandstromes gegen die Küste schon um 1^ C. gestiegen.

WMtgmae 4m lMMe4en kaUva lUUnditnniwMMn.

8-Br. 8-Rr.
1

W-Lg.

35-37" 1" 17^

37—3!)<:

:»—410 57.r»» 1.' .1^
1 61JV>

4l-*l« l»,0» 51—:i3«
,

(S.V>
13-45« 00.3«

Das Geljiet des besimdcrs kalten i''alklandslr<iinwas>ers, nie es nun durch
diese Grenze und die sclion oben dargestellte Wcsl kante des Brasilienstromes

bestimmt ist liegt also von 85° bis 40° S-fir. zu beiden Seiten der Heerestiefen- ,
. , i
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linie Ton 200 in. Südlich tob idP S-Br. sind die niddrlgsten WasaertemperatureB
mehr außerhalb dieser Linie zu suchen.

Von Süden nach Norden steigt die Temperatur des kalten Falklandstrom-
waBsers sehr langsam. Von 60° bis 40^ S-Br. betarSgt die Zunahme noch nicht 4^ C.

Erst nördlich von 40° S-Br. schreitet sie in den meisten Monaten schneller fort.

Erwähnt muß noch werden, daß in manchen Monaten, besonders an der

200 m-Linie, stellenweise abnorm niedrige Temperaturen gemessen werden, während
weiter südlich wSrmeres Wasser vorherrscht Es ist demnach ausgeschlossen,

daß solche abnormen TemperaturVerhältnisse nur in einer Nordstrom ungr ihre

Erklärung finden. Es bestätigt sich also Krümmels Erwartung,^) daß vielfach

aus der Tiefe Wasser an die Meeresoberfläche tritt.

Das ganze Jahr hindurch wird das Steigen der Wassertempera für
gegen die Küste beobachtet.

Die Ansicht Krümmels, daß nur in der warmen Jahreszeit eine erhebliche
Erwärmung stattfindet, ist nicht zutreffend.

Die höchsten Temperatursteigerungen bis sn 6^C. gegenfiber dem kalt»
Falklandstromwasser werden in den Meeresbuchten zwischen Kap Corrientes und
Kap Blanco wahrgenommen. Nicht so bedeutend sind die Temperaturgegensätse
vor und in der La Plata-Mündung.

In dem Bereiche des Kap Horn-Stromes sinkt ständig die Wasser-
temperatur von Westen nach Osten. In 54^ S-Br. betragt von den Staten-Inseln

bis aum 40.^^ W-L-. die Abnahme 3° bis 4°C.
Von Süden nach Norden ist in der Temperatur des Stromes nur eine

geringe Zunahme zu konstatieren. Infolgedessen treten an der Südkante des

Brasilienstromes zwischen dem warm«i und kalten Strome von Westen nach
Osten immer hdhere Temperaturdifferenzen auf.

b. IHe Jahreslsanomdie der Wassertemperatw.

(Vgl. T»M 34.)

Um die Isanomalie der Wassertemperatur zu bestimmen, wurde die Methode
von Dove verwertet, indem hemisphärische Isanomalen konstruiert wurden.

Die Normalen ergaben sich nach der Tabelle von Krümmel:-) Mittlere

Temperatur der Oberfläche nach 10^-Zonen.
Da für 35 ', 40 \ 45 ', 50^ und 55® S-Br. die Breitentemperaturon berechnet

sind, konnten für die Nornuilwerte ganzer Celsiusgrade die zugehörigen geo-
graphischen Breiten leicht gefunden werden.

Sie sind auf der Karte für das Jahresmittel der Wassertemperatur verzeichnet.

Es wurden also verschieden von Kö])pen,-'^) der holosphärische Isanomalen
konstruierte, nur die Durchschnittswerte für die Temperatur der Südbroiten in

Anwendung gebracht, da die hier vorliegenden südlichen Breiten in der Temperatur
des Oberflächenwassers starke Gegensätze gegen die gleichen auf der nördlichen
Halbkugel aufweisen.

Werden die Normalwerte der Nord- und Südbreiten miteinander verbunden,
wie es Küppoii getan hat, so steigen in den vorliegenden Breiten die Normal-
werte. Es fallen demnach die Werte für die Anomalie sämtlich niedriger aus,

und manche Gebiete müssen als zu kalt bezeichnet werden, welche dem Be-

obachter immer als relativ warm erscheinen. Denn er vergleicht die gemessenen
Temperaturen immer mit den Durehsehnittswcrten der Südbreiten und vergegen-

wärtigt sich wühl selten, welche Temperaturen wohl in den gleichen nördlichen

Breiten herrschen mögen.
So sprechen die Be(>])af'liter stets von dem warmen Küstenwasser und dem

warmen Brasilienstrom. Würde aber die holo-spliärisoliH Isanomalie dieser Gebiete

festgestellt, so würden größtenteils negative Werte gefunden werden.*)

>) V<rl. Fußnoto 2 auf 8. 647.

•j Haiulhnch der Ozwirio}^raj>hic« 1!»0S. I, S. lol.

^) ».\iinuli'ii d.r llytlnigraphie usw.^ ISÖS, lldl IX. und Hill, ll<f[ III.

*) Zur DareteUuog de» UuterecUicdcs zwiüchen ücd beiden Ualbkugeln ist indessen die

Kdppenscfae Hetbode vonmciehcn.
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Die folgende nähere Betrachtung der he in isphärischen Isanomalie wird
diese Behauptungen stützen.

Die verschiedenen Temperaturverhältnisse des Brasilienstromes, wie sie

obpn (I:ir<:<>Iogr wurden, treten durch die Karte der Jahresisanomalen noch be-
sonders deutlich hervor.

Die höchsten Wasserteinperaturen zwischen 50^ bis 62*^W-Lg. erscheinen
in besonders hoher Anomalie. Diese beträgt in SS^'S-Br. schon über -f 2° und
sti'iirt bis zu 41^ bis 42^ S rtr auf über . Weiter nach Süden fallen die Werte
(1er Anomalie, da die Temperaturen des Brasilienstromes schneller abnehmen als

die der zugehörigen Breiten.

An der Weetkante des Brasilienstromes treten auch in der thermischen
Anomalie die verschiedenen Gegensätze zur Temperatur des Falklandstromes
klar zutage. Zwischen 35 ' und 40^ S-Br. liegen die Linien gleiclier Anomalie
von -f 2^ bis — 2 sehr nahe zusammen, südlich von 40° S-Br. gehen sie aus-

einander.
Die NullUnie gibt etwa den Rand des Brasilienstromes im Westen wie im

Süden an.

östlich von 50 W-Lg. muii mit dem l'^alleu der Temperatur auch die

Anomalie schnell abnehmen. Zwischen 45^ bis iQP W-Lg. stimmt die beobachtete
Temperatur mit dem Durchschnittswert der betreffenden geographischoi Breite
nahezu überein.

Das Gebiet positiver Anomalie, welches schon Koppen^) bei Kap Horn
feststellte^ erstrecict sich bedeutend in den Bereich des Falklandstromes hin-

ein. Bei den Staten-Inseln beträgt die Anomalie ^ 3° C, fällt aber alsbald.

Da in dem Bereich des besonders kalten Wassers die Temperatur nur
langsam steigt, fällt die Anomalie beträchtlich. Von -\-2°C. in der Nähe der
Falklandinseln geht sie bis zum 39.^S-Br. 56." W-Lg. auf unter hinab.
Alsdann steigt die Temperatur des Falklandstromes etwas rascher als die Mittel-

tempernturen der zugehörigen geographischen Breiten. Indessen bleibt die

Anomalie in 35^S-Br. noch unter — l^C.
Gegen die Kflste yerscbwindet schnell die negative Anomalie. Eine

Ausnahme bildet nur der Küstensaum zwischen der La Plata-Mflndung und
39^ S-Br., wo die Anomalie noch nicht ganz den Nullwert erreicht.

Mit dem Fallen der Temperatur geht in dem Bereiche des Kap Horn-
Stromes die positive Anomalie von +3<'C. bei den Staten-Inseln in die negative
von — 1°C. in 40** W-Lg. über. Bei der schwachen Temperatursteigerung nach
Norden nimmt auch in dieser Richtung die Anomalie weiter ab.

Ein Vergleich der Anomalie des Oberflüchenwassers mit der der unteren
Luftschichten zeigt große Oegensfitze.^

Im Jahresdurchschnitt herrscht westlich von ungefihr 60^ W-Lg. bis zur
Küste überall positive Anomalie der TiUfttemperatur. Über dem ganzen Gebiet
des Faiklandstromes beträgt sie im Januar sogar über 4 C.

c Die proaMtaale H&nflgkelt der StrooiversetKaBgen.

(Vj;!. ilie graphi»ehc Dantdlung (Tafel 38| und die StromtaM Ion.)

Bei der Bereclinun},' der prozentualen Häufigkeit der Stromversetzung,
welche sich auf das ganze Jahr beziehen, muß bei der Verschiedenheit der
Strömungen in den einzelnen Monaten erwartet werden, daß die Zahlenwerte fOr

die Hauptstromrichtung nur schwach hervortreten. Werden, wie es in der
Tabelle geschieht, die StromversetzuTi^^eii nach acht Richtungen angegeben, so

wird schon bei 20 bis 25 "/o tler Stromversetzungen einer Richtung diese als die

Hauptrichtung des Stromes in der betreffenden Gegend zu bezeichnen sein.

Oftmals deuten nur die Zahlen dreier nebeneinandw liegender Richtungen, z. B.

die für N, NO und O, darauf hin, daß die Haupt st romricbtung der mitUeren, in

diesem Falle der nordöstlichen, gleichzusetzen ist.

.\iiii!ikii der iryilnifrrai)hie usw.-. 180K. Heft IX.

^) Vgl. Hann: 'U'hrbuch der Mvt«orologio<, Ldpxig lUUü, IIb.

Digitized by Google



654 Anniilcn der Hydrograidiie und Mwitunen Meteorolofpe, Deiember 1911.

Unter fliesen Voraussetzungen werden neben der Wassertemperatur auch

die Versetzungen der Schiffe die Richtungen der Hauptströme erkennen lassen.

Im Bereich des Brasilienstromes >) wird zwischen 5(P und 53^ W-I4.
südlich Yon 35^8-^. bei 23% aller yer8etzuii>:on sfldlicbe Strömung angetroffen.

Südwestliche Stromversetzungron sind auch vielfach zu erwarten.

Von 40" S-Br. an fallen <lie Stromriciitungen schun verschieden aus. Neben
häufigen SO- bis SW'Versetzungen kommen auch östliche bis nordöstliche ror.

Die Stromstärke beträgt 19 bis 20 Sm im Etmal.
Südlich von 40 S-Hr. lierrscht im ganzen Bereich des Brasilienstromes

Ostströmung vor. Zugleich wird eine Abnahme der Stromstärke von i bis ö Sm
im Etmal wahrgenommen.

Zwischen 35 bis 45" S-Br. 45^ bis 49^^ W-Lg. tritt eine nördliche Gegen-
strömung auf, wälirfjtul noch weiter östlich NO-Versetzungen überwiegen.

Die Hauplstruinrichtung im Bereich des Falklandstromes-) ist bei 20

bis 28% aller Versetzungen die nordöstliche. Werden noch die Prozente der
nördlichen und östlichen Versetzungen zusammen als NO-Strömung gerechnett so
fallen 50 bis (iO aller Versetzungen auf diese Richtung. Sti-oinstillen, zu denen
auch alle Stromversetzungen, deren Stärke hinter 6 Sm im Etmal zurückbleibt,

hinzngezihlt werden, betragen noch etwa 15 bis 20 %, so daß auf Strom-
versetzungen der übrigen fünf Himmelsrichtungen nur 30 bis 40 fallen.

Die Stromstärke hält sich zwischen 13 bis 15 Sm im Etmal und bk-ibt

somit hinter der des Brasilienstromes zurück. Sic ist am bedeutendsten in dem
Bweiche des kalten Wassers und nimmt gegen die Kfiste hin ab.

Vor und in den Meeresbuchten erreichen die Strömungen selten die Starke
von G Sm im Etmal. In der La Plata -Bucht sind neben der NO-Strömung auch
SW-Versetzungen zu beobachten. Südlich von 40-^ S-Br. treten in Küstennähe oft

schwache südliche Versetzungen auf. In allen Häfen herrschen Ebbe und Flut,

die sich auf offener See noch bemerkbar machen.
Die NO-Richtung des Kap Horn-Stromes') tritt in den StromvcrsctzuniTon

deutlich zutage. Direkt nach NO sind 20 ^j^, nach N und O zusammen über
30 "/o aller Versetzungen gerichtet.

Zwischen 60^ bis 66° S-Br. und 40° bis 46° W-Lg. wurden nur ganz ver-
einzelt Beol)achlungen über Stromversetzung angestellt. Von einer prozentualen
Berechnung nach acht Richtungen mußte daher abgesehen werden.

IL Die Ursache nnd Wirkung der BtrAmnagea.

a. Die Winde.

Den oben genannten englischen Windatlanten ist folgendes bezüglich der
Windverhältnisse in deni hier zu betrachtenden Gebiete zu entnehmen.

Über einem großen Teile des Südatlantischen Ozeans wird ständig ein

Gebiet hohen Luftdruckes angetroffen. Es liegt zwischen 20° und 35^ S-Br. und
reicht gewöhnlich nälier an .\frika als an .\nicrika heran. Der Wind beweirt

sich entgegengesetzt dem Uhrzeiger um dieses Gebiet herum und ist an dessen

Nordseite westlich, au der Westseite südlich und un der Südseite östlich
gerichtet.

An der Küste von Südamerika werden südlich von 20 S-Br. die Winde
variabel. Südlich rler La Plata-Mündung kommen, wie schon gesagt, die stärkeren
Winde gewöhnlich von Westen.

Das Meerwasser folgt den Winden.

1). Die Strömungen.

Nördlich von dem Gebiete hohen Luftdruckes entsteht unter dem Einfluß

der stfindigen Ostwinde der südliche Äquatorialstrom. Er flieBt nach Westen

>) V^l. in ili'ii Stronitatx'lh'ti die Idiltrikeii 1 \m 4, Ü biK 7, 10 bis 12 uud 19 bia 21.

-) Vgl. in (Um .^trointulj« llt 11 die Kubriken 5, 8 bis 9, 13 bii 18, 23 bis 20 bk 31.

3) Vgl. in den SlromtabeUeu die Rubriken 27 bis 30.
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und wird bei Kaj) Koquc gezwungen, einen Ann, den Hrasilienstrom, an deP
brasilianischen Küste entlang nach Süden zu entsenden.

Die an dieser Küste herrschenden Nordwinde erhöhen die Stromstärke.
Sobald die Winde an der Kiäste südlich von 20° S-Br. variabel werden,

wird der Lauf des Brasilienstronies durch die Erdrotation nach links von der
Küste abgelenkt. Südlich von 40-' S-Br. w^irken sodann die starken Westwinde
auf den Strom ein, welche ihn noch mehr nach Osten drängen.

Der Falklandstrom ist eine Ersatzstrdmung. Da der Brasilienstrom von
der südamerikanischen Küste abgelenkt wird, muR der Kap Horn -Strom einen
Arm nach Norden entsenden, um für den Küstensaum den nötigen Ersatz an
Wasser zu liefern. Den starken Westwinden ist es zuzuschreiben, daß südlich

on 40° S'Br. das Wasser des FalklandstromM vielfach in den Bereich des
ßrasilienstroines getrieben wird und somit die Hitteltemperatoren des letzteren

herabgedrückt werden.
Der Kap Horn-Strom folgt der allgemeinen Westwindtrift. In 48' bis

60° S-Br. trifft von Norden gegen ihn der Brasilienstrom. Der Ksp Horn-Strom
erweist sich als dar Stärkere und zwingt den Brasilienstrom, seine Richtung nach
Osten zu nehmen.

Diese kurze Charakionsuk der Strömungen deckt sich im wesentlichen
mit dem Resultate, welches schon Krümmel*) gefunden hat Doch finden die
einzelnen Punkte durch die neuen Untersuchungen der Wassertemperatur, der
Stromversetzungen sowie der Winde eine schärfere Begründung.

Noch manche andere Resultate lassen sich aus den neuen Untersucliungen
folgern. Besonders wird die Änderung der Strömungen von Monat zu Monat
genau zu beobachten und zu erklären sein.

Zunächst möge auf einige allgemeine Fragen, welche Krümmel schon an-
schnitt, aber noch nicht beantwortete, eingegangen werden.

e. Die Verscliiehuii)!: der liewisser in der VertikaleB.

KrümmeP) sagt: »Bei dem Umbiegon des wannen Stromes wäre es nicht

ausgeschlossen, auch eine Verschiebung der (iewüsser in der Vertikalen zu
denken: etwa in der Weise erfolgend, wie in den Serpentinen der Flüsse die
Oberfläche sich auf der äußeren Seite der Kurve hebt. Sollte nicht die auf der
Challenger-Expedition gemeldete, in so auffallend große Tiefen vorgeschrittene
Erwärmung der Brasilienströmung zum Teil in dieser Weise zustande ge-

kommen sdn?«
Bin Vergleich mit anderen ozeanischen Gebieten zeigt, daI5 diese Tiefen

nicht ."o auffallend groß sind, wie Krümmel annimmt.-) Bei dem Umbiegen des

Brasilienstromes schreitet durch die Hebung der Meeresoberfläche die Er-
wärmung in etwas größere Tiefen fort Allein die Temperatur in 200 m Tiefe*)

läßt erkennen, da6 bei der Betrachtung der Tiefentemperatur die Stärke des
Brasilienstromes zu berücksichtigen ist. Denn je kräftiger der Strom ist, desto
bedeutender ist sein Einfluß in die Tiefe.

Nun fließt der Brasilienstrom an seiner Westkante am schnellsten und
verliert erst zwischen 40^ und 45- S-Br. erheblich an Kraft, Dementsprechend
liegen in 200 m Tiefe auch an der lirasilianischen Küste dia höchsten Tempera-
turen, und in 40-' Ö-Br. nehmen die Temperaturen nach Süden hin schnell ab.

»Es wäre die Idee nieht ohne weiteres von der Hand zu weisen,« meint
Krümmel,') »daß die „strammen Westwinde" durch ihre Oberflächen-Impulse jene
südlich foi t schreitenden Wassormassen um ihre horizontale Längsachse zu drehen
oder zu rollen sich bestreben, so daß an der Westseite kälteres Wasser aus der
Tiefe emporquollen könnte.«

Bei der Besprechung der Wassertemperatur des Falklandstromes wurde
schon erwähnt, d.iß vielfach die Isothermen kleine Kreise bilden, in deren
Innern die Wassertemj>eratur niedriger ist als außerhalb.

VgL Fufinote 2 S. 647.
'} VgL ValdffbrWttk. I. Tafel Xft
*) VgL TaSA XIII deMdben Werkes.

Digitized by Google



666 Amuden der Hydragn^due und Ibritimen Ifetaoiologie, Dewmber 1911.

Auch beobachten die Schiffe, wie schon KrümmeP) dargeleg^t hat, auf

ihren Fahrten oft, daß im Bereich des kalten Wassers zuweilen die Temperatur
wesentiieh niedriger ist als kurs vorhet oder gleieh hinterher.

Solche Erscheinungen drängen ta der Annahme, dafi Wasser ans der Tiefe
emporquillt.

Bisher aber ließ ein Vergleich mit bekannten Auftriebgebieten immer
Zweifel anfkommen, ob in dieser Gegend wirklich Auftrieb angenommen werden
könnte. Pflegen doch sonst in einem Auftriebgebiete die niedrigsten Tempera-
turen immer unmittelbar an der Küste und in den Häfen zu liegen, wenn, wie
in diesem Gebiete, die längste Zeit des Jahres ablandige Winde vorherrschen.
Indessen sind in diesem Gebiet die Temperaturen an der Küste rdativ hoch,
und draußen auf der See erscheint das Icalte Wasser.

Die Ursache des Auftriebwassers ist demnach in etwas anderem
zu suchen:

Durch die Temperatur- und Strombeobaehtnngen wurde erwiesen, dafi an
der Westkante des Brasilienstromes der FaUdandstrom in entgegengesetzter
Richtung, nach Norden, läuft. Auf der Grenze beider Strömungen ist fort-

während Reibung vorhanden, und der stärkere Strom wird einen Teil des
schwächeren zum Umbiegen in seine Richtung zwingen. Nun ist der Brasilien-

' Strom dem Falklandstrom um mindestens 5 Sin im Etmal an Stärke überlegen.
So bewegt sich nun an der Grenze de.s Brasilienstromes ein Teil des Falkland-
Stromwassers in Kreisen, und zwar im Sinne des Ulirzeigers, fortgesetzt herum.
Am äufieren Rande dieser Kreise wird das Wasser steigen und somit im Innern
Tiefenwa.ssei- emporquellen. Je stärker der Brasilienstrom ist, desto bedeatender
wird die Wasserzirkulation sein und auch mehr Auftriebwasser zutatre treten,

wie noch näher bei Besprechung der Jahreszeiten zu zeigen ist. Mit der Änderung
der Stromgrenaen Terschiebt sich naturgemäß auch das Auftriebgebiet.

Wenn einmal die Temperatur des Brasilienstromes besond«« hoch erscheint,
so ist zu vermuten, daß gleich bei dem Eintritt in den Fnlklandstrom das Wasser
selir niedrige Temperaturen zeigt. Die hohe Temperatur des Brasilienstronies
ist auf ein schnelles Wachsen seiner Stromstärke zurückzuführen, und damit
hängt die Auftriebserscheinung im Palklandstromgebiet ja eng zusammen.

Durch den Auftrieb erklärt sich auch der große Gegensata zwischen
dem kalten Strom und dem warmen Küstenwassor.

Es ist nicht anzunehmen, daß nur das Küstenwasser im Laufe des Jahres
besonders viel Wärme aufnimmt. Nach den meteorologischen VOThältnissen mufi
auch dem kalten Falklandstroinwasser während seines ganzen Laufes von Kap
Horn bis zur La Plata- Mündung viel Wärme zugeführt werden, allein ständig
wird seine Temperatur unter dem Einfluß des Auftriebwassers herabgedrücki.
Es ist begreiflich, daß das Auftriebwasser nördlich von 40^ S-Br. nicht so kalt
ist als weiter südlich, da dort die Westkanto des Brasilienstromes schon auf der
Küstenbank liegt und somit das Auftriebwasser nur aus Tiefen von noch nicht
200 m emporquillt.

<1. Der KinfhiB des antarktischen Stromes.

Südlich vom Feuerlando fließen der Kap Horn-Strom und der antarktische

Strom parallel nebeneinander nach Osten. Durch die Entsendung des Falkland-
stromes nach Norden verliert der Kap Horn-Strom östlich der Staten-Inseln be-

trächtlich an Breite. Als Ersatz flieBt der antarktisehe Strom nach und er-

niedrigt östlich der P^alklandinseln durch sein kaltes Wasser die Temperatur des

Kap Horn -Stromes bedeutend. Je weiter nach Osten, desto stärker macht sich

der Einfluß des kalten Stromes bemerkbar. Die Jahrestemperatur Süd-Georgien»
Yon unter 2^ 0. gibt klar zu erkennen, daß der antarktische Strom diese Gijgend
schon völhV' V)cliC'rrscIit.

Obgleich Süd-Oeorgien nördlicher liegt als die Staten-Ins^D, SO ist die

Jahrestemperatur der Luft dort um über 4^ niedriger.

Vgl. Fuflnote 3 & 647.
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Oft worden von dem antarktischen Strome in irroßen Menden Eisbergo
in den Bereicli des Kap Horn -Stromes, ja sogar in den des Falklandstromes
getragen.^)

So wären die Hauptpunkte dargeetellt, die sich aus den neuen Unter-
SUChunfren für die all^^enieine Strömnnfr er^^ehen hahen. Die Betrachtung der

Stromverliültnisse in den einzelnen Monaten und Jahreszeiten wird noch einiges

hintufügen and nelmibei das Oesagte immer Ton nwem st&teoi.

XZX. Sie W&rm«vertoUiiag nad die Strömungen Ja ämt eliiaeUi«a Monaten
und Jahren.

(Vgl. die Wasfiertemperaturkarten, ätromtabellen uuU Cbroao-Thenno-lsoplethendiagraiiune

fTgl. TtM 35, 36 und 37].)

Nach der geographischen Lage des hier vorliegenden Gebietes sollten im
Januar die höehBten, im Jali die niedrigsten Wassertemperaturen m TerzeiehnMi
sein. Indessen verspäten sich diese Extreme ständig ge^en die klimatisolien

Jahreszeiten, wie unten näher gezeigt wird. Es sollen deshalb betrachtet werden:
die Monate Januar bis März als Sommer und je drei folgende Monate als Herbst,

Winter nnd Frfihling.

Obwohl die gesammelten Temperatur- und Strombeobachtungen, wie aus
den sehon erwähnten 12 Kärtelicii (v^I. Tafel ;15) »Graphische Darstellun«,' der

Beobachtungen der Wassertemperaturen« hervorgeht, sich sehr ungleichmäUig
über das ganze Gebiet verteilen, so war es dooh möglich, genaue Karten für die
Monatstemperaturen henustellen. Die Temperaturmittd für die einzelnen Bin-
gTadfeldcr <;aben ohne weiteres den Lauf dei- Isothermen an. Fs war unnötig,

die Temperaturbeobachtungen eines einzelnen Monats gegen die des vorauf-

gegangenen oder naclifolgenden auszugleichen.

a. Der Semper.
(Janiwr bis Miiz [vgl Tald 35].}

In den Monaten Januar bis Mars herrschen mehr als in den anderen
Jahreszeiten über dem Siidatlantischen Ozean westlich von 20°W-Lg. und
zwischen 15^ bis 85 S-Br. nordöstliche bis östliche Winde vor. Von 35^

bis 40*^ S-Br. werden Winde von allen Richtungen angetroffen, ohne daß Stürme
zu verzeichnen sind. Weiter nach Süden wachst die Windstärke. Die Winde
kommen in den (Jebieten nahe der Küst(> (bis 50*^ W-Lg.) vornehmlidi aus
Westen, zwischen 50^^ bis 40^ W-Lg. mehr aus Nordwesten.

Gemäß diesen Windverhältnissen verschiebt sich im Laufe der Sommer-
monate das Strömnngsbild.

Der Brasilionstrom steht nördlieh der La IMata-Mündung fortgesetzt

unter dem Einflüsse von Nord- bzw. Nordostwinden. Er läuft demnach weiter

nach Süden als in den anderen Monaten und führt sein Wasser viel schneller

von niederen Breiten in höhere, so daB er bis zur La Plata-Mündung wenig Ab-
kühlung erfährt. Darum steigt während der Sommermonate die Wassertemperator
zwischen etwa r)0 ^V-LL^ und der Westi<ante des Stromes bedeutend. Im Januar
findet jfegen den Dezember eine Temperatursteigerung von über 3°C. statt.

^lich von SO*' W-Lg. tritt erst im Laufe des Februar und März der
stärkere Zufluß von warmem Wasser ein. Bei einer Geschwindigkeit von durch-
schnittlieh 20 Sin im Etmal währt es nn'ndestens ein bis zwei Monate, bis das

Wasser des Brasilienstromes von 35 S-Br. in dem großen Bugen nach 40^ W-Lg.
gelangt. Eine besondere Erscheinung, welche in der Temperatur des Wassers
bei 35

' S-Br. wahrgenommen wird, kann erst nach der genannten Zeit im öst-

lichen Verlauf des Brasilienstromes zutage treten.

In den »Annalen der HTdrographic nnd maritimea MeteotDlofdee wird i^djniifiig fiber das
Vorkommen von Einbagen beriditet.
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Die folgende Stromtabelle möge zur Darstellung bringen, wie in den

Sommermonaten der Brasilienstrom erst nach Süden und dann nach Osten

vorrückt.

I>as Vordiiii!:»'!! do Blasili^•Il^t^(ml(^ iiacli Siidiii «Uihrt'ud der SoiniiHTiiioiuitf.

Ort Monat
b t r o III r i c h t u n ge II in "

—

—

0

X i XO ! 0
1 1

SO S W XW c

191 _I3I
1

191 16! 0 6 a
W-

f
Januar 6

i
- löl 23! 18! — 6 12

48-53<»W.Lg. 1 Februar — 17 17 221 11 11 17 "t

l HiR 8
i

4-j 8 19 11 '23! 8 15 5 n:

Daaembei 201 27!
,

16! _i_ 2 18 St

45—19° 8-Br. Januar 2 1 16 i 24! 7 7 5 13 13 13

ÖO—53°W-Lg. Febniar 15 15 ' r, 25! 6 9 9 y i;

März 1(5 !G 20! ir, 1 1 s 12
t

Fig. 1.

Aus der Scliarung der Isothcrnu'n an der Westkante des Brasilienstronio-

südlich von 40^ S-Br., welche nur in den Sommermonaten wahrgenommen wird,

ist itt «rkennen, daß sich in dieser Zeit das Wasser des Falklandstromes gar

nicht mit dem des Brasilienstromes vermischt. Um so starker ist die ReibODfi

welche der Brasilienstrom fjejj^en den Falklandstroin ausübt, und das Tiefenwasser

tritt ständig an die überllüche, besonders augenfällig im Februar.
Die Stromstärke des Falklandstromes ist im Sommer gering. An der Käste

ist darum das Wasser besonders der Erwärmung ausgesetzt. Gegen das Auftri'f-

gebiet cntwiekeln sieb Temi)ernturunterschiede von ülier 6'' C. Aus den .Strom-

tabellen geht hervor, daß zuweilen in unmittelbarer Küstennähe südlich gerichtete

Strömungen vorkommen.
Da der Kap Ilorn-Strom im Sommer verhältnismäßig wenig Waßscr an

don Falklandstrom abgibt, ist er ncirdlich vom 55.'^ S-Br. auch wenip dem Ein-

fluß der antarktischen Strönmng ausgesetzt. Infolgedessen sind die Wasser-

temperataren recht hoch.
Der warni^te Monat

tSidir ]"iuMir ].}

Im Bereiche des Brasilieiistromes lierrsrlu-n die höchsten Tempera-

turen im März. Ausgenommen ist nur die äußerste S\V-Ecke des Strome^

wo der Februar den wftrmsten Monat vertritt,

weil der Strnii) im Marz östlichere Bahnen

als im Fcla uar innehält (v<:l. oltiLre Tal>elle). ni«

starke Verspätung des Wärmenutximums ist wieder

darauf zu schieben, daB der Brasilienstrom ge-

raume Zeit braucht, um sein Wasser vom Aus-

gangspunkt in diese Breiten gelangen zu las^t'n.

Da in niederen Breiten sein Wärmemaxinium ii»

Februar liegt, so trifft es in höheren Breiten «rst

im Harz ein.

Der Falklandstrom und Kap Horii->t! 'in

zeigen dagegen im Februar die höchsten \Vas>er-

temperaturen. Es verspfttet sich also

Maximum gegen das der Lufttemperatur, wie so

Winoster Monat. oft beobachtet wird, um einen Monat.

h. Der Herbst,

fApril Ins .Inni |vi:l. Tafel

Das Gebiet hohen Luftdruckes, w»'lches in den Sommermonaten ziemlich

die Mitte des Südatiantisehen Ozeans einnahm, hat sich beträchtlioh d*

afrikanischen Kilste genähert. Deshalb entfernen sich die Nordwinde von der
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brasilianischen Küste und sind erst weiter nach Osten anzutreffen. Über dem
Brasilienstrom sind zwischen 20^ und 30^ S-Br. die Winde variabel. In dun
Breiten südlich der La Plata-Mündung herrschen vorwiegend westUehe bis süd-
westliche Winde. Stürme werden in dem gansen südwestlichsten Teile des
Brasilienstromes oft angetroffen.

Vom April an sinkt überall die Wassertemperatur. Die ötröme aber verr

ändern in diesem Monat erst wenig ihren Lauf.

Im Mai nimmt dagegen die Stärke des Brasilienstromea bedeutend ab.

Südlioli von 40" S-Br. treten die Ost- und Nordostrichtunjren unter den Stmni-
versetzungeu sogar hervor. So breitet sich denn, wie aus den niedrigen Wasser-
temperaturen ersiclitlich ist, der Fallclandstrom stark nach Osten aus.

Auch an die Küste führt der Falklandstrom im Mai viel kaltes Wasser,
so daß dort die holien Temperaf ui-cn sehr zurückgehen.

Auffallend ist die Isothennenseharung von 12' bis Ifi'M'. im inneren Be-

reiche des Brasilienstromes. Sie zeigt an, daß sich das Wasser des Südstroiues»

staut, da er von den West- und Süwestwinden in seinem Laufe aufgehalten wird
(vL'l. die Monate Oktober und November, Tafel l?5). Durch die vielfach beob-
achteten Stürme können natürlich noch gröbere Temporatursprünge, als die Karte
anzugeben vermag, geschaffen werden.

Im Juni sohreitet die Temperaturabnahme langsam fort. Außerdem ist

aus dem Verlauf der Isothermen zu erkennen, daß die Hauptmasse des Brasilien«

Stromes schon nördlich von 39° S-Br. nach Osten abgelenkt wird.

0. Der Winter.

(Juli bis läeptember [vgl. Tafel 35j.)

An der Küste von Südamerika sind nördlich von 30^ S-6r. die Nordost»
winde wieder etwas häufiger.

Südlich dieser Breite ändern sich die Windverhältnisse gegen die voraui-

gegangenen Monate wenig. Die Südwestwinde treten unter den Winden anderer
Richtung etwas hervor. Stürme kommen oft vor.

Da unter diesen Umständen in den Winii'rmonaten iUt Brasilienstrom

wieder weiter nach Süden vordringt als im Herbst, so sinkt in seinem Bereiche
trotz der kalten Jahreszeit die Wassertemperatnr sehr wenig.

Im Falklandstrom ist die Temperaturerniedrigung erheblicher, besonders
vor der La Platu-Mündung. Beim Feuerlande sinkt mit der Temperatur der Luft
auch die des Was.sers.

Die Strömungsbilder der drei Wintermonate unterscheiden sich unter-
einander nur besüglich des Brasilienstromea. Im Juli verteilen sieh ziemlich die
Temperaturireirensäf zo seines inneren Rei'eiches,

und die Isothermen verlaufen ähnlich wie auf
der Karte für dos Jahresmittel.

Im August und September dringt das
wärmere Wasser immer weiter in h<")lH>i-e Breit<Mi

vor. Die Isotliermen lassen genau erkennen, wie
weit in jedem der beiden Monate dieses Wasser
vorgeschritten ist.

Der kälteste 3Ionut.

(Siebe Figur 2.)

Es war nicht ganz leicht, den kfiltesten

Monat für die Wassertemperatur festzustellen, da
sich diese im August und September ziemlich
gleich bleibt.

OröBtenteils verspfitet sich das Minimum doch bis zum September. Nur
vor der La Plata-Mündung finden sich die niedri^'sten Temperaturen schon im
August, da (las Wasser des <:ronen Flusses im .luli, spätestens im Auirust am
kältesten ist und dieses die Temperaturen des Meerwassers vor der Mündung
immer stark beeinträchtigt

Digitized by Google

Kältester Alonat.



660 Aonalen der Hydwgiwpliie and Uaritmi« Meteorologie, Deaember 1011.

4. Der Mhliag.

(Oktober bis Deeember [vgl Tafel 3ftJ.)

In den Monatm <M^ber bis Dezember nihern sich die WindverhUtnine
stark denen der Sommermonate. Indessen kommen noch häufig Stürme vor.

Zwischen 35^ bis 46" S-Br. und 40'' bis öO"" W-Lg. wehen im Oktober und
vember vielfach SW-Winde.

Im Oktober stei^^en die Wassertemperatttren der Ströme weniic. Nur
unmittelbar an der Küste wird das Wasser wesentlich wärmer.

Der Lauf des Brasilienstronies wird im Oktober und November stark

durch die entgegfenetehenden Südwestwinde aufgehalten. Wie im Mai, so staut

sich wiederum sein Wasser.
Erst im Dozt'inber kann der Strom sicli zwischen 40^ und 49 * S-Br. weil

ausdehnen, so daß nun die Wassertemperaturen in weitem Umkreise steigen.

Der Falklandstrom behilt im Oktober und November die gleiche Stärke

wie im Winter und wird erst im Desember vom Brasilienatrom siu>flckgedringt

Neben den Temperaturkarten möge folgende Tabelle zum Vergleiciie her»

angezogen werden:

T>t>r Falklandstroin Im >'ov«'tnh«>r iiiul Dezoiiibt r.

Ort Monat
S t r 0 III r i c h t u n e 11 i u % Stärke

X NO 0 1

1

SW W NW (•

4n - r. S-Br 1
N'ovmher 7 M 7 1 20 - 7 13 7 13 17

M -M W I,-
1

1 >i'/.iinhcr is 1 1:;

43_trjof»-Br. X<wenibOT 16 i HS 13 1 6 3 3 n 5 17 u
1

i ti

43^50 f^Br. f

1

Noveinbei 7 ) 26 1 10 1 14 _ - 14 - 1 9

62—6:! W-Lg.
1 >i'ZiiiiI:mI' 1

:

81 1 4
1

1 17 1:; s s U

46^9« S-Br. /
58-eioW.l45. \

November

Dezember

lü

U
» 1

12

6

12

10

3 3

6 6

0

23

9

12

13

e. Die Amplitude der WaMsertemperatur.

(Vgl. Tafel 31.)

Die Amplitude der Wassertemperatur wurde schon früher von G. Schott

untersucht.') I>nrch die neue Untersuchung der Wassertemperaturen sind in-

dessen teilweise andere Resultate erzielt.

Die größte Amplitude wurde in der La Plata-Mündunp mit über 12'^ C, die

kleinste im Bereiche des Kap Horn-Sti'omes mit unter 3^ bis b° C. gefunden. Die

Amplitude des Brasilienstromes föllt von 85^ S-Br. nach Süden wie nach Osten,

und zwar von 8'^ auf 5"^ C. In dem Falklandstrom steigt dagegen mit Abnahme
(Irr Breite die Amplitude konstant, an der Kfiste, besonders vor der La Plata*

Mündung, schueller als fern von Land.
Die niedrigen Amplitudenwerte im Kap Horn-Strom und die hohen an der

Küste stellte Schott schon ziemlich in gleicher Weise fest Die Amplituden
für den eigentlichen Falklandstrom und den Brasilienstrom fielen dagegen so

klein aus.

Bei der Schwankung der Stromgrenzen und besonders der Stromstärke

nehmen die Tempwaturdifferenzen zwischen dem wärmsten und kältesten Mcmat

diese verhfiltnismSSig hohen Werte an.

>) Die jäbrlichcu Teinpenttiireehwankuiigeii di» i »zcainviuiftcnn, Peteniiaiine Mitt. Ibiij. Taicl 1".

Digitized by Google



KUehn, J.: über die MccremtrOmuDgen cwisehen Kq» Hom und der Im, Platft-Mfindnng. $61

f. Untorsnchnng der Teiiipeniturandernn^ von Monat zu Monat
durch Chrono-Theriuo-Isoplethendiagrainue.

(Vgl. Tafd 36 und 37.)

Um die Ändei'uug dor Temperatur von Monat zu Monat genauer prüfen
m kAiui«!!, wurden zwei Chrono-Thermo-Isoplethendiagranune hergestellt. Zar
Betrachtung wurde der 55. Längengrad und dor 45. Breitengrad ausgewählt,

damit die verschiedenen Strömungen sämtlich berücksichtigt würden.
Die Temperaturmittel der einzelnen Monate wurden zunächst auf ^j^^ C.

genau fttr die Eingradfelder von den Karten abgelesen und an^ander gereiht.

Dann wurden die gleichen Temperaturgrado miteinander vt^rbundon.

Um ein richti^'cs nnd klares Bild zu erlangen, mußton drei Monate zu
Anfang und zum Schiuü des Diagramms (also doppelt) gezeichnet werden.

Das wichtigste Ergebnis, welches durch die beiden Diagramme «rzielt ist,

ist dieses:

In dem vorliegenden Gebiete ändern sich die Monatsmittel der Wasser-
temperaturen immer in der Weise, daß sie, sobald die höchsten Temperaturgrade
errdcht sind, beständig bis au den niedrigsten fallen, um dann wieder durch
alle Monate beständig bis zu den höchsten zu steigen.«

Denn alle Isoplethon ordnen sich stets in einfachen Kurven um die wärmsten
und kältesten Gebiete, und zwar sind die ersteren an der Küste und im Brasilien-

strom während der Monate Februar und Märs, die letzteren im Falkland- und
Kap Horn-Strom während des August und des September zu suchen.

Aus der dichteren Scharung der Isoplethon lassen sich die Gebiete der

Temperatursprünge sowie die Monate, in denen sich die Temperaturen schnell

ändern, bestimmen.
Auf dem Diagramm fQr den 56. Längengrad tritt hierdurch besonders die

Westkanto des Brasilienstromes zutage, auf der für den 45, Breitengrad die

schnelle Änderung der Temperatur vom Falkiandstrom zum Brasüienstrom und
zur Kflste.

Außerdem aber liegen die Kurven in den Rubriken fßr April und Mai
sowie für Dezember und Januar nahe beieinander, woraus zu ersehen ist, daß in

ersteren Monaten die Wassertemperatur schnell sinkt, in letzteren schnell steigt.

70* SS* 60' 55* 50' 45* 40*

Orienticruiigxkarte fQr die nadutebeoden Stromubellen auf 8. 662 bis 666.
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Htthenazimut- Rechenslab.

Die Notwendigkeit, auf den modernen Eisenscliiffen häuiige Kontrollen

der Deyiation Toraunehmen, IfiBt es wünsohenswert erachemen, möglichBt einfache
Mittel zur schnellen Bostimmung des astronomischen Azimuts zur Vorfügung zu

haben. Aus diesem (Iruride ist von Herrn Kapitänloulnant Frhr. von Fr<'3'berg
darauf hingewiesen worden, daß in vielen Fällen das Höhenazimut vor dem Zeit-

azimut erhebliche VorsUge besitst, beeonders weil es die Berechnung des Stunden-
Winkels erspart. Diese Vorzüge werden allerdings nur dann zur Geltung kommen,
wenn man im Besitze eines Hilfsmittels ist, das eine schnelle Auswertung der
Messungsergebnisse gewährleistet. Als ein solches Hilfsmittel sind einmal die

bekannten Tafeln von Johnson^) anznsehenf dann eignet eich aber das Höhen-
asimut ebensosehr oder vielmehr noch besser zu einer Berechnung mittels eines

Rechenstabes, wie das Zeitnzimut, für das Nelting seinen bereits in der Praxis
bewährten Azimutstab konstruiert bat.^

Ein solcher Höhen-Azimntstab lag bereits vor in einem Teile des von dem
Verfasser angegebenen und von Nelting ausgeführten aironautischen Rechen-
stabes, der zur Berechnung des Stundenwinkels nus den drei Seiten des Pol-

dreiecks dient. Die Aufgabe ist bei dem Höhenazimut dieselbe, da ebenfalls ein

Winkel aus den drei Seiten des Poldreieoks zu berechnen ist. Die Teilungen
konntoi daher ungeändert beibehalten werden, und es brauchten nur die Be-
zeichnungen geändert zu werden. Dem oben gekennzeichneten Bedürfnis ent-

sprechend ist ein Stab konstruiert wwden, der nur die zur Bestimmung des
Hdhenasimuts erfordwlichen Teilungen des a^onautischen Stabes mit den ent-

sprechend geänderten Bezeichnungen trägt.')

Der Höhen- Azimutstab (siehe die Abbild.) besteht aus dem eigentlichen

Stab mit den festen Teilungen, einer oberen, die mit p + v, und einer unteren,

') .\. (". .Tohnsoii; Short, iKriinitc. «iid compn-hfiisivo altitu«l<'-a/iiTiuth tublcs to show tlic

truc biiirin^' uf tlic snii. iiiooii, ]>laiiots etc. for latitude to 75^' north or souUi: alUtudes 0° to 75'^;

und diK-litiati^ni 'Mr' iiurili t<i ivv Houtb ÜM tbe «pproximate ahip tiroe. (FuUialied hj Beqvest).
IL Ed., Ixtndoo 1902 by J. D. Pottcr.

»Ann. d. Hjdr. usw.« 1910. ö. 560.

Die Hmtelliing des istabes liat Herr Nelting, Hamburg 19, flbemommen.

AasL d. Hjdr. «iw. 10] 1. Heft XII. 3
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28
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b

die mit Az ln-zi-iclmet ist, der ln'wcijlirhon Zun;rt*

mit l incr oberen Teilung, mit p v, und oiner unteren,

mit 7, h hezMehneC, und äam Linter mit dem
.Strichglas.)

Die BMtimmunf; dM Asimuta mitteis des Stabe«
erfolgt gemäß der Formel

I ' .
((>--'> • fiii '

. (p — r|

ftfr Ii cos If

'

(Lehrb. d. Nav., 2. Aufl.. Bd. II, § 127), wo p den
Polabstand (p s W—d) nnd y die Dltferenx

T " f — h
bezt'iclinc't.

Dcni^'oinriß entsprechen die Teilungen f(>l<;onden

Funktionen: Die mit p + v und p — r bexeicbncten
oberen Teilangen Ton Stab nnd Zange dem Loga-
rithtntis <1es Sinus des halben Winkels; die mit </, h

bezeichnete untere Teilung,' der Zunfje dem Loij;a-

rithmus des Kosinus, dii' mit Az bezeieimete unten-

feste Teilung dem Logarithmus des Semiversus. Die
Bezifferung gibt die Grade der betreffenden Winkel an.

Der Nullpunkt aller Teilangen liegt am rechten

Ende und ist teils mit 180<», teils mit 0" bezeichnet, je

nacli der Fuiiklinn, ilie durch liie betreffende Teilung
gegeben ist. Nach links hin muUten die Teilungen
an einer beliebigen Stell« abgebroeiien werden, um
den Stab niebt au laaig werden zu lassen. Daher
gehen dfe Teilungen ffir p + y und p - v nar
bis 0.4 diejenige für ,/ und h bia 99JBP Ond die

für Az bis (i.;') bzw. ;!.'>;(. f» .

Für das Arbeiten mit <iem Stabe gdten die für

logarithmische Rechenstäbe allgemein gfiltigen Regeln
ffir das Multiplizieren und dae DlTldleren. Die ana-

zuführenden Multiplikationen und Divisionen ergeben
sich aus der obigen Form« !, die in al)gokürzter Form
unten auf dem Stabe einuM sehrieben ist, so daB man
sie nicht im Kopfe zu behalten brauoht. Die Klam*
mern in der auf dem Stabe stehenden Formel be>
deuten jedesmal die betreffende Funktion, naeli der

die Teilung ausgefiilirt ist, und deren Kenntnis für

den praktischen (;< liraui li iiiclit erforderlich ist.

Danach ist zur Ermittelung desAzimuts folgender-

maßen zu verfahren:

1. Man berechne p und v aus

p z_ 90^ — d und T = h — yi,

wobei die Vorzeiehen Yon d und ^ zu bMohten aind.

2. Man bilde p v und p—
II. Man steile den Lnnferstrich auf den Wert

Von ]• V in <ler oberen fi sti ii Teilung.

4. Man »chiebe bei unverändertem Läufer die

Zange sn weit ein, daß der Wert von h in der

unteren Zungenteilung unter dem Läuferstrich steht.

5. Man stelle bei unveränderter Zungeden Läufer-
sirich auf den Wert von p

—

t in der oberen Znngen-
tüilung.

In (liT Ali)iil(liiii(c ilr-i .\iit:iii;^'-- iinil ileü Endtciiet des
ii

'
- iT-i <]i \ i' lx'ivii liili< likeir ImIiu i <|(t vorhuiidcne Unlcr Vit

(•luxplnUe iiiiU Vcnikaiiitrich tik'ht wialvr|0'gi'l)cri.
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tl. Man schiebe bei unverändertem Läufer die Zunge so weit ein, daß der '

Wert von (p (ohne Rücksicht auf das Vorzeichen) in der unteren Zungenteilunty

unter dem Läuferstrich ertichoint.

7. Man lese das Azimut auf der unteren festen Teilung an der durcii den
Nullpunkt der unteren Zungenteilung bezeichneten Stelle ab.

(p -|- v) und (p — v) können als Faktoren beliebig untereinander ver-

tauscht werden, ebtenso h und
(f,.

Um Irrtümer zu vermeiden, rechnet man zweck-

niäßi)Z n/M-dliclii! Breite und Abwcicliung immer positiv, südliche immer negativ,

so daii I'olahstand (p) und Azimut (Az) immer vom Nordpol aus geziildt werden.

In der Nülie des Meridians versagt natürlicherweise der Stab, da in diesem

Falle das Hühenazimut ilberliaupt aozuverlässig wird. Es zeigt sich die« darin,

daß p + V oder p— v odar Mde sehr kl^ werd«n.
Wenn p + t über 18(P iat, so ist statt desson 960^— (p + v)"«« benutsra.

Beispiele

:

1. Lehrbuch der Navigation, Bd. II, S. 193.

h— 21.1-

< » -f. iJSP y = 4- 25Ji

p m2~ T = - 4.1

p-^-v :'.u p -V = h:.:i.

Läuferstrich auf 79.1 der oberen festen Teilung. 21.4 der unteren Zungen«
teilnng nnter Lfiuferstricb. Lfivln^rieh auf 87.9 der oberen Zungenteilnng.

26J» der unteren Zungenteilung unter T.nufprsfricli Stelhmi: des Nullpunktes der

unteren Zungenteilung auf der unteren festen Teilung abgelesen, t)2.G oder 267.4.

Da Gestim westUeh rom Heridian, ist

Az = 267.4^.

Die genaue Rechnung ergibt As — 267^ 22*.

2. Lehrb. d. Nav, Bd.n, a 268.
h = 52.1«

6 ^ ~ 0.4°
._f..:f

—
p = 904" T— ~89i

p-f V — 180i3 p—rs a5.

Da p + V aber 180°, so wird statt dessen benntst 860°— {p + y}^ 17».7°

Der Stab lielart das Reanitat

As 34»4*.

wihrend die genam Reohnnng Az ^ 849° T «rgibt.
j

9. Lebrb. d. Nav., Bd. II, S. 246.

p-(-T<- 154.1 p—v= 11.1.

Der Stab gibt

wibrmd die genaue Rechnung an Ax = 44° 82' fQbrt.

4. Lebrb. d. Nav., Bd. II, 8. 229.

4 = — i}JSf>_ _ y » -i- :ts.o

p SS Uli* T = — 27.S

p-)-r s 83.7 p — 130.3.

Naeh dem Stab Ist
Ax = 127.0'^,

wihrend man mit Hilfe einer genauen Rechnung As — 127° 49' findet.

Soll d( r Stab zur Bestimmung des Stundenwinkels gebraucht werden, so

ist zu benutzen
r.
— — h an Stciti' mmi |i '.hi -i

u^yi — d • « «V — ü — f>,
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80 dafi die Formel
(z -! u) : fr/) X (z — 11) : (<5) (t)

lautet. Zur Bestimmung des Winkels am Gestirn tritt

Vi — 6 — h « « «Tah—
und die Formel gebt über in

(b+ w) : (<J) X (b- w) : th) = (q).

Dr. £. Kollischütter.

Streaky Bay (Flinders).

Nach Frapehogen Xr. ;U(>8 des Kapt. E. Parow, 8. »Aster«, vom Miirz 1904; Nr. 3609 und Bencht
Nr. 3639 de» Kapt. C. W. Stege, 8. »AtliUiticc« vom Februar 1905. EiKüut Dftch furiiirhfn QueUea.
BriU Adm-Krt Nr. 2759b, Australk, Bouthein Portion; Nr. 1061. C. OitutranliA to the OreM Amtalbn

Bight Leiste VerBCfentlkikung »Der Fllote«, Bud IV, Seite 146 ff.

Streaky Bay liegt etwa 250 Sm nordwestlich von Port Adelaide an der
Nordostseite der großen australischen Bucht; F'linders heißt die Ortschaft am
Südende von Bhinche Port im südöstlichen Teil der Streaky-Bucht. Schiffe mit
großem Tiefgang ankern im norddstliohen Teil der Bucht östlicli von der Lindsaj-
Huk, wo sie bei jedem Wetter sicher liegen, während Schiffe mit geringerem
Tiefgang innerhalb der Barre in der Mitte der Bucht oder etwas südliclier

ankern, wo sie durch Sandbänke gegen Seegang geschützt sind. Besser ist jedoch

der Ankerplatz in Blanche Port, der vollkommen von Land eingeschlossen ist.

Die AnBenreede ist offen gegen Winde and Se^ang aus westliehai Richtungen.
Die geographische Lage des Beobachtungspunktes nördlich von Flinders ist

32° 47' 50" S-Br. und 134^ 13' 20" 0-Lg. Die Mißweisung für das Jahr 1911 be-

trägt etwa 3.7^ O und ist ungefähr stationär.

Landmarkea. Fflr von Süden kommende Schiffe bilden zunächst die Inseln

der Investigator-Gruppe, die l)is zu 80 Sm südlich von der Streaky-Bucht liegen,

gute Landmarken. Die am meisten in Betracht kommenden sind die Pearsou-

und die Ward-Inseln sowie die Flinders-Insel. Die Pearson-Inseln sind die äüd-

westlichsten der Gruppe; sie bestehen aus vier Inseln und Tersehiedenen Klippen.

Die nördlichste der Inseln ist die grünte. Sie hat an ihrer Westseite steile

Küstenabhän^'c, die im nördlichen Teil der Insel beinahe bis zu ihrem höchsten
Gipfel, der zu 23ti m Höhe ansteigt, hinanreichen. Der südliche Teil der Insel hat

zwei kahle felsige Gipfel, von denen der eine nahe an ihrem Südende 115 m höeh
ist. Etwa 12 Sm nördlich von der größten der Pearson-Inseln liegen die Ward-
Inseln, zwei Inselchen, die von blinden Klippen und drei einzelnen blinden Riffen, auf

denen es gewöhnlieh brandet, umgeben sind. Die nördliche der Inseln ist die

größere; sie ist an ihrer Oberfliche flach, während die Abhänge ihrer Seiten au
49 m Höhe ansteigen. Die südliche der Inseln ist eine kleine 28 m hohe Kli]>pe.

Etwa 8 Sm östlich von den Ward-Inseln liegt die Flinders-Insel, die grölite und
bedeutendste Insel der Investigator-Gruppe. Ihre Seiten bestehen aus Sandstrand
und steilen Abhängen, von denen der an der Sfldosthuk der Insel zu 53 m, der
am nächsten westlich von dieser Huk gelegene zu 61 m und der an der Xord-
osthuk zu 62 m Höhe ansteigt. Außerdem erheben sich auf der Insel noch ver-

schiedene Hügel mit langem Kamm, von denen der auffülligste 6ö m Höhe
erreicht und 1 Sm nordöstlich von der SQdhuk der Insel liegt. Nähert man sich

dann, nordwärts steuernd der Küste, so bildet Kap Blanche eine gute Landmarke.
Diese Iluk mit steilem Küstenabhang trägt nahe ihrem Westende einen 102 ni hohen

Sandhügel, und das Land südöstlich von ihm behält auf eine Strecke von 2 Sm
beinahe dieselbe Höhe bei. Landeinwärts flacht die Huk allmählich zu dem
niedrigen mit Gras bestandenen Isthmus ab, der die Huk mit dem Lande östlich

davon verbindet. Westlich und nördlich vom Kap steht meist hohe Brandunii,

9 Sm nordwestlich von Kap Blanche steigt auf der Westall-IIuk der auffällige

gleichförmige Berg Westall zu 96 m Höhe an. Die Küste der Huk ist im all-

gemeinen steil und besteht aus rötlichem Gestein, an dem die See brandet.
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Auch auf <\cm Riff, das «ii'ti in südwestlicher Rielitunir 1 Pm weit vom Südondo
der Wt'stall-iluk erstreckt, steht schwere Brandung. Kap Bauer, die Südwcsthuk
der Streaky-Bucht, steigt etwa 1 Stn landeinwärts zu 90 in Hohe an; sie ist mit

Steinen und niedrigem .Strauchwerk bedeckt. Westlich von diesem Kap, etwa

4'/s Sm davon entfernt, liegt die Olive-Insel, eine flachgjpfelige 25 m hohe Klippe^
die h&ufig von Seehunden aufsucht wird. Ringsum die Insel liegt noch eine
ganze Anzahl von Klippen, die sieh gewöhnlich durch schwere Brandung kenntlich

machen. Die Brown-Huk, die Nordwestlnik In- Stn ak} Bucht, ist etwa 35 m
hoch, von rötlicher Färbung und mit Gras bedeckt; ihre östliche Seite fällt steil,

die westliche allmälilich ab. Nicht ganz 8 Sm östlich von der Brown-Huk liegt

die 31 m hohe, dunkle und mit Bäumen heetandene De Mole-Huk. Zwischen ihr

und der 5 Sm welter östlicli gelegenen Lindsay-Huk bietet die Küste nur wenig
Anhalt, lind die auffälligste Erscheinung in dieser .sandigen Bucht ist ein dunkler,

20 m hoher Hügel, der an der Mitte der Bucht nahe am Strande liegt; die

Lindsay-Huk selbst ist rund, sandig und nur 3.7 m hoch. Zum Einsteuem in

die Bucht durch die Daahwood-Einfahrt dienen die dort ausigelegten Tonnen und
der auffällige kahle Sandfleeken Perlnbie an der Ostaeite der StrMtky-Bacht als

Landniarken. Dieser liegt 14 Sm südöstlich von der Lindsay-IIiik, ist 22 m hoch
und die beste Landmarke zum Durclisteuern der Uashwood-Einfahrt, wenn die

Tonnen nicht aunliegen sollten. Weitere Landmarken bilden dann die 26 m hohe
Eba-Insel, die mit grobem Gras und niedrigem Buaehwerk bestanden ist und an
ihrer Noidaeite mehrere Sandhügel «nfweiat, sowie der im Blanche Port gelegene
One Tree-Hiigel und die Kirche VOD Flinders. Für von Westen kommende Schiffe

bilden die etwa 2.H Sm we.stlfch von der Bruwii Huk gelegenen St. Francif^-lnseln,

die südwestliche (Jriippe des Nuyts-Archijjels, gute Landniarken. St. Franci.s ist

die grollte Insel der Uruppe. Sie ist über 2 Sm lang in Nord—Süd-Richtung und
ebenso breit in Ost—West-Rlehlang und ist beinahe auf ihrer ganzro FMehe mit
niedrigem grünen Buschwerk bestanden; ihr runder Gipfel an der Ostseite ist

80 m, die höchste Stelle an der Westseite G9 m hoch. 2 Sm südlich von ihr ragt
die- 7C m hohe Masillon-liiscl aus dem Wasser, die drei beinahe gleicli liohe

Gipfel hat. ^/^ Sm südlich von dieser liegt die sehr steile und anscheinend un-

zngingUehe Fenelon-Inscl, die nur einen 58 m hohen Gipfel aufweist. Südsüd-
wostlich, etwa 4'/3 Sm von der Fenelon-Insel entfernt, liegen die Cannan-Riffe, die

sich in Ost—West-Richtung beinahe 2 Kbig weit erstrecken; nur eine einzige

Klippe dieses Riff.'s l airt über Wasser und ist 7.G m hoch. Westiidi von dem
Riff, 5',', Sn> davon entfernt, liegt die 20 n» hohe Hart-Insel, eine beinahe kahle

Klippe, die auch unter Wasser steil abfällt; nur eine Klippe liegt über Wasser
nahe bei ihrer Mordoethuk, und eine weitere liegt unter Waaser nieht ganz 1 Kblg
von ihrer Sfldwesthnk entfernt. Außer diesen angeführten Inseln liegen auch
noch nielirere in der Umgebung der St. Fraiu-is-Insel, die aber niclit weiter für

von Westen her die Streaky-Bucht ansteuernde Schiffe in Betracht kommen tlürften.

Nach Anrieht eingangs angeführter Kapitäne wire ein Leuchtfeuer auf der

Olive-Insel von großem Nutzen für die Anateueranjc der Streaky-Bucht; auch
milBte die 2.7 m unter Wasaer liegende gefShrlicbe Dashwood-Klippe, die in der
Mitte der Bucht vor der Dasliwood-Einfalirt liegt und auf der es selbst bei

starkem Seegang nur gelegentlich brandet, gekennzeichnet werden. Neuerdings
ist jedoch ein Leuchtfeuer auf der Flindors-Iosd und ein solches in der 8Ad<
einfahrt zur Streaky-Bucht errichtet worden.

Anateueninft. Von SQden kommende Dampfer kfinnen die 5 Sm breite

Durchfahrt zwisclicn Kap Bauer und der Olive-Insel benutzen; Segler .sollten dies

nur bei kräftigi'iu günstigen Wiiiilc tun, andernfalls aber etwa ;i Stn nordwestlich

von der Insel pa.ssieren. Wird ersterer Weg gewählt, so halte man nai h Passieren

des Kaps auf die an der Nordseito der Bucht liegende De Mole-Huk zu, bis man
reeht vor der Ober die Barre f&hrenden Einfahrt ist, die man benutzen will.

Auf dem zweiten Wege steuere man von einem Punkte etwa 3 Sm nordwestlich

von der Olive-Inacl rw. 49^ (mw. NO) und achte darauf, daB der Berg Westall

auf der Westall-Huk si» lange frei vom Kap Bauer hieiltt, bis di r weille Sand-

fleeken bei Perlubie südlicher, als rw. 96'' (mw. O'/^S) peilt, oder die höchste
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Stelle <ii'r Hrown-Huk westlicher, als rw. 2'J6' (mw. WKW). Auf Wi-ist-

wird ilie }.'<-fälirlirho blindo Dashwood-Klippo verini«d«iL. Eine ainliiL' felsif.'--

ünHefe mit 9.1 m WasMrtiefe und 23 bis 29 m in unmittdlbarsr Nähe, auf d«r
die See stets heftig brandet, Wegt rw. 136° (mw. S0>/^0), 4.5 Sm Ton der Brown-
Huk. Eine dritte Klippe iiiil 14.6 in, walirsHiciiilioh alier nucli wenif:er Wasser»
tiefe, auf der die See brandet, lie^rt rw*. 2!)6 (inw. WNW), 4.5 Sni von der Dasb<
wood-Klippe und rw. 83 (n>w. OzN), 4 Sin von der letztj^enannten Untiefe. Von
Westen kommende Scliiffe müssen das etwa 27 westlich von der Hart-Insel

(Moyts-Arehipel) gelegene Yatala-Riff meiden, daa aas swei Klippen besteht, von
di'ncn die nurdliclic wnlirt^clieinlich weniger als l.S m, die südliclit' etwas mehr
untt r Wasser lie;:l ; auf der uürdlicben Klippe brandet es immer, auf der süd-

lichi n nur ^'(>lt--:i'ntlirii. Bei Maobt Oder uiuiohtigvm Wetter sollten Schiff« gut
südlich davon passieren.

Kapt C. W.Stege aehreibt über die Anstenerung: »Am 12. Januar 1906
verließen wir 6lr V mit leichter nordöstlicher Brise die Semaphore-Reede Tor
l'ort Adelaide, um nach Streaky Bay zu versegeln, wo wir eine Ladung Weiten
für Euro|)n laden sollten. Am 15. Januar peilton wir K;i]i Bnuci- rw. :t5 ' (mw.

NNO V4O), 3 Sm entfernt, unu<i7.'oltpn das Knp in 4 Sm Abstand und steuerten

für die AuBentonne der Dashwuud-Kinfalirt. Niichdem wir diese um 9t» V ge-

sichtet hatten, steuert«! wir mit aAdöstUohem Winde gerade darauf au. Um 10>> V
muflten wir aber, da wir mit dem eehralen Winde die Einfahrt nicht durchsegeln
konnten, auf 5,5 m Wasser ankern. Nach Peilungen rlor Tünnen d4'r Dasliwood-

Einfahrt sollte das Schiff auf y.l m Wasser liegen. Die äußere schwarze Tonne
war Tertrieben.«

I^ui hi teuer. Siehe Leuehtfeuer aller Meere 1911 Heft YH, Tit. IX, Nr. S706
und .\. f. S. 11/863.

Lotseawesen. Lotsen sind nicht vorhanden. Kapt. ('. W. Stege nahm einen

ortskundigen Hann von Port Adelaide mit, der das Schiff ein- und auszolotsen

hatte. Der Mann hatte kein Patent; er bekam fOr seine Dienste 14 £ einschlieBlich

der Relaennkn-,t. :i nach Port Adelaide zurück.

SehlepiMlauipfer sind nicht am Orte, Jeilocii schleppen K&stendampfer ge-

legentlich; auch dar Dampfleiehter der Firma John Darling & 80 n tut

Schlepperdieiwte, wenn es verlangt wird. Scblepplohn wird mit dem Kapitin
des Leichters vereinbart; er verlangte fSr das Anaachteppen eiaer Bark 30 £.

Nach AnssaL'c des Hafenmeiateirs hatte bis Februar 1906 noch kein Schiff

Schlopperhilfe benutzt,

ReUunKswesea. Eine Rettungaatelle mit Raketanapparat tat In Port Elliaton.

({narantäne. l-]in (iesundlieilsj)a[? wird verlangt. Es kommt kein Arzt an
liord und darf unmittelbar nach Ankunft mit dem Lande verkehrt werden, lie-

aonderc Quarantäne-Einrichtungen sind nicht vorhanden.

Zolibehondlnng ist die in australischen liäfen übliche. Kapt. E. Parow
muRte seine in Port Adelaide versiegelten Papiere uneröffnet dem Zolll>eamten
in i Streaky*Bueht flbergeben. Der letztere war gletehseitig Haf^n« und
1 'l'.^llaeister.

Ankerplatz auf der .Vußenrcede. Auikirbalb der Barre sind keine geach&txtea
Ankerplätze vorhanden. Kapt. C. W. Stege ankert« auf 6.5 m Wasaw vor der
Daabwood-Einfahrt. Kapt. E. Parow, der abends vor der Einfahrt ankam, ankertp
wihrenil 'L t- Nacht niclit, somlern legte bis Tagesanbruch da."? Schiff liei.

Gezeiten. Die Hafenzeit in Blanche l'ort ist OV 5«"!"; die lloehwas.-i. rliril;.

beträgt bei Springlide 1.8 m, bei Kipplide sehwankt aie zwischen 0.9 und 1.4 m
Die Gezeitenströmo findet man im allgemeinen nur in den Fahrstraßen der
Bucht, In den fibrigen offonliegenden Stellen der Bucht sind sie kaum fShlbar,
Tn der AVnrburt. >n-r)nrclifalirt iMtr.HL't ihre < Iix-hwindiirkcit etwa 1 Sni, in der
I)asliwiiiiil-I)uf< hfnliri 1.5 Sni uiei in der srnidun-hfalirt weniger als 1 Sni in der
Stund*'. Im Fahrwasser /.wi.schen Perlubie und South-Sand setzen sie mit 1,5 Sm,
und in der Einfahrt zum Blanche-Hafen und zwischen den Perforated-Klippen
und dem Sandatcerte vor der Olbaon-Huk mit 2.6 8m OoBObwindigkeit btf Spring-
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tiden. Im inneren Teil von Blancbe-iiafen bind die Gezeitenstrüine dann wieder
sehr schwach.

Nach Kapt. C. W. Ste^e war der Strom während seines Aufenthaltes vom
15. Januar bis 24. Februar 1905 nicht so stark, wie in den Karten angegeben ist.

Das Schiff lag während der ganzen Zeit fast immer auf den Wind, nur aL> es

beladen war, hatte der Strom Einfloß auf die Lage des Schiffes.

Harre. Der gröBte Teil der inneren Strcaky-Bucht wird von ihrem äußeren
Teil duroll eine Harro potrennt, die verschiedene bei Miedrigwassw trocken-
liegende Bänke zeigt und drei Durchfahrten hat.

KHiHL Dor Oesundheftsxustand war während des Aufenthaltes eingangs
erwähnter Kapitäne ii:ut, es kamen keine klimatischen Krankheiten an Bord vor.

Einsteueriinpr. Nach dem Ankeri>latze im nordostliclien Teile der Streaky-

Bucht bestimmte Schiffe müssen zum Einlaufen die etwa 1.5 Sm breite und bei

Niedrigwasser 9.1 m tiefe nördliche, die Warburton-Einfahrt benutzen. Betonnt
ist diese Einfahrt nicht, aber es fällt nicht schwer, vorlier an Hand von Kreuz-

IMÜungen von Kap Bauer, der De Mole-IIuk und der IVown Iluk den Schiffsort

festzustellen, und dann mit Hilfe der Karte ohne Schwierigkeit die Durchfahrt
zu passleren und nach dem Ankerplatze hinzulaufen.

Nach den Ladeplätzen im mittleren Teil der Streaky-Bucht oder nach
Blanche-Hafen bestimmte Schiffe mit fjröRerem Tiefgan»,' müssen die mittlere, die

Dashwood- Einfahrt benutzen. Diese Einfahrt, die etwa 3 Sm nordöstlich von
der Dashwood-Klippe beginnt, führt in Ost—West-Richtung über die Barre und
wird durch vier Tonnen bezeichnet. An der Nordseite der Einfahrt liegen zwei
schwarze Tonnen mit rautenformi<:en Top])/.eichen auf 7.3 und ö.f) m Wassertiefe,

an der Südseite zwei rote Tonnen mit Halltoppzeichen auf den j_'leiclien Wasser-
tiefen. Nach Angabe der Kapitäne ist die Farbe der Tonnen aber schlecht aus-

zumachen und erscheint gleichmäßiii^ weiß infolge von Verunreinigung durdi
Vogel, denen sie als Ruheplatz dienen. Die gerinf^ste Wassertiefe im Fahrwasser
beträgt 5.5 m bei Springniedrigwasser. Bei der Kinsteuerung bringe man den
nördlichen Teil des weißen l'erlubie-Sandfleckens in rw. 1Ü5 (mw. OzS)-reiiung

und steuere mit dieser Peilung als Kurs fiber die Barre, wobei die roten Tonnen
an St-B., die schwarzen an B-H. bleiben. Sollten die Tonnen vertrieben sein, so

kann man auch allein auf der Peilung von Perlubie-Sandflecken einlaufen. Diesen

sollte man jedoch dann, um über die tiefste Stelle der Barre zu passieren, lieber

in etwas südlichere Peilung bringen, als rw. 106° (mw. OsS), und nicht nördlich

davon. (Die Richtigkeit dieser Angaben ist aus der Brit. Adm-Krt. Nr. 1061

nicht zu ersehen. Steuert man hiernach mit rw. 105 (mw. ()zS)-Kurs auf die

mit »Bare sand« bezeichnete Stelle zu, so passiert man zwischen der roten Außen-
und Innentonne über die Barre. GHlnstiger ist der Kurs, wenn unter »nördlicher

Teil des weißen Perlubie-Sandfleekens« die Stelle gemeint ist, wo in der Karte
Well« eingezeichnet i.st; man mül5te jedoch darauf achten, daß die rote Innen-

tonne an St-Ii. bleibt.) Feilt dann nach Passieren der Barre die Westseite der
Eba^Insel rw. 172° (mw. SzO), so ändere man den Kurs südwSrts und steuere
auf die Insel zu, sobald ihre Westseite rw. 178^ (mw. S'/.,f)) peilt. Auf dieser

Feilung passiert man zwischen Ferlubie und dem Ostende des Smith-Sandes, das
durch eine rote Pfahlbake gekennzeichnet ist, und kann mit Hilfe des Lotes einen

Ankerplatz nördlich oder westlich Ton der Eba-Insel aufsuchen. Will man nach
Blanche Port, so steuere man, sobald Perlubie rw. 60- (mw, NOzO) peilt, einen
Kurs, der wenig.stens ^L, Sm westlich von der Kba-Tnsel freiführt, und halte dann
auf die Ferforated-Klippen an der Einfahrt zum Blanche-Hafen zu. Von diesen

Klippen halte man etwa 8 Kblg Abstand und passiere zwischen ihnen und der
roten Tonne vor der Fairway-Klippe. Peilt die Kirche im Orte Plinders rw. 20P
(mw. SzW ' .,W), so steuere man mit dieser Feilung als Kurs solange weiter, bis

die östliche Ferforated-Klippe in rw. id^ (mw. I^O)-Feilung eben südlich von der
westlichen Klippe £reikommt. Dann steuere man rw. 229^ (mw. SW)-Kurs, die

Klippe in der genannten Peilung achteraus haltend, bis die Kirche rw. 178^

(mw. S'/.,0) peilt. Jetzt nehme man diese Feilung als Kut's auf und steuere

nach einem dem Tiefgang des Schiffes entsprechenden Ankerplatz. Auf diesen
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Knnm wird man bei Niedrigwasser 4.9 bis 5.2 tn, bei Hochwasser 6.7 m garingat*
WaBsertiefe finden; Schiffe müssen jedoch darauf achten, daß sie den aofMMilirtm
Aasternsteert meiden, der sich von der Crawford-Landun<.'sstpllo erstreckt.

Nnrli dt'in Hallnst^rund oder nach einem .Vnki riilnt/ iint> r ii< r N'i>rth-Bank

bestimmte Schiffe müssen nach Passieren der i^arrt' nOrdliclieii Kur.s ;iufncbmen.

Di« SAd'Dorcbfahrt, die bei Niedrigwasser :<.3 m Waaeertiefe hat, ist bei

NieilrigwasMir nur mit aohliehlem Wasser Mr Schiffe mit «wtiger ak 3 m Tief-

^'ang passfertMir. Einlaufende Schiff« mflsaen von einem Pttnict«, der etwa SSm
nordwostlich von der (»livo lnsol liri.»t. r\v. 82 (inw. OzX)-KursJ steuern, bia dl«
höchstif 8tflk> der Elia-liist-l rw. '.M (niw. O) |>i'ilt. Dann nehme man diese

Peilung' als Kurs auf und kreuze die Harre. Man ist über diese hinüber, wenn
der One Tree-Uügel im Bianehe-Hafen in rw. 161^ (mw. SSO)-Peiliuig mit der
Gibeon-Hok in Linie kommt, oder wenn die rote PMilbak« mit lareisfSrmigen

Toi>])zei«h«ll an d. r Xonlkante -ler 1.« m (1 Fad.)-St. He rw. 139^ (mw. SO) peitt.

Es ist bislang nida 1» kaiint. ul> da? neu errieliti-te Eeuohtfeuor auf dieser Bake
brennt, jedenfalls ist e.-^ alier in näeiisier Näiie derselben errichtet und daher

beim Hinsteuern an St-B. zu lassen. Man passiere 2 Kbig nördlich von der Bake
ttüid 8t«uere dann rw. ISS® <mw. SOVtO)-Kara, wobei man darauf achte, daß man
in gntwa Abstände von dem Sandsteerte vor der Tfibson-Huk bleibe. I'eilt die

Aatlieb« Perforated-Klippe rw. 161'^ (mw. S?0), so halte man auf die Klipjien zu

Und Terfalii ' , u ii' ohi-n l>esrliri<'ben.

Auslaufen. Kapt. L". W. Steye schreibt: »Am 24. Februar 190.5 durch-

segelten wir mit leichter südlicher Brise bei etwa halber Ebbe die I)a>hwi>od-

Dwrohiahrt. Wir loteten als -leringste Tiefe in der Mitte der beiden Barre-XooBea
6JS m Wasser; der TiefiraoL' des Schiffes betrug 5.8 m. In früheren Jahren hattw
Schiffe mit H S m Tiefgaiii: die Harre schon bei Niedrigw^sscr und soli-lie mit

6.8 m Tiefgang bei llo< hwas^< r passiert. Um 9* V passierten wir die AuUentunne
mit frischer Südostbris4', die aber gegen 10* 15"i° wieder abflaute; um 11* 30"**

setste die Seebrtse aus Südwest ein. Wir kr«nxten in Sicht der auf der Dash-
wood-Klippe stehenden Brandung nnd in Sicht ron Kap Bauer gegen diesen Wind
und hohen SeeuanL' ans Südsüdwi-st.«

.Xakendätze in der Itarht. Im nordöstlichen Teil der Stienky- Bucht ist

Östlich von der Lindsaj-Uuk für tiefgehende Schiffe ein vollkommen gegen
Stürmische Winde und Seegang geschütster Ankerplats. Dieser ist auch der
einsige gnte und voUkommen sichere Ankerplats fftr tiefgehende Sebiffe an d«r
ganzen Kiistenstrecke zwischen dem Kinir <5eort:e-Sund (.\lbany) und Pi>rt Tancota.
tin<ße Schiffe ankern hier auf 'J f. m Wasser über Sandgrund mit St-ei;i ap in den
I'eilunL'en: Lindsay-lluk rw. ".'71 iinw. \\ ). 2 Sm entfernt, Hügel auf der I>e Mole-

Huk rw. 257- (mw. WSW' .W), und auffälliger Sandbügel innerhalb des Acraman-
Krieks rw. S07° (mw. NWaW). Kleinere Schilt« können ihrem Tiefgang ent-

sprechend «wischen diesem Ankerplätze nnd Acraroan-Kriek ankern. Im mittleren

Teil der Bucht kennen Schiffe irgendwo an der Innenseite der North-Bank und
lies South-Sandes ankei-n, imIi i- /ss Ischen diesen Üänken und dem Fesllande im
Süden. Bei siürniisetien w. >Uielien Winden aber stein an der Ostseite der Bucht
io der 3!ihe der Kü?te unbt>iuenie kurze See, wodurch die Ankerketten stark

belastet werden. Unter solchen Umständen ist es besser, südöstlich Ton der Mitte

der North-Bank nnd so nahe wie mögrlich an ihrer Kante xn ankern, wo man
geschützt lie^t.

Per beste .Xnkerplatz ist in» süiiliehen Teil der Bucht im Blanche-ilafen,
wo Si-liiffe voltkomnien durch Land L'e.<chützten .\nkerplatz über sehr gut

haltendem Grund finden. Schiffe mit 5.5 bis 5.8 m Tiefgang ankern übw Schlick-

grund auf 7.9 m Wa^r. von wo aus die Plinders-Kürehe rw. 177° <raw. ,0)
und das Nordonde der niedrigen felsiiren Huk bei der Crawford-Landungsstelle
rw. 82 (mw. OzN> peilt. Kleinere Soluffe ankern dichter beim Orte Flinders
auf etwa ;{.7 l.;s 4 11 m Wa-s rtuf.- in 2 Kblg 1 Sm Abstand von der Küste,
von wo aus die Kin ho zwischen rw. 161- (mw. SSl») und rw. 195^ (mw. SxW)
peilt. Eine Stelle mit 5.5 m Wn^fier und mehr liegt 1 Sm ron der Kht^« «nt*
forut; von ihrer Mitte aus peilt die Kirche rw. IM"^ {mw. SSOV^Ok Kleine
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Schiffe mit weniger als 3.7 m Tiefgang können auf 4.3 bis 4.G m W'assertiefe über
SchlickgTvnd etwa 8 Kblg von d«r fandungsstelle beim Orte Flinders ankern,
von wo aus die Kirohe rw. 178° (mw. S*7jO) und One Tree-Hügel rw. 85**

(mw. 03/^N) peilt.

Ballastgrund. Der Anlcerplatz für Ballast lö.schende Schiffe befindet

aicli unter der North-Bank. Zur Kennzeichnung seiner Südostgrcnzo sind an der
Südseite der North-Bank zwei Stnn<;enbaken mit viereckigen, weißen Toppzeichen
errichtet worden. Per Halla.st darf nur nordwestlich von der Verbindungslinie
der beiden Baken über Bord geworfen werden.

Die Ankerplätze zum Laden der eingangs angeführten Schiffe waren bei

der Eba-Insel und aQdlioh von Spithead.
Hafenanlajfcn. Eine 328 m lan<2:o Lan(lun<^sbrücke mit 4.3 ni Wasser bei

Niedrigwasser an ihrem Aulienende ist bei dein Orte Flinders errichtet.

Das Laden des Weizens geschieht auf dem Ankerplatze aus Küstenfahr-
zeugen oder aus dem Dampfleichter der Firma John Darling A Son. Der
Weizen wird mit den Dampfwinden der Fahrzeuge aufgehievt. Kosten und Risiko

für die Ladung der Leichter trägt der Ablader. Liegt jedoch ein Schiff weit

vom gewöhnlichen Ladeplatz ab, so muh es eine Extravergütung von 1 sh 6 d
per t für die Leichter bezahlen. Kapt C. W. Stege setzte es jedoch bei seinem
Al)]ader durch, daß er keine Extravcr<jfütung für die ihm nach dorn Ballast-

grunde geschickten Leichter zu bezahlen hatte. Stauer und Holz zur (larnierung
des Schiffes sind nach Kapt. C. W. Ötege nicht zu erlialten; er selbst brachte
Holx und Stau«r von Port Adelaide mit. Bootslandungsstelle befindet sich

bei der Brücke.
HafenordnuDie:. Es gelten die für die Häfen von Süd-Australien üblichen

Bestimmungen. Kapt. C. W. Stege erhielt bei seiner Ankunft vom Hafenmeister
einen kleinen gedruckten Bogen, der die Bestimmungen über das Löschen des
Ballastes enthielt.

UafennnkoHten. Leuchtfeuerabgaben betragen 6 d p. R-T.

Der Ort Flinders zählte im Jahre 1902 etwa 230 Einwohner. Eine Bank,
eine Kirche und mehrere Hotels sind am Orte. Eine Post- und Telegraphenstation
ist ebenfalls vorhanden.

Die Ausfuhr besteht aus Weizen und etwas Wolle. Von den am nordlichen
Teile der Bucht liegenden Faktoreien werden mitteis Küstenfahrer viele Schafe
verschickt.

Daaipferlinien. Ein Dampfer und ein Schuner suchen den Hafen regel-

mäßig auf; wöchentliche Post kommt von Port Adoleido über Land via Port
Lincoln. Der Ort ist an das allgemeine Telegraphen netz der Kolonie an-

geschlossen.
SchiffsauHrüstun;;. Kessel kohlen sind nicht zu haben. Frischer Proviant

ist in beschränktem Maße zu bekommen, Austern knnn man an verschiedenen

Stellen der Bucht fangen. Dauerproviant und sonstige Ausrüstung muß
man von Port Adelaide beziehen. Kapt. G. W. Stege bezahlte für ein Schaf von
44 Pfd. Lebendgewicht 15 sh, für ein acht Wochen altes Ferkel 12 sh. Trink-
wasser ist zum Preise von 1 Ü ]). t zu erhalten, es soll etwas brackig sein.

Kapt. C. W. Stege bezog UUO Gallonen Regenwasser zum Preise von 1 £ p. t

von einem Sehmiedemeister, der es in seinem Boot an Bord brachte. Seine
Leute holten auch einmal ein Faß voll Wasser aus einem Brunnen hinter der
£ba-Insel. Sonst soll nach dessen Angaben die Bucht wasserarm sein.

Auskunft für deu i»ehiffsverkebr. Deutscher Konsul ist nicht am Orte,

das nSchste Konsulat ist in Adelaide. Agenten des Germanischen Lloyd und
deutscher Dampfergesellschaften sind nicht am Platze. Die eingangs angeführten
Kapitäne liat ten Joli ii Da r 1 i ii «z i'i- Sun als Agenten. Ma nnscha ftsent weich n n 'je

n

kommen vor. Seekarten und nautische Bücher muß man von Port Adelaide
bestehen.
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L

Chemurupo oder Chemulpo.
Nach Konsulai.sfnmcbogcii Nr. 2343 vom Dozcmber JDOl', Nr. 2933 vom Januar Nr.

vom Januar V.m. Nr. 421)1) vom Au^rust 1907, Nr. 4823 vom Januar 1909. Nach Bericht l'.I'. -

Kapt. J. KarberK und «Ics III. Offz. A. üollert , 1). >Vandalia<, vom Sommer 1906 und Nr.iKV

des Kaj)!. \V. Hülrtobusch, D. -Deike Rickmcrs , vom 1908. Ergänzt nach den npufsir

brilirichei), amcrikanisfhen und japanischen (.Quellen. D. .\(lm-Ki-t. Nr. 21)11. Ost-Chinf-si-^ho M-

Brit. Adiu-Kn. Nr. 913, West Coast of Korea; Nr. 12.'>S, .\nproa< fu« to Seoul, Nr. 127U. .\p|>ni8 ii<^

l'hemul]dlo Anchoragc. Chemulpho Anchornfie; Jap. Aum-Krt. Nr. 327, Approachcs to (.1ieniani|«i

Andionge. Letzte YerOffendichun^r^'n : «Die wiehti-isten Häfen Chinas« 1901. S. 243, lid

»Der »^iiote neue Folge 1902, S. 92.

Chenranipo, früher Chemulpo genannt, Seehafen der koreanischen Land«-

hauptstadt Söul, lie^'t an dem Sah^e-FluB, einem tiefen Mündungsarm desHto-

Flu.s.ses, tler sich in das Gelbe Meer er^'ießt. Die anderen vielfach ver2wei<.lM

Mündungen des llan-Flusses sind versandet und können deshalb von Seeschiffen

nicht bdEahren werden, wShrend det Salte-FluB* durch die Einwirkung der starka

Gezeitenströme leidlich schiffbar bleibt Der 45 Sm lan^e Wasserweg voa 1

Chcmurupf» bis nneli Söul vor.=!andot immer mehr, so dalJ er nur noch vor

kleinen Küstenfahrzeugen befahren wird. Die Verbindung zwischen der Haupt-

stadt und ihrem Seehafen beschrSnkt sieh fast ganz auf die Eisenbalm. Üe

Hafenanlagen werden seit der Bosit/ei-oreifung von Koren durch Japan beständig

verbessert und erweitert, der Handel und die Schiffahrt nehmen dementsprfoh»'r

'

beständig zu. Die geographische Lage des Leuchtfeuers von Chemurupo bi

87° 28' 29" N-Br. und 12«° 87' 8" 0-Lg. Die Mißweisung für 1911 betrigt l=W,

die jährliche Änderung ist -\- V.

liaudiiuu'kou für die Anstcuorung do.s Sah'-e-Flu.'^ses bilden die der Einfahr

vorgelagerten Inselgruppen. Im Süden kommen als äuUerste zunächst die Clifford-

Inseln in Betracht, von denen Muruchii an dem weißen sechseckigen, lOSmfilNr

Wasser stehenden Leuchtturm erkennbar, dessen Feuer 25 Sm weit sichtbar ist

Im Norden sind es die Ferrieres-Inseln, auf deren südlichster, Mogudeki, ein

weißer zylindrischer Turm, mit weißem Wärterhaus südlich davon, 63 m ülw

Wasser steht, dessen Feuer 18 Sm weit sichtbar ist. Zwischen den Cliftord*

Inseln und dem Festlande liegen in west-östlicher Richtung viele hohe und steile

Inseln und Felsen, die alle gute Landtnarken bilden. Von diesen Inseln wirtHi''

in der Nähe des Festlandes gelegene 69 m hohe Baker-Insel oder Toku-somü

durch einen weißen achteckigen, 72 m über Hochwasser ragenden Leuchttw»

gekennzeichnet. Turm und Wärtergebaude sind von einer weißen Mauer nv*

geben, das Feuer ist '22 Sm weit siciitbar. Über die Landmarken bei der

Steuerung der Öalee-Mündung, von Westen kommend, berichtete der Kommandant

S. M. S. -Tiger«, Korpetten-Kapitän v. Mittelstaedt, vom 10. Juli 1901, der

seinen Kurs recht zwischen die Clifford- und Ferri^res-Inseln abgesetzt hstte:

Kaori, l^G tu hoeh, ist die höchste der drei Clifford-Tnseln und kam in einer

Entfernung von 27 Sm in Sicht. Auf 36 52' N-Br. und 125° 7' O-Lg. wurde die

Insel Seun cheuptau in einer Entfernung von 42 Sm gesichtet. Diese Insel ß>

358 m hoch und kommt daher bei klarem Wetter bedeutend früher in Sicht,

die nur 215 m hoho Insel Shopaiul. Dii- höhere Bergspitze dieser sattelformigf"

Insel liegt übrigens in deren südöstlichem Teil und nicht wie man aus der Bri'-

Adm-Ki't. Nr. 1258 entnehmen könnte, im nordwestlichen Teil von Öhopaiul.«

Baker-Insel bietet am Tage wie bei Nacht die beste Landmarke fflr von

Süden kommende Schiffe, un> auf dem kürzesten Wege in die sogenannte Ost-

iMufaln t von Chemurupo zu gelangen. Vom Westen kommende Schiffe werden

Mogudeki oder auch Muruchii als Ansteuerungsmarko wählen. Vom XordW

kommend wird man vorher schon die Techong-Qruppe, besonders derea süd-

lichste Insel, Soi-Chong-To mit dem weißen runden Leuchtturm oder nachts de?^^

Feuer gesichtet haben und wird am Tage dann meistens die an der Einfahr

liegende, eigenartig eingesattelte Insel Shopaiul ansteuern, die von NW au* j.'''-

sehen zwei spitze Gipfel zeigt, die bis zu 215 m Höhe ansteigen. (Siehe Ver

tonung A auf der Brit. Adm-Krt. Nr. 1258.) Nachts und bei unsichtiger Lun

tut man gut, «len kleinen Umweg westlich von ^fogudeki und wegen derN«^''

Signale diese Insel als Ansteuerungspunkt zu wählen.
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An- »ml Einxteneninj;. In den älteren Se>>:elanweisungen werden drei Ein-

fahrten beschrieben, nämlich 1. der WestpaO, der zunächst nördlich von Prince
Imerial-Archipel entlang und dann xwiachen den Inseln der Whitthall-Grui)pe
und der großen Inael Taku chaku hindurchführt für Schiffe mit mfiUigem
Tief^anfr, die aus den nordchinesischen Iläfon kommen; 2. der Flyiiii^ Fisli-

Paß und 3. der Ustpaß. Der West pa Ii kann selbst Schiffen mit geringem
Tie^ang nicht mehr empfohlen werden, denn in neuerer Zeit sind die an sich

schon ungenauen Vermessungen zwischen jenen In.sel<.'rup{)en niclit mehr emeaert
worden, während die sehr starken (?e7,eitenstr5me iM stäiidif^ Veränderun^^on des

Fahrwassers und der Sände veranlassen. Die Ansteuerung zu diesem Wcstpali

ist ebenfalls recht unsicher wegen der vlt^BO. vorgelagerten und durch keine
Landmarkon oder Seezeichen angedeuteten Sfinde. Die Abkürzung des Weges
durch diesen Paß gegenüber dem Ostpaß betragt etwa 18 Sm, oder in Zeit für

Dampfer ungefähr zwei Stunden, ein Zeitgewinn, der in keinem Verhältnis zu
dem Risiko steht, etwa auf einer unbekannten oder neugcbildeten Untiefe fest-

zugeraten. Um den Flying Fish- und den OstpaB anzusteuern, muß man zunächst
die Durchfahrten zwischen den der Küste vorgelagerten Inseln hinter sich haben
und die Durchfahrt zwischen Sliopaiul und den Breton-Inseln passieren.

Je nachdem man von Norden, Westen oder Süden kommt, steuert man Shopaiul,

Mogudekl, Muruohii oder die Baker-Insel (Toku Soma) an. Karten und Leuchtfeuer-
verzcichnis gobon ziivorlnssigo und gonügon<lt' Auskunft. Bei unsiclitigem

Wetter muß im Auge behalten werden, daß die (Jründe westlieii von den Ferrieres-

und Clifford-Inseln nicht gut ausgelotet sind, und die dort erhaltenen Lotungs-
reihen bei dem felsigen Grunde große ünregelmIBigkeiten in den Tiefen ergeben
dürften, so daß bei den starken Oezeitenströmen doppelte Vorsicht am Platze

ist. Bei den Leuchttürmen auf Mogudeki, Muruchii und der Baker-Insel Averden

Nebelsignale gegeben. Zwischen den Clifford- und Ferrieres-lnsein sollte man
versuchen, sich in der tiefen Fahrrinne und auf dem in den Karten angedeuteten
üblichen Kurse zu halten oder, wenn es nicht aufklaren sollte, zu ankern.

Jedenfalls sollte der Ortsunkundige bei dickem Wetter, wenn die betreffenden

Landmarken und Deckpeilungen schlecht auszumachen sind, nicht in die Ein-
fahrten hineinlaufen. Bei den jetzt fiberall auf den vorgelagerten Inseln und in

der Einfahrt für gewöhnlich zuverlässig brennenden Feuern kann man bei
sichtiger Luft nachts eben so gut wie am Tage den FluB ansteuern, wie auch
ein- und auslaufen.

Leuchtfeuer siehe Lfv. 1911, Heft VIII, Titel XI, Nr. 1314 bis 1245 u.

N. f. & 11/801, 2484, 2824. Nach dem Bericht von Kapt. W. Ilülsebusch ist die

Errichtung eines Feuers auf einer Insel der Chasseriau-Bank beabsichtigt; dieser

Kapitän schreibt: »DaJin wären alle gefährlichen Stellen für die Ansteuerung
und die Einfahrt nach dem Hafen von Chemurupo befeuert«.

liOt.senwesen. Staatlich angestellte Lotsen gibt es nicht. Zwar sind die
Führer der Schlepper mit der Hafeneinfahrt und dem Hafen gut vertraut, sie

übernehmen aber keine Verantwortung und werden aus dem Grunde von den
Dampferagenturen weder als Lotsen angenommen noch empfohlen. Die berich*

tenden Kapitäne halten bei der jetzt durchgeführten Verbesserung der Leuchtfeuer
und Seezeichen Lotsenhilfe zum Ein- und Auslaufen nicht für notwendig, in den
inneren Hafen aber können groUu Seeschiffe vorläufig noch nicht einlaufen.

Schleppdampfer waren 1909 in Chemurupo verwendbar 3 Plrivaten gehdrige
von 10 bis 80 R-T. Größe und 2 der Militärverwaltung gehörige. Die Taxe für

die Schlepper der Privaten betrug :K> Son p. R-T.

Uettungswesen. Rettungsstationen sind nicht vorhanden. Ein Taucher
ist am Orte su haben. Bergungsdampfer mQssen erst von Japan bestellt

werden. Die Signalstation für Zeit- und Wettersignale liegt vom Hafen aus
gut sichtbar auf dem mittclstrn (Jinfcl der Insel Orumi Tö oder Kheum Wolmi.
Sie ist kenntlich an dem rut und weiß wagcrecht gestreiften Signulmast, der von
der Reede ans gesehen links neben einem einstöckigen, weißen Hause steht.

Der Weg zur Signalstation uiul Funkspruohstelle führt vom westlichen Teile der

Insel bei der Ansteuerungsbake in Scblangenwindungen auf den mittelsten der
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drei Berggipfel der Insel Klieum Wolmi und ist von der Reede aus deutlich zu

erkennen. Verbunden ist diese Signalstation mit dem meteorologischen Obser-

yatorium (siehe unter Zeitsignale) durch telegraphisehe Ldtungr. An den

Signalmast worden täglich um 3'.' N. nach koreanischer Normalzeit die Wet ter-

signale für die nächsten 24 Stunden wiederholt, die bei dem meteorologischen

Observatorium geliiüt worden. Außer den in Japan gebräuehli(*hen Signalen

yerwendet man hier noch zwei lange^ achmale Wimpel, und swar einen roten fir

zunehmende und einen weißen für abnehmende Temperatur. Über Sturm-
warnungen für Japan vgl. »Annal. d. Ilydr. usw.« 1908, S. 317, Üi if. Shi

»Japan, Korea usw.« Idü4 und Nachtrag 1909. 91 m (100 Yards) in der iiicliiuug

rw. 333" (mw. NNW) von dem nördlichen Signalmast auf der Insel Kheum Wobni

(Orumi Tö) ist ein Funkspruch mast errichtet worden,
({naruntiine. E in Quarantiinohospital befindet sich aufOrumi Tö (Kheum Wolmi).

Einkommende Schiffe müssen Nationalflagge, Unterscheidiuigssignal und Quaraih

tflneflagge hissen und die Visite des ZoUofnaiers abwarten, ehe mit dem Lande

in Verbindung getreten werden darf.

Zollbelmn«l!nnp: ist wie in fast allen japanischen Hafen kulant, wenn die

Beamten gut behandelt werden. Zoll- und Quarantäneabfertigung vollzieht sich

schneller und einfacher, wenn man vorher schon einen japanischen Hafen ange*

laufen hat und japanische Papiere vorlegen kann. Vom Auslände kommend
werden an Schiffspapieren verlangt: Schiffszertifikat, Ladungsmanifest odtr

Konnossemente, Proviant- und Mannschaftsliste, Musterrolle, Lukenplan, scbriftliciie

Anmeldung für das Konsulat Schein fQr besahlte Tonnengelder muß gelöat

werden, er gilt für vier Monate innwhalb des japanischen Reiches.

Der Ankerplatz auf der Keede von Chemurupo ist südwestlich von

orumi Tö (So Wolmi) gelegen. Die Wracke Suugari und Korejetz, die seit 19Ö4

dort lagen, sind jetzt beseitigt ; durch andauernde Baggerarbeiten ist der langsun

fortschreitenden Versandung des Ankerplatzes Einhalt getan. Die Gezeiten-
j

ströme setzen mit bolrächlliclK'r Geschwindigkeit, bei Flut in nördlicher,

bei Ebbe in südlicher Hichtung. Querab von Sö orumi Tö (So Wolmi) pfl^t

man auf 9 m (5 Fad.) bis 16 m (8 Fad.) zu ankern. Auf dem Westende toi

Orumi Tö ist eine weiße hölzerne 6.1 m (2O0 hohe Säule mit dreieckigem Topp-

zeichen in folgenden Peilungen errichtet worden: Mulclii T«» (129' Hügel) rw.345.5'

(mw. N'/gW), löi/jKblg, Baumgruppe auf Pamu Somu rw. 21^ (mw. NNO'/^O).

Die Richtlinie dieser Balte mit der Baumgruppe auf Paniu Somu führt durch {

das tiefste Wasser zum Außenhafen von Chemurupo. Ktwa 1 Sm westsüdwi stüch

von So Wolmi befindet sich eine BagmTsohüttstelle; Schiffe mit großem Tiefgang

müssen daher beim Ansteuern des äuMeren Ankerplatzes Vorsicht gebrauchen.

Gezeiten. Die geographische Lage des Pegels bei Orumi Tö ist 37" 27' 47*

N-Br. und 126° 36' 7" O-Lg. ; sein Nullpunkt liegt 0.6 m (2') unter mittlerem

Niodrijjwasser und 0.1 m (5") über Sprin^'iiiedrigwasser. Nach den deutschen

(iezeitentafeln für rJl'J ist bei Ciienuii upo die Hafenzeit 5t Söfni", die Hoch-

wasserhöhe beträgt bei Springtide 8.5 m, bei Nipptide 6.7 m. Nach japanisch«

Angaben sind die Größen wie folgt: bei Chemurupo Hafenzeit 5'' 8">in, Ih*^'''

wasserhöhe bei Springtide n.ö m (31' /), Nipptide 6.6 m (21'/./); bei Taku

chaku Hafenzeit 4'.' ^VJ^^l», Hoehwasserliühe bei Springtide 8.4 m (27 •/>'), bei

Nipptide 5.6 m (18''/4'); »ni Masampo-IIafen Hafenzeit 4^» 51»»", Hochwasserhoh»

bei Springtide 9.1 m (30')t bei Nipptide 6.7 m (22^; bei der Inael Shopainl ist

nach Kapt. Mörsel die Hafenzeit :?()">!". Der Tidenhub ist im Sommer und i

Herbst größer, als im Winter und Frühling. In der Zeit vom Juni bis September

sind gelegentlieh Ilochwasserhöhen bis zu 11 m (37 ) beobachtet worden.
Den durehachnittlichen Tidenhub bei Springtide gibt MdreeU) su S-Bo.

bei Nipptide zu 5.8 m an. Als Beispiel für die Unterschiede im Wasserstande

sei die folcrende Tabelle inmeführt, die auch sehr beachtenswerte Bejnerkuiig«iO

über den Kinfluß des Windes auf den Wasserstand enthält:

') Der iiizwiacheii nütorlx-in' ili-uixhr Ka]>itiiii F. II. Mörse! war in konaniaclieo Ointf"'

Lotoe, dann llafeiundster in (TberaurujK) uu«! scbliLÜlich beim Zollamt tütig.
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IJateraeU«4e Im WnsHorntande während der IVintermonnte 1RH7,KS in CheniimipO mach im
BeobachtoDgeu des Uafeniuei»ter8 KupU F. U. Mörsel.

L iiierBcnica unicrBcoloti

Datnm Mond ID In XWWCIieD
nacu* uiKi

JNMallgWUKr

Datom Mond in m zwiachan
noRH- unii

Beuiai'kiinjteo.

1887 1888 Der rntorsfhio<I zwischen
15. XII. G 8.3 m 5. III. 6.5 m Hiich- und Nioiirif^wasser ist

1.1. XII. 9.4 m 5. III. U.Ö m im Sommer und Herbst größer,

22. XII. 4.3 m 12. III. 8.3 m im Wiutet und Frühling
28. XII. 6.8 m 12. III. 8.6 m geringer.

80. XII. 7.9 m 21. III. 2.4 m F*>rner vergWißern starke

80.XIL ® 8.6 m 21. III. 3 2.8 m ^Vinde &m NO—(>—SO—

S

28. III. 8.9 in <K'ii l'iiterschied im W:i.<s(r-

1888 28. III. ® 9.1 m «taude, vährend ihn starite

6. I. 6.8 m 8. IV. 7.6 m Winde aus 8W—W—NW-N
0. T. 6.1 m 3. IV. (D 6.5 m verringern.

14. 1. 7.9 m 11. IV. 7.9 m Der grüßte Untersohitjd

14. I. e 8.3 m 11. IV. 9 7.9 m zwiidien IIoch- und Nicdrig-

81. I. &6m 19. rv. 5.5 m waaeer (llVim) ist in dm
81. T. 3 6.6 m 19. IV. 3 5.0 m Sommermonaten von Jttni mb
88. I. 7.9 in 26. rv. 8.6 m Septemlier iK-ohaclitet.

28. I. 5.8 m 26. IV. i> 8.6 ni Die Hafenzeit iit nicht
R II

3. \ . U.5 m 4'} 4:>'"!'', wie m den engL
Karten und St^UmweiBUDKen5.U. 7.6 m 3. V. (D 4.7 m

18.11. 7.8 m 11. V. 6.1 m angegeben, sondern 54 3&Bpi.

18.11. 8.3 m 11. V. O 7.1 m
20. II. 4.7 m 19. V. 5.0 m
20. II. 4.0 m 1». V. 3 8.7 m
27. II. 8.9 m
27. II. ® 8.6 m

Innerhalb eines Zoitraumos von 10 Jahren ist bei südöstlichen Stürmen
in zwei Fällen die sehr hohe Hochwasserhöhe von Um beobachtet worden. Im
allgemeinen erschwert der starke Tidenhub die Schiffahrt nach Ghemurupo
niehti denn das Steigen und Fallen des Wassers findet ziemlich gleichmäßig
statt. Allerdm<rs steifjt das Wasser im ersten Drittel der Flut stündlich etwa
2 m, später dagegen langsamer; ebenso stark ist das Fallen des Wassers während
dee ersten Drittels der Ebbe.

Beim Loten während des Ein- und Auslaufens muß man besonders vor«
sichtig sein und die bedeutenden Sohwankuntron der Tiefen, durch die Gezeiten

veranlaßt, sorgsam berücksichtigen. Vor den Einfahrten zwischen den Clifford-

und der Ferri^res-Inseln ist der Tidenhub sehr viel geringer, als in den Engen
und bei Chemurupo.

Gezeitenstriuiie. Im allgemeinen laufen die Ozcitonströme längs der
koreanisolum Westküste etwa N und S; bei den Glifford-Inseln setzt der Flut-

stiom nach 2sO und der Ebbstx-om nach SW. Innerhalb der Clifford-Inseln

ändert die Stnnnriehtnng je naeh der Lage der Inseln und Kflateneinsehnitte;

namentlich iniiorhalh der Insel Shopaiul wird die Stromriclitung stark von den
Tiefenverhältiiissen der Küstengewäpser beeinflußt. So lange klares Wetter ist,

machen die Uezeitenströme bei entsprechender Vorsicht der Schiffsführung keine

Schwieri^eiten.
Vor den Clifford-Tnseln und vor der Insel Shopaiul trifft man häufig,

namentlich bei Springtide, heftige Strnmkabbelung. Einem Fremden er.^ielu'int

diese gefährlich, während der Ortskundige, der den Untersciiied zwischen unge-

fährlichen Stromkabbelnngen und denjenigen Stromwirbeln, die von blinden

Klippen hervorgerufen werden kennt, die orsteren ohne Sorge passiert.

Von der In.sel Shopaiul und der Broton-Inselgruppe an setzt der Flutstrom

während Springtide in östlicherer Richtung. Im Prinz-Jeroroe-üolf und im
Masampo-Hafen trifft man besonders starke Stromkabbelung. In der Umgebung
des Warren-Inselchens setzen die Geseitenströme fast genau quer zur Fahrwasser-
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richtung. Innerhalb des Inselchens Yatarunii (Yodolmi) und bis zur Hälfte der

Strecke nach der Insel So orumi Tö, oder So Wolmi hin, läuft der Flutstrom
quer fiber das Fahrwasser hinweg in den Imp4ratrice-Oolf hinein. Eben sfidlicb

und auf der Reede von Cheniurupo setzen die Gezeitenstrome in der Fahrwasser-
richtung, In der Durchfahrt zwischen der Warren- und der liakor-Insel erreicht

der Gezeitenstroni auf einer kurzen Strecke etwa S'/^ Sni Geschwindigkeit,
wihrend zwischen Poung Do und der Warren-Lisel der Strom nur etwa 2>^Sni
Geschwindigkeit erreicht. Die größte Stromstärke findet man im Flying Fish-

Paß in der Umgebung der Button-Klippe; hier soll nach Mijrsel 4.6 Sm, nach
den englischen Seekarten sogar 5 Sm Geschwindigkeit vorkommen. Auf dem
Ankerplatz bei Chemurupo erreichen die Qeseitenströme bei Springtide bis zu
3>/<2 Sm und bei Nipptide 2% Sm Geschwindigkeit. Der Strom setzt 16 bis

1^/2 St^'^d^'^ nach Hoch- oder Niedrigwassor oin.

Wind, Wetter und Klima. Im Herbst und Winter, namentlich im Januar,
sind nordliche, meist leichte^ im Sommer dagegen, besonders im Juni und Juli,

westliche leichte Winde vorherrschend. Stürme treten selten aal Am
3. August 1887 zog ein Taifun in östlicher Richtung über Chemurupo hinweft
wobei das Barometer auf 742.9 mm fiel. Der Spätsommer im September und
Oktober zeichnet sieh durch besonders schönes und ruhiges Wetter aus. Im
Januar herrscht gewöhnlich kaltes klares Wetter. Nebel tritt häufig von Mira
bis Juli auf, ist mitunter sehr dicht und dauert zeitweilig niohrore Tage, wahrend
er in der Zeit von Oktober bis lebruar verhältnismäßig selten ist. Mitunter
ffillt Schnee in den Monaten von November bis MSrz. August ist mit 25.99 C
der wärmste, Januar mit — 2.7'^ C mittlerer Temperatur der kälteste Monat;
Juli, August, Dezember und Januar sind am niedcrschlagreichsten. Durch Ei?

wird die Schiffahrt sehr selten behindert; nach Konsulatsbericht machte Treibeis
im Winter 1908/04 den Verkehr im Innenhafen mitunter beschwerlich.

Die Binsteoenug durch den Flying Kish-Paß. Schiffe, die diesen PaB
bentitzen, müssen ganz besonders vorsi* Iitij/ sein, weil die Bänke in diesem Passe
seit der im Jahre 1882 und 1883 vorgenonmienen Vermessung durch das eng-
lische Kriegsschiff »Flying Fish« sich vielfach geändert haben sollen. Da die

Strömungen zuweilen mit 5 Sm Geschwindigkeit über diese Bänke laufen, 80
empfalil Mörsel den Schiffen, lieber durcli die schweren Sti'onikabbelungen in

diesem Passe hindurch zu laufen, weil diese das wirkliche Fahrwasser anzeigen,
als fiber Stellen mit glatt aussehendem Wasser, die besonders über den Untiefen
an der Ostseite des Passes sehr gefährlich sein sollen. Man steuert zunächst
die Insel Shopaiul an und hält sich dann mindestens 2 Sni südlieh von ihr;

wenn man von Süden oder Westen kommt, verfäiirt uum bei der Ansteuerung
ebenso, als wenn man durch den Ostpaß einlaufen wollte. Wenn man sich

etwa 2 Sm sfidlich von der Insel befindet, steuert man rw. 57** (mw. NOzO^sO),
bis dns 7 ni trockenfallende Riff, das 4 Sin nordostlich von Shopaiul liegt, süd-

westlicl» frei von der Insel Seunchouptau ist, d. h. wenn die zuletzt «genannte

Insel rw. 327'' (mw. NNW'/gW) peilt. Das englische Segelhandbuch empfiehlt,

den Leuchtturm auf Mogudeki sfidlich frei von der Insel Shopaiul achteraus m
halten, bis der Gipfel der Insel Munkabu Tö noch östlich frei von der Nordosthuk
der Insel Seuncheuptau ist, nin ;mf diese Weise das genannte 7 ni trockenfallende

Riff zu klaren. Alsdann kann man auf die Osthuk der Insel Seuncheuptau zu-

steuern, bis die Button-Klippe und der westliche HQgel auf Sohoru T5 (MaroUas)
in rw. 43 ' (mw. N0'/,0) in Eins sind. Diese Leitmarke führt in die Fahrwasser-
mitte des Flyinir Fisli-I'nssos hinein; man darf diesen Hügel nicht südöstlich von
der Button-Klippe iialten, damit man die südwestlich von der Simpson-Insel
liegenden Klippen meidet, die an verschiedenen Stellen nur zwischen 6 und 9 ro

Wasser haben. Je mehr man sich der Button-Klippe nähert, umsomehr muß
man sie an St-B. bringen, um schließlich in der Mitte zwischen der Button-

Klippe und Porii Somu (Firie-Insel) hiudurchzulaufen. Dieser Teil des Passes
ist der engste und der heftigen Qezeitenströme wegen auch der gefShrli<diste;

die Durchfahrt zwischen der Buttoo-Klippe und Porii Somu ist knapp ^'^ Sm
breit. Bei nebligem Wetter, wenn der westliche Hügel auf Sahoru Tö nicht
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genau zu erkennen ist, kann man auch, wie Mörsel und auch das franzosische
Ilanclbucli empfehlen, das Südostende der Shopaiul-Insel ungefähr mit dem
Südostende der Seuncheuptau-Insel achteraus in Deckpeilung bringen, bis man
die Button-Klippe passiert hat. Mörsel bezeichnet die echon erwfthnten 6 bis

i) m-Stellen südwestlich von der Simpson-Insel als die größte Gefahr in diesem
Teile des Flying Fish-Passes, umsomehr als sie aus Iinrtem Grunde bestehen und
nur sehr wenig südöstlicli von der gegdtencn Loitmarke für den Paß liegen.

Nördlich von der Button-Klippe trifft man weniger Gefahren; man steuert von
der Button-Klippe aus so, dafi man ungefähr 1 Sm westlich von Sohoru Tö (der

HarolIes>In8el) bleibt, und hält sich dann sfidöstlich von der Whitthall-Inselgruppe.

Sobald man sich etwa 1 Sm östlich von der südlichsten Whitthall-lnsel befindet,

bringe man ihre Südkante achteraus in Deckpeilung mit dem nördlichen Hügel
auf Taku ohaku Tö in rw. 262^^ (mw. WSW'/gW) ; diese Leitmarke führt in der
Fahrwassermitte zwischen den Bänken hindurch, die sich vor der Nordseite von
Sohoru To {Marolles-Insel) in nordöstlicher Richtung hinziehen. Sobald dann
auf diesem Kurse die Westhuk der Hichy-Insel (Teibui Tö) rw. 355'^' (mw. N)
peilt, steuere man mit rw. 91^ (mw. 0'/2S)-Kurs um die Insel Yatarumi (Yodolmi)
und in die Einsteuerung nach dem Ankerplatz, wie unter Ostpaß beschrieben.

Die Einsteuerung durch den Ostpan. Kapt. W. Hülsebusch berichtet:

Die Einsteuerung durch den Ostpaß wurde bei Nacht ausgeführt, was bei den
jetzigen guten Feuern auch ohne Schwierigkeit vonstatten ging. Kommt, wie
es beabsichtigt ist, auf der Ghasseriau-Klippe ein Feuer zu stehen, so sind alle

gefahrlichen Stellen gut zu vermeiden, indessen muß man stets auf den Strom
achten, der oft mit beträchtb'cher Stärke quer über das Fahrwasser setzt, daher
sollte man bei unsichtigem Wetter sofort ankern. Bei der £insteuerung durch
den Ostpafi war mir die Anweisung in ,Die wichtigsten HSfen Chinas' 1901,

herausgegeb^ von der Seewarte, von grofiem Nutzen«.
Der zum ersten Male diesen Hafen anlaufende Ortsunkundige tut im allge-

meinen gut, in die Engen oberhalb Warren-Eiland bei Tage und bei Niedrig-

wasser einzulaufen, weil dann alle Untiefen deutlich zu sehen sind. In der
Fahrwassermitte des Ostpasses bis hinauf nach Chemurupo sind keine Gefahren
vorhanden, und die Wassertiefe bei Springniedrigwasser beträgt nirgends
weniger als 14 m.

Der Ostpaß beginnt zwischen der Insel Shopaiul und der Breton-Insel-

gruppe. Wenn man von Süden in diesen Paß einsteuert, muß man In mindestens
1 Sm Abstand von <ien Breton-Inseln und der Chasseriau>Bank bleiben. Sobald
die Baumgru))pe auf dem I?erggii)fel der Insel linn geum Do rw. l'MP (mw. SO)
peilt, muß man den Berggipfel der Insel Yung hung Do in Eins mit dem Gipfel

des Warren-Inselchens (Oru Somu) in rw. 37° (mw. NO'/^N) bringen. Dieser
Kurs führt Vs Sm nordwestlich von der Chasserlau-Klippe frei, die bis zu 2 m
trocken fällt; derselbe Kurs führt fast ebensoweit südöstlich von einer Ilm-
Stelle frei, die etwa 1 Sm nordwestlich von der Chasseriau-Klippe liegt, die aber
nur bei Niedrigwasser Schiffen mit sehr großem Tiefgang gefährlich werden
kann. Kapitän Mörsel empfiehlt, daß einlaufende Schiffe nicht zu fHkh in die
ebengenannte Deckpeilung gehen sollen, daß sie vielmehr besser tun, zunächst
mehr auf die Baker-Insel (Taikongon Tö) zuzusteuern und sich also westlich von
der Deckpeilung der Warren-Insel und der Insel Yung hung Do zu halten. Als
beste Einsteuerungsmarke empfiehlt Mörsel, den schon erwähnten Berggipfel auf
der Insel Yung hung Do ein w^enig frei von der Westkante der Baker-Insel zu
halten. Vor der Baker-Insel lieirt noch eine kleinere Insel, deren Südostkante
mit einem etwa 200 m breiten Strandriff besetzt ist; eine flache Stelle mit
Brandung soll noch weiter nach SO vor der Insel liegen. Überhaupt soll in

einem Abstände von etwa 800 m südlich von der Südhuk der größeren Baker-
Insel V)is auf gleichen Abstand von der Südostlmk der kleineren Insel hin
zwischen lieiden Inseln unreiner (!rund beeren, so daß namentlich die von Norden
kommenden Schiffe, die nahe um die Shopaiul-lnsei lierumgelien und auf die

Baker-Insel zuhalten, nicht zu nahe an diese letztere und an die kleinere südlich
vor ihr liegende Insel herangehen dürfen. Wenn der Gipfel der Insel Poung Do
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ungefähr rw. 85° (mw. O) peilt, wird man spätestens die von Morsel empfohlen*

Deoki)eilung verlassen und nach O in die Deckpeilung der Warren-Insel mit

dem Yun^ hung Do Gipfcl hineinsteuern. Sobald auf dieser letzteren Deekpeilung

die Baker-Insel etwa rw. 310'' (mw. NW) peilt, steuere man so, daß man nahe an

der Westseite der Warren-Insel vorbeiläuft. Die Durchfahrt zwischen der Warren-

Insel und der kleinen 62 m (205') hohen Insel Shin fuan To (Sho i cheup Tau) ist

frei von Gefahren. Der Kurs führt nun mitten zwischen der Cat-Insel und der

Schwarzen Klippe (Black Rock), die 12 m (41') über Wasser ragt, hindurch und

in derselben Richtung weiter bis zum Südende der Durchfahrt zwischen den

Inseln Yung hung Do und Humann. Ein großes Riff von Sm Länge erstreckt

sich in nördlicher Richtung in der Mitte dieser Durchfahrt; drei Hünipel des

Riffes bleiben bei Springhochwasser noch fast 2 m hoch trocken. Auf dem

höchsten stets sichtbaren, nördlichsten Teile des Riffes, White Rock genannt,

steht eine schwarze, sechseckige, steinerne Leuchtbake; 2'/o Kblg rw. 246

(mw. WSW'/^W) von ihr steht auf dem Südwestende der Untiefe eine rote Bake

mit Kugeltoppzeichen. Bei dunstiger Luft und namentlich auch nachts wird man

häufig nur die niedrigen und nächsten Seezeichen der Warren-Insel und White

Rock sicher ausmachen können. In solchen Fällen halte man bei der Ein-

Steuerung White Rock an B-B. und gut frei von der Warren-Insel, wodurch man

White Rock-Lonchtbak«
rw. 310« (mw. NW) ViSm.

Yodolmi-Lenciittunn
rw. am« imw. NWzW) »/, Sm.

die Chasseriau-Klippe sicher vermeidet. Nach Passieren der Warren-Insel in

etwa 3 Kblg. an St-H. seheert man in die Verbindungslinie Warren-Insel—White

Rock ein uud hält beide Leuchttürme oder deren Feuer eben an B-B. Auf

diesem Kurse vermeidet man alle Untiefen. White Rock wird an dessen

Ostseite in mindestens 2 Kblg Abstand passiert. Darauf scheere t^ian in die

Verbindungslinie von White Rock und der Philip-Insel ein letztere recht voran?

und oben frei von der größeren und höheren Insel Richy haltend. Auf diesem

Kurse bleibt man in der Mitte des Fahrwassers zwischen Yung hung Do und der

Humann-Insol. Bei unsichtigem Welter oder nachts, wenn die Philip-Insel nicht

auszumachen ist, bleibe man auf nördlichem Kurse immer ^/o Sm von der Küste

der Insol Yung hung Do, den Leuchtturm oder das Feuer von White Rock etwa

in der Heckpeilung rw. 192 (mw. SzW'/oW) haltend, und steuere so weiter, bii

Iloku choshisho (North Watclier) etwa einen halben bis einen Strich südlich fr«i

von Yalarunii To (Yodolmi) peilt. Man achte gerade nördlich von Yung hung Do

sehr auf den hier <|uer zur Fahrwasserrichtung setzenden Strom. Darauf hält

man Yodolmi re«'ht voraus, läßt dann North Watcher an St. B. in 3 bis 4 Kblil

Abstand, passiert darauf südlich von Yodolmi in etwa 3 Kblg Abstand und

steuert dann recht auf Sö orumi To (So Wolmi) zu, so daß man den Hügel auf

dor Insel Yung hung Do recht achteraus und zugleich den Hügel auf der In«^'

Khouui Wolmi rocht voraus hat; diese Loitmarke führt in der Fahrwassermitte b;?
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zum äußeren Ankerplatze von Chemurupo. Nachts oder bei dunstiger Luft,

Avenn der 152 m (500') ]iohe Busch auf Yung huug Do nicht auszumachen
ist, halte man sieb immer östlich von der Verbindungslinie Yodolmi und So
oruini To, bis man etwa 2 Sm von Sö ornmi To entfernt ist und direkt auf den
Ankerplatz zulaufen kann.

Am Tapfo und bei sichtigem Wetter gebrauche man die Deckpeilung: woiHe
hölzerne 6.1 m iioliu Säule am Strande auf der westlichsten Spitze von Orumi To
mit dreieckigem Toppzdchen in Eins mit der 60 m (1630 hohen Baumgruppe auf
Famu Somu, die im tiefsten Fahrwasser auf den Ankerplatz von Chemurupo führt.

Die Hafeneinfahrt zum Innenhafen ist gekennzeiclinet durch zwei Baken
auf der kleinen Insel Nap Syom, etwa 0.5 Sm südlich von der Stadt Chemurup«»,
von denen die westliche Bake ein dreieckiges Toppzeichen trägt. Beide Baken
auf dieser Insel sind schlecht auszumachen; sie kommen aber nur für Küsten-
fahrer und Leichterfahrzeuge beim Ein- und Auslaufen in Frage.

Die Hafenanlafren von Chciinirupo sind in der Erweiterung begriffen. Vor
dem russisch-japanischen Kriege konnte von liafenanlagen kaum gesprochen
Vi'crden, trotzdem der größte Teil der Ein- und Ausfuhr Koreas über Chemurupo
ging. Nach der Besitzergreifung Koreas durch Japan, wurde 1906 ein Projekt
entworfen, um die größten Mißstände dieses wichtigen Hafens für die Sriiiffahrt

zu beseitigen. Dies Programm ist zum größten Teil durchgeführt worden. Die
Bahn von Söul, die in Chemurupo endigte, ist über eine Brücke nach der Insel

Orumi Tö (Kheum Wolmi) und von da fllMr ein«i festen Damm nach Sö orumi Tö
(So Wolmi) i:( fi'ilirt worden. Diese Eisenbahnbrücke wird nach und nacli durch
Stein- und Erdauffülhing in einen Damm verwandelt. An der Südspitze von So
Wolmi sind zwei Ilafendämmo erbaut, sie laufen parallel in der liiclitung rw. 150'

(mw. SSOy^O)t der westliche Damm rdcht bis zum Pegel. Beide Dänmie sind
durch einen Querdamm verbunden. Andauernde Baggerarbeiten haben das An-
legen der Leichter an die neuerbauten Landnngsbrücken aiu li Ix'i Niedrigwasscr
ermöglicht. Das ausgebaggerte Erdreich wurde verwendet, um 42;{U0 tpu Flächen-
ranm aufzuschütten, worauf Lagerhäuser in der Errichtung begriffen sind. Das
durch Aufschüttung gewonnene Gebiet liegt an der südwestlichen Ecke der Stadt
Chemurupo, da, wo auf der Brit. Adm-Krt. Nr. 1270 »Custom IIo« verzeichnet

steht. Nach den neuesten amerikanischen Angaben können Schiffe mit iij m (12 )

Tiefgang bei Hochwasser in den Innenhafen einlaufen. Der Einfahrtskanal,
An Kol Creek genannt, ist schmal, er leitet bis an die Stadt. Man muß, um im
Innenhafen nicht fe.stzukommen, mit Bug- und Heckanker vermuren, da bei

Niedrigwasser kein Platz zum Schwaien bleibt. Außer den beiden Baken auf Nap
Syon, von denen die eine ein dreiseitiges Toppzeichen trägt, sind noch zwei
weitere dreieckige Baken in der Nähe des britischen Konsulats vorhanden, um
die EinSteuerung in den Innenhafen zu erleichtern. Man sollte zum Einlaufen
einen Lotsen annehmen.

Vorerst wird die ganze ein- und ausgehende Ladung durch Leicliterfahr-

zeuge von und an Bord geschafft, von denen dne groBe Anzahl wie auch viele

und tüchtige Arbeiter zu maßigen Preisen immer zur Verfügung stehen. Allein

auch mit diesen Verb<'sserungen will sich die neue koreanisch-japanische Regierung
nicht begnügen. Im Frühjahr 1911 sind von einer 100 Millionen Mark (56 Millionen

Ten)-Anleihe 3483394 Yen für weitere Verbesserungen der Hafenanlagm von
Chemurupo zurückgestellt. Diese Coldmitfel sollen verwendet werden, um einen

sicheren See.schiffhafen zu schaffen, in dem sechs Dampfer Platz finden. Vor
allem sollen mehr als bisher die liafenanlagen und besonders die Kräne für

Schwergut eingerichtet werden, da alle Materialien zum Bahnbau über Chemumpo
gehen. Das größte Schiff, das im Außenhafen von Chemurupo ankerte, war nach
dem Konsulatsbericht von 1909 das jai)anische Linienschiff »Ikuma« von IHÜüO t.

Dockanlaj^en und Schiffswerften sind noch nicht vorhanden, doch werden
kleinere Reparaturen gut und verhältnismäßig billig ausgeführt. Im Bau be-

endet sich ein Trockendock, das Schiffe von 5000 R-T. aufnehmen soll; seine

Tiefe wird 7.9 m und die des Zugangskanals 4.8 m bei Niedrigwasser und 12 m
Abb. d. Bydr. «v. IUI, H«fk Zn. i _
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bei Hochwasser betragen. Ausgeworfen für die Fertigstellung des Docks siad

6 300 000 Mark.
Hafeniuikosteii. Nach Konsulatsfragebogen yom Jahre 1909 wurden an

Ilafenabgaben vorlaufig nur Tonnengelder erhoben, und zwar 25 San für die

R-T. Die Löschkosten der Ladung stellten sich ungefähr wie folgt: für Stück-

gut 30 Sen, für Schwergut 35 bis 45 Sen p. t; für Agenturkommission 25 bis

100 Yen, je nach der Ladnngsmenge; ErlaubniMchein für yolle Nachtarbeit tod
6«N bis 6« V 10 Ten, für halbe Nachtarbeit Ton 6«N bis Mitternacht 5 Ten, ür
Sonntagsarbeit von G'.' V bis G'.' N 25 Yen.

Die Stadt liegt in der Provinz Kjong-kwi und zählt etwa 30 000 Einwohner.
Im Jahre 1909 verteilte sich diese Einwohnerzahl nach dem Konsnlatsbericht wie

folgt: Etwa 15 000 Koreaner, 13 000 bis 14 000 Japaner, 1000 bis 2000 Chinesen,
100 Euroj)äer und Amerikaner, von denen 12 Reichsdeutsche, nämlich 6 Männer.
2 Frauen, 4 Kinder, waren. Seit 1881 ist der Hafen den Japanern, seit 1883

den übrigen VertragsmSchten zum Handel geöffnet. Im russisch-japanischen
Kriege fand auf der Reede von Chemurupo ein Seegefecht Statt; von russischen
Sohifft'n wurden dabei ein Kreuzer und ein Kanonenboot zerschossen, die beide

sanken; deren Wracke sind 1909 beseitigt worden. Obwohl Fusan neuerdings
einen großen Teil des koreanischen Seehandels an sich gezogen hat, ist Chenin-
rupo iiinner noch der bedeutendste Seehafen Koreas, namentlich gehen alle

Eisenbahnmaterialien für die Neubauten hier ein. Koreanische und ja])anische

Kleininduätrie herrscht am Orte, auch eine Zigarettenfabrik ist vorhanden.
Haadelsvericelir. Nach dem Konsulatsbericht für 1908 liefen ans und ein

1107 Schiffe mit 3 088 071 R-T. Raumgehalt. Die Einfuhr im Jahre 1906 hatte

einen Wert von 29 521 79!) Yen, die Ausfuhr von 8 132 844 Yen. Die Ilaupteinfuhr

besteht aus Baumwollwaren, Metall und Metallwaren, Eisenbahnmaterial, Balken,
Tabak und Zigarren; die Hauptausfuhr aus Bohnen und Erbsen, Reis, Rindshänten
und Rindvieh. Außerdem sind alle Kulturerzeugnisse an der Einfuhr beteiligt,

namentlioli auch Wollwaren, Spiegel, Streichhölzer, Petroleum, Nadeln, Bier,

Farben, Chemikalien, Arzneien, Grastuch, Seidenwaren, Maschinen, Wein,
Spirituosen usw. Verkchrsverhältnisse im Hafen nehmen beständig zu und
werden nach Möglichkeit gefördert Während des Arbeitstages können 600 bis

700 t Stückgut, dagegen Schwergut, wie Masoliinen, Schienen, Brückenmateria!,
201) bis 300 t entlöscht werden. Verzögerungen durch Leichtcrmangel treten

gelegentlich, bei sehr regem Verkehr fast regelmäßig ein. Auch werden die

japanischen Dampfer immer besser als europäische bedient Außerdem ist b^
schwen-r Ladung immer noch mit dem Umstand zu rechnen, daß die Leichter
während einer Tide nicht fertig werden, dann nicht rechtzeitig genug in den
Hafen an ihre Kaie gelangen, bei Ebbe festkommen und erst mit der nächsten
Flut wieder flott werden.

Danipferlinien nnd Verkehr. Von deutschen Schiffen laufen den Hafen an
die der llamburg-.\merika-Linie, des Norddeutschen Lloyd und gelegentlich andere.

Die japanische »Nipon Yusen Kaisha« unterhält folgende Linie: Kobe—Nagasaki

—

Fusan—Chemurupo—^Dairen—^Taku monatlich. Die »Osaka Shosen Kaisha c fahrt
regelmäßig wie folgt: Kobe— Osaka— Fusan — Mokpo— Kunsan — rhemurupo.
»Urasakl »"t- Co.« unterhalfen einen wöchentlichen Dien.st nach Chefoo. AuUenleni
laufen viele japanische Dumpfer Chemurupo in wilder Fahrt an. Durch die Hahn
nach der Hauptstadt Söul, die in einer Stunde zu «rreichen ist, hat der Hafen
Anschluß an die große Linie von Fusan- Söul—Neu Wiju- Antung und weiter

an die Sibirisch-Europäische Eisenbahn. IHier Fusan hat man täglich die

schnellste Verbindung nach den llauptplützen Ja]>ans (vgl. »Fusan«). Das
koreanische Bahnnetz soll fibrigens jetzt unter japanischer Herrschaft aus»

gedehnt werden, um das Land besser zu erschließen und die Landesprodukte im
Welthandel verwerten zu können. Bisher liegen die natürlichen Schätze dieses

reichen Landes noch fast ganz brach. Zehn Millionen Yen sollen während der

nächsten ftlnf Jahre für Straßenbau verbraucht werden; im Innern von Korea
gibt es kaum Wege^ die den Namen Straßen verdienen. Waren, Gemüse, Holz,

Reis und andere zum Leben notwendige Artikel werden noch auf Packtieren
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oder durch Trfiger befördert. Während der Regenzeit hört natürlich auch
diese primitive Transportgelegenhoit auf, denn aus Bächen werden reißende
Ströme, die Brücken und Stege fortreilk'ii. Wenn den Bauern Oolegonheit

gegeben wird, ihre Produkte auf bessereu Straßen schneller nach einer Eisen-

bahnstation SU befördern und dann weiter nach einem offenen Hafen, so werden
die Produkte billiger werden und besseren Absatz finden, wodurch der Bauer
wiederum veranlaßt wird, den Landl)au zu verbessern und auszudehnen. Bei
einem solchen zielbewußten und energischen Vorgehen der koreanisch-japanischen

Regierung ist zu. erwarten, daß sich Handel und Schiffahrt der koreanischen
Häfen und namentlich auch Chemurupos, als hauptsächlichen Einfuhrhafens
von Eisenbahnmatcrial und Maschinen, in der nächsten Zeit noch wesentlich
heben werden. Der Han-Fluß ist bis oberhalb Söul für flacligohende Motor-

boote, weiter hinauf nur für Sampans schiffbar. Seit 1902 ist der regelmäßige
Wasserverkehr zwischen der Hauptstadt und seinem Seehafen durch kleine
Dainpfei" eingestellt, weil <:ep:enüber der Konkurrenz durch die Eisenbahn die
Flußschiffahrt sich nicht melir als rentabel erweist. Der Salee-Fluß ober-
halb Chemurupo sollte von Seeschiffen ohne Lotsen auf keinen Fall befahren
werden. Zwar sollen die Lotsen zuverlässig sein, trotzdem ist äußerste Vorsicht
anzuraten, da die Oraeitenströme bei Springtide Geschwindigkeiten bis zu 8 Sm
in der Stunde in den Engen erreichen können, und auch viele Felsen im Fahr-
wasser Herren. T e 1 eg r a j» Ii e n v e r b i n d u n g hat Chemurupo über Söul mit Fusan
und Gensan und mit allen Teilen der Welt.

Fischerei wurde im Jahre 1901 durch 105 japanische Fischerboote mit
315 Mann Besatzung von Chemurupo aus betrieben. Ifit der Zunahme der Be-
völkerun<j der IInii]>tstadt und des Seehafens dürfte audi die Fischea>ei sich

beständig vergrößert haben.

SchiffsanaröBtanii;. Die Einfuhr japanischer Kohlen, die ausschließlich in

Frage kommen, beträgt im Jahre etwa 19000 t. Am Platze lagern für gewöhnlich
1000 t, die zum diirrhselinittlichen Preise von 11.50 Yen für die t frei liin^^seit

geschafft werden. Frischer Proviant ist nicht innner zu haVx'ii nnd ziernlicli

teuer, dagegen sind Konserven zu normalen Freisen bei vielen chinesischen und
japanischen Händlern erhältlich. Ein japanischer Schiffshändler ist am Platze.

Maschinenöl und Petroleum ist durch die Agentur der Vacuum Oil Co.,

Carl Volt er & Co. und durch die Agentur der Standart Oil Co., Townsend
4fe Co. zu beziehen. Wasser erhält man durch Wasserboote aus Brunnen; der
Preis ffir die t beträgt 1.20 Yea

Auskunft für den Schiffsverkehr. Das Deutsche General-Konsulat be-

findet sich in Söul. Lloyds (brit.) ist durch die Firma Carl Wolter «S: Co. in

Chemurupo vertreten. Die ebengenannte Firma vertritt auch die deutschen

diesen Hafen anlaufenden Dampferlinien. Das Zollamt liegt beim Landungs-
platze bei Chemurupo. Vorhanden sind ein gutes japanisches Hospital, in dem
zum Teil in Deutschland ausgebildete Ärzte tätig sind, und ein englisches

Missionshospital.

Zeitsignulo werden durch das etwa 2'/^ Kblg rw. 55^ (mw. NOzO^y^jO) vom
Mepoguohe-Gipfel liegende Observatorium gegeben, und zwar jeden Mittag
nach koreanischer Normalzeit s 34 SO"»!» 0"^ V mittlerer Greenwich-Zelt ein

Kanonenschuß.
Seekarten und nautische Bücher müssen aus den großen japanischen

Häfen bezogen werden. Die japanischen Küstenkarten werden von den in dortiger
Fahrt bekannten deutschen Kapitänen empfohlen. Einrichtungen zur De-
v i a t i on slx'st i III in u n sind nicht vorhanden. Pcstimmun«: d<'s Chrono-
nieterstandes dürfte durch Vergleich mit der ^'ormalubr auf dem Observatorium
bei Chemurupo möglich sein.
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Batum.
Bericht des I. Oflx. Umn W. Bptte. D. »Anatolta«. om Januar 1911. Brit Adm>Krt. Xr. 2236.
i\ Yasan to Fort Anakria: Nr. xm. Hntmn Mny. (Siehe aurh Shl> fiir das Schwane Meer IV»

iiiul erste Kr>;;in/.mi;.' 1".*! I zu diesem Shh.)

Nachstehender Bericht behundelt die VerhältnisiU) der Austeuerung und
des Hafens von Batum zur Winterieit.

liandmarken nnd Ansteuemog:. Die Austeuorunf? von Batum gestaltet si< ;

im all<;«^inninen äußerst scliwiorig wogen* des schlechten Auffindens der Land-
marken. Sie gestaltet sich aber erst recht schwierig zur Winterzeit, wenn alles

mit Schnee bedeckt ist and man dadurch selbst in geringem Abstände vom
Lande nichts mit Sicherheit ausmachen kann. Den besten Anhalt in dieser
.T:ihi-eszeit wird man lial)en, wenn man, wenn die Umstände es erlauben, das
Leuchtfeuer von Batum noch vor Tagesanbruch sichtet und dann darauf zusteuert.

Am Tage ist der Turm dieses Feuers nur sehr schlecht auszumachen, da er

nicht genilgend gegen seine Umgebung absticht. Die einzige Landmarke, die

ausgemacht werden kann, ist die große russische Kirche mit breiter Kuppel, die
in der Niederung alle anderen (lebäude weit überragt. Beim Näherkommen sieht

man auch noch eine andere Kirche mit zwei hohen, schlanken Türmen, die au-

fangs aber nicht so sehr in die Augen fällt, da sie etwas im Hintwgrunde steht;

auch wird sie in bestimmten Pcilungen durch die große ruatlsobe Kirche ver-

deckt. Von den beiden in der Karte angegebenen Treibbaken war zur Zeit nur
eine vorhanden. (Ks handelt sich anscheinend um die beiden roten i^pierentoonen

mit roten, durchbrochenen Kcgeltoppzeichen, SpitM nadi unten, die nordtetlich

vom Batum-Leuchtturm in 1150 m und 880 m Entfernung davon auf 9.1 m
Wassertiefe ausgelegt worden sind.)

Lotsen sind zur Zeit drei am Platze. Ein Oberlotse, früherer Kapitän,

und zwei Lotsen, frühere Steuerleute. Sie kommen an Bord, wenn die Schiffe

auf der Außenreede geankert haben. Nach Erledigung der Gesundheitsvisite
bringen sie das Schiff an seinen Platz.

Hafenanla/2:en. Der eigentliche Hafen von Batum, Petroleumhafen genannt,

dient jetzt fast allen Schiffen zum Löschen und Laden. Eine Ausnahme machen
die russischen Post- und Passagierdampfer, die an der Westseite des Vorhafens
an eigenen, quei zur Hafeneinfahrt liegenden Hol/brücken laden. Die Einfahrt

zum Petroleuniliafen befin<l< l sich an seiner Nordwestecke; er ist hierdurch
gerade nach der ungünstigsten Richtung nach See zu offen. An der Nordseite
des Hafenbeckens ist der Liegeplatz für Tankdampfer. Es können hier drei

Dampfer zu gleicher Zeit laden. Es werden zu diesem Zwecke vom Schiffe

Schläuche an die Leitungen angeschroben, die unterirdisch von den weit ent-

fernten großen Potroleumtank.s nach der Mole geführt sind.') Im nordöstlichen

und östlichen Teile des Hafenbeckens liegen die Dampfer, die Erz laden; sie

haben den günstigsten Platz im Hafen. An der Südseite des Hafenbeckens liegen

die übrigen Stückgut löschenden und ladenden Dampfer. Es ist dies jedenfalls

der ungünstigste Platz im ganzen Hafen. Die Schiffe liegen hier quer vor der

offenen Hafeneinfahrt an großen Lagerschuppen. Das Löschen und Laden
wird durch ungünstige Witterung manchmal im großen MaBe beeintrichtigt, es

hört bei aufkommender Dünung ganz aul^ da die Schiffe dann sofort von den
Kaien abhoU'ii niüssen. D. Vnatoiia« hatte während eines 19 tägigen Aufenthaltes

nur 9Ü Tonnen Ladung geir)s< lit und 1500 Tonnen eingenommen, so daß auf den
einzelnen Tag etwa 83.6 Tonnen kamen. Es konnte an 9 Tagen wegen stürmischen
Wetters, Regen, Schnee oder hoher Dünung überhaupt nicht, an den übrigen
Tagen mitunter nur einige Stunden gearbeitet werden. Einmal mußten wir sogar,

als sämtliche Leinen brachen, aus dem Hafen dampfen und auf der Reede ankern.

D. >Acliaia«, der zwei Tage später als wir nach dem Hafen kam, hatte bei

unserer Abfahrt erst 1200 Tonnen Kistengut gelöscht und mufite noch auf

1) Nach einem neuen eiiglii«chen Konsulalsberieht ist infolge von Baggerun|cen| die am £m
för Petroletimdampfer vonrenommen wnrdcn. dieser Kai in 12.')' (38 m) Länpe plötaffieh ÖBgeatfiRl.
Alle lti'>hr"'iilfitiiti,ixeii sind /cr^t.iri und «IsiIht i>t die Vi i-. hiffiin- von iVtrnlcuni lietinträ. litigt. 8cUff»
koniitji xiirzeit an den Kui ni« ht gelangen nml Kiiul gezwungen, zu dem einzigen noch verAgbaKO
Fetrolenm-LandungRpIatz surftrkzakebren, bi« weiterer Plate WMder bergerichtet nt
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40011 Tonnen Krzloduntr warten, die iafolgo hoben Sohnees noch nicht nach dem
Hafen geschufft werden konnten.

Wind, Wetter. WShrend unserer Liegezeit in Batum wurde hSufig beob-
achtet, daß draußen .stürmische Nord- und Nordwestwinde herrschten, wahrend
im Hafen seihst steife ablandi^^e Winde wehten, die oft mit «rleieher Ileftifjkoit

von SW nach SO umspran<,'en und fast immer von anhaltendem Schneegestöber
begleitet waren. Zeitweise konnte man, nachdem der Öturm draußen abgenommen
hatte, im Hafen aber noch hohe Dünung stand, doch bequem und sicher liegen,

Avenn das Schiff vom Kai ab*jehievt und gut bofesti^^t war. Kam jedoch der

furchtbare Sog hinzu, wodurch die Schiffe wie rasend am Kai hin- und her-

arbeiteten, dann hielten keine Leinen mehr; die einzige Kettung ist dann nach
See zu laufen, wenn noch möglich. Auf dem Dampfer »Achaia« brachen bei

einer derarti<.;en Gele^a>nheit eine 11" neue Manilatrosse, zwei 8" und eine 7"

Manila- und vier 11" Grastrossen. Es ist daher nur drinL'end zu raten, bei

solchen Witterungsverhältnissen nicht bis zum letzten Augenblick zu warten,

sondern so schnell wie möglich, auch ohne Lotsenhilfe, die AuBenreede zu ge-

winnen suchen. Es gibt dort gute Ankerplätze, nur ist darauf zu achten, daß
man nicht in die tiefe Wasserrinno jrerät. Auf Lotsen kann man sich nicht ver-

lassen, sie kommen am Taiie trotz häufiger Sif^nale nicht an Bord und erst

recht nicht bei Nacht, so daß man auf sich selbst angewiesen ist. Ein Liegen-

bleiben unter solchen Umständen bedeutet immer große Gefahr, namentlich wenn
der Hafen mit Schiffen und Fahrzeu^^en angefüllt ist. Brechen dann in dunkler
Nai'ht die Leinen, so wird es selten ohne schwei'c Kollisionen abgehen. Wie
schwierig es ist, aus dem Hafen zu gelangen, wenn man nach dem Brechen der

Leinen das Schiff nieht mehr halten kann, ISßt nachfolgender Auszug aus dem
Schiffstagebuche des Dampfers »Achaia erkennen:

Nachdem am 19. Januar abends wieder sämtliche Leinen gebrochen waren,

legten wir das Schiff vor die Bu^^anker, mit dem Heck nach dem Kai zu. Kaum
hatten wir hinten mit fünf guten Leinen an diesem festgemacht, als mit einem
Stoß alle Leinen zugleich brachen. Da wir jetzt das Sehtff hier nicht mehr
halten konnten, wollten wir versuchen, nach See zu laufen. Wir lichteten Anker,

worauf das Sehiff liei dem herr.schenden Südost-Schneesturm herumschwaite und
mit dem Kopf nach innen lag. Es blieb uns jetzt nichts anderes übrig, als mit

rückwärts arbeitender Maschine zu versuchen, die AuBenreede zu erreichen.

Dieses Manöver war soweit von Erfolj?, als wir trotz der Enge des Hafens und
der vielen Fahrzeiine und Tonnen l)is quer zum Molenkopfo an der Einfahrt

gelangten. Infolge des plötzlich nach SW^ umspringenden Windes, der auf den
Steuerbordbug einwirkte, und der schweren einlaufenden See, die das Schiff an
Backbordquarter traf, versagte das Schiff in der weiteren Drehung nach St-B.

Wir lielU'n daher, um vom Molenkopfe frei zu lileiben, V)eid»' Anker fallen und
gingen mit hart Backbordruder volle Kraft vorwärts. Der rasende Sturm, der

von St-B. querein wehte, trieb uns aber dennoch gegen den Molenkopf. Als wir

von diesem wieder frei waren, lichteten wir Anker und liefen ganz nach dem
inneren Hafen zurück, wo wir an einem Platze beide Anker fallen ließen, an*

dem nach unserer Ansieht rins Seliiff gehalten werden konnte. Mit großer

Mühe bekamen wir dann noch eine Leine vom Heck aus an einer hier liegenden

Tonne fest. Mit stindig klarer Maschine warteten wir den Tag ab. Bei Tages-
anbruch machten wir dann weitere Leinen am Lande und an der Tonne fest,

nachdem die Lotsen verweigert hatten, das Schiff anderweitig zu vormuren mit
der Begründung, daß sie bei dem noeii lierrschenden Sturm die Anker nicht

aufnehmen könnten und außerdem das Schiff durch Zufall den sichersten Platz

im ganzen Hafen gefunden bitte. Die von uns soweit wie möglich vorgenommene
Untersuchung des Schiffskörpers von innen und außen ergab, daß das Schiff an-

scheinend keinen Schaden erlitten hatte. Zu l)emerken wäre noch, daß unsere

Signale mit der Dauipfpfeife, die wir, um Hilfe herbeizurufen, von N bis IVi N
fortwShroid gaben, ohne jeden Erfolg waren. Kein Boot, kein Schlepper, kein
Lotse, noch irgend ein anderer Hafenangestellter kam uns zur Hilfe oder er-

kundigte sich auch nur nach unseren Wünschen.
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Kleinere Mitteilungen.

1. AiUii-IbmIb. Bericht des L Offiz. Baum, D. »Mai Riokmere*, vom No>
vember 1910. Brit. Adm-Krt. Nr. 942*', Eastern Archipelago, Eastcrn Portion,

Part 2. Inoluding the Fiores, Banda and Arafura Saas and the eastern Passage»
to China.

Die Äsia-Iaaeln li^en nördlich vom westlichen Neu^Oninea auf etira

1°2'N-Br. und 131° 17' O-Lg. Der I. Offiz. V,:\uui schreibt darüber: Am
27. November 1910 passierten wir, mit einer Lailnü^' lMi()s|)hat von Nauru kom-
mend, Asia Islands, eine Gruppe von drei Inseln, die nurdwestlicli von Neu-

Ouinea liefen. Nacli der Karte sind die Inseln durch tiefes Wasser voneinander
getrennt. Lotungen sind weder zwischen den Inseln, noch sonstwo in jenem Teil

des Stillen Ozeans in der Karte eingetragen, so daß man leicht zur Annahme
neigen kann, die etwa l*/, Sm breite Fahrstraße zwischen der Pani-Insel, der

nördlichsten d«r Gruppe, und der sfidüch davon gelegenen sei für große Schiffe

passierbar. Um genaues Besteck zu erhalten, näherten wir uns den Inseln bis

auf 2 Sm Abstand, wobei wir bemerkten, daB die Inseln durch beträchtlich au*

dem Wasser ragende Kiffe miteinander verbunden sind. Auch stellten wir fest, daB

sidi an der Westseite der sfidlichsten Insel ein Riff etwa ausdehnt
Ferner verdient noch folgender Vorfall mit erwähnt zu werden. Als wir uns

den Inseln auf etwa 2 Sm Abstand genähert hatten, bemerkten wir auf der Süd-

spitze der nördlichsten Insel eine Menschengruppe, aus der mit einer an einer

langen Stange befestigten Flagge gewinkt wurde. Da weder das Segelhandbnck
noch die Karte angibt, daß diese Inseln bewohnt seien, mußten wir annehmen, es

mit Schiffbrüchigen zu tun zu haben. Wir trafen daher Vorkehrungen, nni die

eventuell dort befindliche Schiffsmannschaft abzulioien und änderten den Kurs
auf die Inseln zu. Oleich nach diesem Manöver verschwanden die am Strande
versanunelten Menschen im Busch, worauf wir den alten Kurs wieder aufnahmen
und die Reise fortsetzten. Es sclieint mir nicht ausgeschlo.-^sen, daß die Signale

mit der Flagge von Eingeborenen gegeben worden sind, die das Schiff zum
Nlherk<»nnieii veranlassen wollten, um es dadnrob vielldcht auf einem unbe-
kannten unter Wasser liegenden Riff zum Stranden zn bringen.«

2. Der Komet I8II0, welcher Juli 20 d. J. durch W. R, Brooks in Genera
(N.Y.) entdeckt ist, .bot besonders während des Monats Oktober eine glänzende
Himmelserscheinung. Der Deutsclien Seewarte sind von den fttlgenden .Mitarbeitern

zur See Zeichnungen und Berichte über das Aussehen des Kometen, über die

Länge des Schweifes usw. zugegangen:

W. Möller, Führer des D. »Irmgard Horn«, Sept. 30 und Okt. 4,

A. Franzelius, Kapitän des P. D. »Thekla Bohlen« (Woermann- Linie), Okt. 12,

Jürgens, 1. Offizier des I). »r.raecia«, H. A. L., Okt. 12,

R. Schubert, Kapitän des D. »Royal«, Reederei Faulsen & Ivers, Kiel,

Okt. 17, 18 und 19.

J. Garsjens, I.Offizier des D. »Ekbatana , II. A. L., Okt. 18,

Aug. Pommerenk, 2. Offizier des I). Phöbus», D. A. P. G., Okt. 19, 31 und Nov. 6,

Erdmannsdorf f er, I.Offizier des D. »Etruria«, II. A. L., Okt. 20 und 22,

Rieh. Daniel, 2. Offizier des D. »Ganelon«, Roland-Linie Bremen, Okt, 21 u. 24,

Romalin, I.Offizier des D. . Altmark«, H. A. L., Okt. 24 und Nov. 3.

J. R. Kort, 2. Offizier des Fostdampfers »Tambora«, Oegstgeest, Holland, Okt. 30, 31,

Nov. 4 und 5.

Die von den Herren W. Möller, Aug. l'ommerenk und J. K, Kort aus-

geführten Distanzmessungen zwischen dem Kometen und benachbartMi Sternen sind

den »Astronomisehen Naclu'ichten« zwecks weiterer Verwendung übersandt worden.
Aus den Schilderungen der Beobaeiiter geht hervor, daß der Kern des

Kometen anfangs scharf sternartig war, später aber verwaschen aussah, gleichsam

als ob er mit einem bläulichen Schleier überdeckt sei. Bis zur SoQnennShe^
welche Oktober 28 stattfand, nahm die Schweifbildung bedeutend zu; bezüglich

der Länge des Schweifes liegen die folgenden Schätzungen vor:
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Sept. 30 10° Okt. 17 naohm. 20° Okt. 21 30°

Okt. 4 10 « 18 22 « 24 13
12 25 « 19 22 « 31 10

c 17 vorm. 20 «20 6

Die Ungleichheiten in diesen Sohfttznngen können nicht überraschen, da
sie wesentlich durch die Sichtij^'keit der Luft beeinflußt zu werden pflegen. Das
Ende des fast geradlinigen Schweifes war im Anfang Oktober in der Nähe von
fj Ursae niajoris (Benetnatsch) und wanderte im Laufe des Monats über das
Sternbild des großen Bären hinweg, so daß der Schweif nach der letzten vor-

liegenden Zeichnung (Okt. 24) sich bis etwa ß Ursae niajoris (Merak) erstreckte.

Der Komet wird in der nächsten Zeit noch am Morgenhimmel sichtbar

sein, (loch ist anzunehmen, daß sowohl die Helligkeit als auch die Schweifbildung
zurückgehen werden. St,

3. Preisanssobreiben der Oeutachen Meteorologisohan GeaellBchaft
Die Deutsche Meteorologisehe Gesellschaft schreibt einen Preis von 1000 aus
fflr einen kurzen, allgemein verständlichen Leitfaden der Meteorologie
mit besonderer Rücksichtnahme auf den deutschen Reichswetterdienst.

Bedingungen

:

1. Das Buch soll einen Umfang von etwa lü Druckbogen klein Oktav haben
und Abbildungen sowie Wetterkarten enthalten.

2. Der Preis wird nicht geteilt.

3. Die anonym einzureichenden Bewerbungsschriften sind in deutscher Sprache
zu verfassen, mfmsen einscitiir und gut lesbar geschrieben, ferner mit einem
Motto versehen und von einem versiegelten Umschlag begleitet sein, der auf

der Außenseite dasselbe Motto und inwendig den Namen und Wohnort des
Verfassers angibt.

B(>reits im Druck erschienene derartige Bücher sind vom Wettbewerb
nicht ausgeschlossen.

4. Die Zeit der Einsendung endet mit dem 31. Dezember 1912. Die Bewerbungs-
schriften sind an den Vorsitzenden der Gesellschaft (Geheimen Regierungsrat
Professor Dr. G. Hellmann, Berlin W 66, Schinkelplatz 6) zu richten.

5. Das Ergebnis der Prüfunij der eingegangenen Schriften durch fünf Preisrichter

wird 1913 in der Meteorologischen Zeitschrift bekannt gegeben werden.

4. Professor Cleveland Abbe. Die Royal Meteorological Society London
hat an Herrn Professor Cleveland Abbe vom United States Weather Bureau
in Washington in Anerkennung seiner wertvollen Arbeit in Beziehung zum
meteorologiBdien Wissen Symons goldene Medaille verliehen.

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechungen und ausführliche Inhaltsangaben.

Dr. C. Sehilling und Dr. H. Meldau: Der mathematische Unterricht an
den deutschen Navigationsschulen. Band IV, Heft 4 der Abhandlungen
über den mathematischen Unterricht in Deutschland» veranlaßt durch die

internationale mathematische rnterriehtskommission, herausgegeben von
F. Klein, Leipzig und Berlin lill J. B. H. Teubner.

Mit vtrsi hwiaiUeiidfii Aiiüiuibim n siml lto'<lrr, .S hittsoHi/irr«' «It r 1 liiiuiclMpariiR- und Nävi-

jiaf ionHwhtilk'lmT dt-r Antiicht, diiß »Ii i hi uii^rc t>tiin«I des N'avi>rutiuiiswhul\vi s( ii> einer gründlichen

Iteforui iMtliirf. In dem mir vorlie^zundt-n UikIm' der Ilera-n .Schi 11 inj; und Meldau int zwar dan
Schwergewicht auf die DarKteHunp der Art. wie die matheinntischen Disziplinen (einschielUifh der
Phynik) auf den Navijialioii>s<hulen betrieben werden, mU%'t «mden; d«Mh werden auch die übriiren

M&agcl de» Navi{L;ationä«chulwe»en8 in einer Weise Kc>*lrdft., die im wescntliclien von allen Sachver-
gtBnmgen nur gut geheiflen werden kann. Das Buch weist mit Xadidnipk und Ernst «uf die vor-

handencn Schndmi hin und dentcj die l'ichtuiit; an, in der eitio Be^senni;: /u suehen ist. Allen

denen die gründliehe Auisbildiuig un.'ierer iSehilfäutllziei'u am ilerzen li<^t, .sei da» liueh, dt-s^'n llaupt-

arbait irir Hemi ftofeMor Meldati verdankw, drillend empfohlen.
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Da« ernste Kapitel gibt fiiicn kurzen ÜlH>rblick über die Entwickluag dm oautisGshcii Unter*
riclitä in l)euts<-hland. Man erfährt daraus, dafl erat durch Einf&hning BtaaUieher Pr6fangen
Basis gfsehaffeii wurde, auf die das moderne Navigafiins^ luilwesen pefrrüti(!el wurde Der Oesieht»-
puukt, dal$ (lit-se Prüfunsjen die Sehulen. um die es sieli hii r iiamlelf. sowohl in ^rntem wie in ^ehlimIIlttu
f^inne iM'eiiiflnlll hal>en, ist iüi <.nuizen Huehe f« >t<.'eliallen wonlon. und mit Ileeht. Viele Mäng«j
unseres rückstündigcn Navigationsschiilwesetis aind auf diese Beeinflussung zturückzuführco. llartiK
jedodi den Schluß zn r.iehen, daß idleni eine Reorganisation dm PtufanKSwesens helfen kann, kt
jinimlfalsi'h. wie ilie Vi-rfasser in einetn späteren Kaj)i!<'l (S ."Vi ari.lidtni. Vielmehr kann er^t ein-

wesenlliehe VerlH^s-fruiitf nnserer Navi^^^uii.iiKseiiuien. die die Manluil unserer jetzigen l'rüfuiiy>vi-»r-

fichriftcn zu mildern erlaidn. zuiu ersthiiu n Zii-lc führen. Von diesen l'rüfungsvorsehriften handeli
das zweite Kapitel. Den meisten Lmrn dieser Zeilschrift dürfte belcannt sein, daflauf deo achrift-
liehen Teil der PrQfuniien dn HnuptKcwIcht gel^ vM. Die hierfßr von^eschiiebenen Angaben
sinrl fiir da> f^anze Tv< ;<h p'nieinsain, stehen für eine j;r(iß<'n' Reihe von .Tahren fest und sind der.

lA-hierii dry Navi|;ati.iiiss< hulen bekaniil. Man wollte hierdurch eine niiigliehst Ldeic hartl;je and
objektivr l urni der l'riifnnn erreielien. Wie die Verfasser zu<reben. ist dieses Ziel an< h trotz der
vecschiedciiariigcn Orgauisaiion der Navigationsschulen erreicht worden. Man täuscht sich aber, «aon
man ans diesem Resnitat den 8chluß xicht, daß alle Pröflingie im R^he auch gleich ^it vorbf^natei
werden, denn '^<-- knnnen die Schiller eiitwetler aiiss(]dieri!t< h auf die Prüfunpsauffcnlx ii L^clnlli e-der

aber in ullgenieim r Weise gründlieli und s-aehlit h unterrieht* ! worden «-in . Die Vertii>.ser erwähnen
«» nicht auMlrüekUeh. es ist aber vielen iH-kiuuit und dürfte hier einmal betont wenlen, daß der aus-

schließliche Drill auf die ein für alle Mai fcstfrolegten Aufgaben tatsächlich nicht allzuselten ist. Der
Versttdi zum Drill erfahrt gerade dnreh das objeIctiT sein voltende FTfiftingsTeriUiren, das für döi
wichtigsten Teil der rriifun^r eine verli:iltni>m;i(ii^'^ ;_'( rin;:c Zaiil för lill,^re Zeit festgclcirtcr Aufp»btii
vorpiohl, Htcts neue Nahrung. Das I'rülunnsvcrtahren \crlcitet •»weniger eifrige oder sehr eifrip

lA-hrer , wie die Verfasser sagen, leicht dazu, statt zu nuterriehten, .Vufgabol ZU pauken, die mir

den rräfungsauteaben dne Tentwcifelie Ähnlichkeit haben.« Durchaus zuzustimmen ist der Meinung der

Verfasser, daß durch Veiwfairfung der Pröfangsrorsohriftcn. falls diese ntir in einer Krwhwcnmp der
ein/einen von vnrn hewdn festgelegten l'riifnti;:-aiif^alicn hcidit. i.'ar nii lit- rrreidii «ini. da das Kji;-

drillen auf 4<i schwerere AnfgalK>n genau so wertlos ist. wie das lan[>ankrn auf 10 leichtere, fjwa-
würde schon gewonnen weiiden, wenn der mündlichen Prüfung in allen Fällen inelir Bedeutung für

den Ausfall der Priifnngen bd^messen würde. Es würde dan zur Folge habi*n müssen, daß die

IkfitgUeder der Prüfungskomniission sich weniger an die Frage hielten, ob es nach den gesetzliehen

l'estimninngen noih cilaitbr sei. den Prüflint' durehzn!a.-sen. diill mc vielmehr in pflicht mäliicer
Heurteihnig der ( ;e>anitleistnngen sich die Frage vorlegten, ob der Prüfling die dem ^^inne des ( ics4:u<>

ent>prcehenile Keife für die Ausübung seines ßemfes besitze. Im allgemeinen sägt die Krfahning.
daß die Fälle, in denen sieb die jetzigen Prüfungsvorschriften als zu rigoros erweisen. \icl >elt»-ntr

sind als die Fälle, wo sie sieh als ein zu weitmaschiges Sieb für die Siehtruig der Kamlidateii dar-

stellen . Das sind W'nrle, ich diek unicrsireiclicn nuM-lite. Kincn kleinen Erfolg in lier Be-

urteilung der Leistungsfähigkeit eines l'rüflings seheinen sieh die X'erfas.ser ilurch Einführung ein«»

PnnktSTStems, wie l>ei den t'eekadottenpriifungcu der Kaiserlichen Marine eingefOhlt ist. zn ver-

sprechen. Dem kann ich nicht zustinnnt ri, du die Fehler, die in schriftlichen .\rheiten gemacht wenlen
können, von so verschietlener .Vit sind, dalt sie (juantitativ ebensowenig zueinander addiert inler

miteinander Teiglichen werden köiuien. wie etwa die Helligkeiten ver^chicdener FarU n.

Das dritte Kapitel handelt von tier Organisation der Navigationsschulen. Hs beleuchiii
die bekannte Tatsache, ilal^ die verschiedenartige Vorbildung der Schüler den rnterricht sehr ersn-hwert.

In diesem .\b-ehniti liaiie !< Ii L;e\viins( Iii . daß die VerfasxT dii' durchaus ungenügende Dauer der
«in/einen Knr>e .-charf hervorgehoben liiilteii Solange nicht alle Schulen ihre Kurse, wenn niögiich
mindestens auf das Dopjxjlte ihrer jetzigen liitige, ausdehnen, kann bei der Fflile des Stoffes, der
bewältigt wenleu muß. der Drilll)etrieb nicht in geonlneten Schulln'lrieb venvundelt werden Mit
dem übrigen Inhalt dieses Kapitels, das außer einer Schilderung der bestehenden Zustände kurce
Kritiken der in jiing-tei Zeit laut gewordenen YerbesseningiBvorschllgc bringt, kann ich mich nur
durchaus einverstanden erklären.

fni vierton Kapitel, «las von dem Malhcinatikunterricht nn den Kavigationsschulen handelt,
halten wir wohl den Kern zn erblicken, inn den -ich das ganze Hnch hcrumkrA stallisien hat: gehört
es doh zu «1er Samndnni; \L>n Abhandlungen iiber «len matheniutischeu l'uterricht in Dcutivh-
lainl, die von der ini( rnationalen niathemaliseh<'n rnterrichtskommission hentusgegebcn wild. Aber
nicht nur diese äulV-n- \'ernidassung macht diesen Teil zum Mittelpunkt des Buches, sondern auch
«lie lM?son<lerc Stellung. di«> die Mathematik im nautischen l'nterrichi einnimmt. Sie ist gmndlt^nde
lliliswi<-ensebatt iiir die wichtigen Kapitel der geognipbisehen und aBtronomischen Oitsbcetimmang,
der Phjrsik unil der Koiupaßlehi-e.

Mit Recht betonen <lic Verfasser, daß man dem gcomctris4-hen Unterricht an den XaxHgaiioas-
pchulcn eine ganz s|)ezifisehe .\usgesfallting wünschen miM-hte. wälin-nd der arithinetische von dem
der allgemeinen S<-hiden nicht wt-sentlich vers<"hieden zu sein braucht. Sie stimmen den Wtniscben
dnrelian^ zu, ilic der Referent und ( >. Stc|)pe- in F.lstleih in ihren .Vufsätzini in der HansS'.
Jahrg. 1UU7, ä. lOt^i. und 1). Steppcs in den >Anuaiai der iiydrograpbie«, läOb, Ö. 211. aiHge-
»ivrochen haben. lietder fdnd die IViifnngsaiifigaben diescR Faches, 'wenn man auch Tenudit Jiat. sie

den a. n. O. ausgesprochenen Formen anzu])assai, immer noch nicht ganz «US dem dognMtiMh>
enklidis<'hen < iewaiule heniusgeschält worden.

Der Zeit fordern ng entsprtchen die Verfasser, wenn sie wünschen, daß der Begriff der Funktion
deit S<-hülcn). am besten auch au graphischen Beispiden, klar gemacht werde.

Im Zusammenhang mit dem mathematisclien Unterricht wird der idijaikaliMlie Itesprodiep,
der erat IflM angeführt worden ist und dessen Erwihnung in mir ein peinliehea Qef&hl emgt.
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Für ilen heutigen Seemann sind physikoliK-he Kenntnisse «iringend nötig. Aber gerade hier zeigt

t-H'h der schwere Nachteil der Btereoty|>cn Fragen und Aufgaben der schriftlichen Prüfung, auf die

aus Zeitmangel und wegen des Fehlens jeder Voriiildim- di r Sehüler cepuukt werden mu«. wenn
der rriifling kein leeres lilatt abgel»en will, und auf das ohne Nutzen für physikalisches Verständnis
giNlrillr werden kann, wenn die gehriftliche Prüfung vorwiegend maßgebend bleibt, und der mfind-
lichen, wenigstens in diestjm Fache, nicht das überwiegende Gewicht beigelegt wiitl. Im Zusammen-
hange damit mag die Tatsache erwähnt wfrdeu, die anch von den \'erfassern gerügt wird und die

gar nicht scharf gcinig gerügt wcnlcn kann. daiJ ]>hysik;ili-i lir A|>]iaralc an einer lleihe von S linlen

überhaupt nicht vorhanden sind, so dalt die Physik als Kreidephyttik an der Wandtafel vorgetragen

weiden muß.'
l>er riitenieht kann nicht kritisiert werden, olinr daß gleichzeitig <i<'r I^'hrer und der I^*l>r-

bürher gedacht winl. llier\"0ii inindeln das fünfte nial das sechste Kapitel. Diese möchte ich
der Beachtung der Stellen, die üi)er Lehrkrättc und Lehrhücher zu intscheiden
haben, ganz besonders empfehlen. Die Verfasser rügen hier mit Keeht. daU viele Lehrer

einen Madiematik' und Ph.vsilcnnterrieht im sonst iibiiehen Sinne (Iberhanpt nicht genoBsen haben
und erst im Aller zwischen 40 und .Tahn-n dn/u kommen, eine genagelte i^hrtätiirkeit ans-

znilben. dun-h die sie ihre Lehrmethode ausbilden kiinneii. Das ist ein si-hwerer Schaden für das
ganze Navigat-.i .11^-1 hulwes4'n. denn die besten Prüfungsvorschriften der Ueiehsregicrung
können nichts nützen, wenn nicht die äeebundesstaaton durch Uebung ihrer Navi-

f
ationssehnlen. insbesondere dnrch geeignete Wahl und erfindliche Ausbildung der
.«ehrer. dem Fortsehritt den richtigen Boden bereiten. Die auf Seite .")0 ansgesjmx'henc

ideale Forderung, dali die l>«'hrer ei>t als Seeleute praktisch und dann aiil einer rniversitäl o«ler

technischen Hochschidu tht-orctisch ausgebddel wenlcn sollten, läßt sich, wie die Verfasser sell»st zugehen,

nur schwer venrirklichen, da die genannten Hochschulen sich bei der geringen Zahl der Navipitions-

lehreratellen der Ausbildung von t<eelenten zn kfinftig«i Xavigationslehrem kanm annehmen kOnnen.

Vor der Hand dürfte e-^ -ich daher empfehliMi. das Peispiel einiger niehtpreußischcr .Vnstallcn tia<h-

zuahmeu und Seemannschaft vorwiegend durch seeuiannisch gcsclndte. Mathematik, Physik und
Aationomie vorwiegend durch wissenschaftlich gebildete Kräfte lehren zu hülsen. Damit da> Zu-

sammenarbateii beider Arten voit Lehrern auf lieidc Teile in gleicher Weise fördernd wirke, wäre daim
allerdings xu wQnxchen, daß nach dem Voi^ange von Bremen beide Arten von Tx>hrem peknniilr gleidi

gestellt wiirdcn.
Per Mangel an gründlicher tliei n lischer Vorbildung eine> Teiles der Navigatioii-lehrer zeigt

^ieh aueh in • luigen I>'hrbüehem, die, wie die Verfosser an einigen Beispielen nachweis4Mi. hesuMders in

dun pbjrsüuÜLschen Teilen, oft recht erhebliche Unrichtigkeiten enthalten und in pädagogischer Uinsicht
sehr TeiheHerungMbcdüiftig sind.

Auch der maihemaiisi he llnl der meisten nautis4-heu I^-hrbiichei läßt fast überall noch tn
wHnsdie» Obrig, wie die Verfasser «ngehcnd auseinandersetzen. £s ist lebhaft zu wOnschcD, daß
alle diese Bfiener mdir als bisher Ton modernem f4eiste dorchdrimgiBn werden. Bdehlich scharf,

weilt» auch in einigen Punkten zutreffend, seheint nur die Kritik des mathcnuitischcn Teihs der

BrcusingHc*hen Steuermannskunst ausgefallen zu sein. (Da die Verfajiscr des lücr besprochenen

Buches auch Mitvcrfa&scr der Steuermannsktnist sind, ist diese Kritik von Herrn V. 8chaper ver-

faßt worden). £s zeugt von der großen ( ibjektivität der Verfasser, von ihrem ernsten Bestreben, durch
sacUicfae Urtdie der Förderung des XavigationMchnlwexens zn dienen, daß lue diese schaife Be-
sprechung ungekürzt aufiJienomnien haben.

Im siebenten, dem iH-hlufikapitel, geben die Verfasser, nachdem sie auf den gar zu konser-

vativen Odst, der aus der praktischen Seehhrt anch in die Xavigatioosschnlen Qbergegangen ist, hin-

trewiet-en ha1>en, ein flild von den Refonubestrcbiingen. die jetzt überall sichtbar weiden. I'unhaus
einverstanden bin ich mit der Forderung, daß lucht so sehr ein größeres "'^ vielmehr eine

Vertiefung des Wigsens anzustreben ist, einverstanden aueh damit, daß sowohl unser Prüfuugswcsen
als auch die Omuiisation unarer NavHKationsschuleu gebessert werden muß, wenn der Drill in Schulung
verwandelt werden toll. Dage|i;en halte ich den Vorachlag der Errichtung einer Oberklasse (8. 81)
für unwc^-cntlii h. Ks wiii<!e niehts schaden, wenn diese Spitze auf das Gebämle hinaufgesetzt würde;

aber die Krankheit, an der die .Vushihliuig ini>i n r Seeleute leidel. würde durch sie nicht kuriert werden.

Der Hauptmangel in der Erziehung unseres Int: 1 tfi/iemachwuchses seheint mir darin zu liefen, daß
viele iäeeleute eine zu geringe Vorbiklung erhaiieu hai)eu, femer daß die Kurse viel zu kurz suid, und
schlieOlich daß ein sehr großer Tdl Aer Seelentc gerade in den Lebensjahren, in denen der Geist noch
sr hmieiisain ist." so gut w ie gar keine geistige .Nahrung empfingt. Während des .Aufenthalts im Matnvseii-

logi- verkümmeit der Intellekt sehr häufig aus Mangd an Übmig. oft in erscl)rc< kendi r Weise, wie w ir

I^fhrer der Navigationsschule« feststellen können. (Vgl. auch .1. Krauß in der Hansa, .fahrg. S,

8. 560). Der hierdurch erzeugte Verlust wird durch die in'dieüer Zdt vielleicht eriangte praktische

Oesehicklichkeit nicht wett gemacht und ist spfiter kaum >neder dnsnliolBn. Hieran werden auch
all-' Ver-ehiirfuimcn der Prüfnngsvor-i hriflen nichts ändern. Das ctnslge Heilmittel lie^t meiner

JSIeinuiig njich in der Kinführung tlcr Vorschrilt, »lalS der Schiffsoffizierersatz von Pi-ginn m-iuer

JN'hiffsjungenzeit an nur auf solchcti Schulschiffen vorgebildet wenlen darf, die unter hiim-ichender

Aufsicht »teheii. K» soll liier nicht erörtert werden, ob alle bisher eingeridileten Schulschiffe zu
Ausstellungen keitu-n Anlaß gelK-n. Ich möchte nur mdncr Überzeugung Ausdruck gi'ben. daß dne
Wdterfühnini: der ;;ei-tigen .\iishildiing von d< r Volk»-, Mittel- oder luiliereii Shule bis zur Navi-

gafions^ehide dnivh die gan/e i»raktisehe Ixhrzeit hindurch dringend gewünscht wciTJen ninl». In

ab.sehhaicr Zeit diirfie eine >olche Weiterbildung kaum zu erhoffen sdn, da große Widerslände und
praktische iSchwierigkeitcn ihrer Durchführung entgegenstehen. AU stratcgisehen Ziel in dem Kampfe
um dne bessere Ausbildung:; unseres ^«eemannsslandcs möchte ich es aber doch festgestellt wissen,

wenn ich andi fibcr die taktischen Maßnahmen mich an dieser 8tdle nicht auNführlich äußern miSchfc.
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>iur eine möchte ich andeuten: Damit man sich diesem Ziele «enig^teiw lanemm nähere, wäre die

Einffihniiiß einer toid Reiche heanfoichti^en Aufnahraeprüfung zu empfdilen, onne die kein Seemanc

in den S^ofsteutnnuim-kursns ointittrn tiiii-fte. In diesem Punkte stimme kh iran/. mit den Verfit—r

ttberein. namentlich, <la sie l)etonHn, dali eine solche Vorpriifunj? in wenigij- mechanischer Wei«

Igehandlubt werkten müßte, als die bisherigen nautischen Prüfungen, die. nie von den Verhb»m
anerlHuuit wird. x:war »eit 1870 die Ausbihluiw der deutMhcD Seeleute im oUgemeioen eia gut Stück

vorwÄrte frebrncht haben, jetzt aber einer funcbmcntalen Änderung bedürfen.

Ich schließe meine li^'spn.'^-hnntren de« griitKlIicheii iiihI iiilrn-s-anteil BucImS, du die BedeotlD^
eines historischen noknnieiiti^ Ixsitzi. mit den Worten der VerfsLsser:

Durch ilaa (^emeitisanu- Hand, das ncit ISTO die deutochcn nautischen Schulen onMcUiJlf^t.

ist die A Unbildung der deutschei» Seeleute im allgemeinen ein gutes Stück vorwärts gekommen. Vit

ma(}geben<leii Kreise werden aber dafür Sorge fragen müssen, dal^ dieses iJancl ira Liaufe der Zeit

nicht /.u einer Fessel wird, die eine Weiterentwicklung und eine den modenien Bcdürfniflwn DmCR»
tiecverkchr» parallel gehende Ausgestaltung des Navigationsschulwesens hindert.c

_ Dr. J. M «liier, Ebflrtk.

B. NmiMto BnolMlnimgeii im Bereich der Seefahrt- und ctor kniidi

sowie auf verwandten 0«bietan.

a. Werke.
WittertingfikuDde.

Dinef». J. S.: Aeronauiics. Seeond report on wind stnieture. s<'. .s p. Ixindon 'Ml.

I > ;i rl i II \- Sun.
Ludew ig, \\: DU Messung vfrliknlrr Liifhtrinuunijvn. Re.ffiltdfr (tuf drei iriMr/Lschnftlif fith

Freiballonfe^rUn. S"' :!oS. ni. •_':{ Abbildgn. und Kurven. Leipzig litll. S. Hirzcl. :

Linke, F.: AeronaiUische Meteorologie. 2. Teil. 8". VIII, 120 t<. m. :J7 Abhild«n. u. 7 ürik

Taf. (2.Bd.au»: »Luftfahrzettgbau u.-Führuntj*.) Krankfurt a.M. F. H. Auffahrt. :0".<f

Pil«, E.: Hochwasser im MUfrfInnre dt r Saale IS'.Mf iWf./. Ein Ueitrag zur Heimaiski.n

Ostthüringens, unter Neuhrsg. der Denkschrift v. C. W. Uevcr üb. das lluchwasser im Nc-

ember 1890 bearb. 8^. 86 & m. 1 Fig.. 2 Taf. u. 1 färb. Kute. Jen« 1911. B. Vopelios. ir>.i

Xe«ref)> und G^wSseerkunde.
Karsten. H.: l'nlnsuclnnufen über die Eisn rlin If ii iss< hn Flnnisilwu Mirrhitsrit ini'l

nördlirften Teile der Ostsee. I. Beobachtungen während der Winter ls97—iyo2 «•

5 Eiskarten. < Finnlünd. Hydrogni]^.-^og. rntenuohungen Nr. 6.) 4« 918. Hdaingfori* l^K-

Druckerei de Buomalaincn Kanaa.

Moison und Expeditionen.

cjchuliz, F.: Reise um die Well auf H. M. S ^Vineta 1875—1877. Briefe an seine Eller*.

2. Aufl. 9^. IV. 219 ». m. 18 VoUbild. in Anlotyp. Hfinater 1911. Regensberg. 2.V'.ir

Astronomie, astronomiMihe und terrestrisehe Navigation.

Riem, J.: Wie finde ich mieh am Hiuimel zurecht? Ein Wegweiser am Sternenhimmrl fir

dat bloße Auge und das kleine Femrohr. 6°. iViÜ. (lift. 10 aus: iNaturstudien für Je<l<r-

mann«.) Qodesberg-Bonn 1911. Natunriwenadi. Volag. v3f*.H

Kisten- und Hafenliesciireilrangen.

C'lapp, r.. .1.: The Port of Uamhiirg. 8» 2l'ö p. New Häven 1 0 1 1 . Yale TniversitT Pres<

DalmatieH und das österreiehieehe Knelenland. Vorträge v. M. Dovr&k, M. Haberlaodi.
F. Karrainnki. Hr«p. im Anftr. des Rektorats der rnlverrftät Wien v. E. Brückner, i^-

VII, 2:.(lS. m. Crt) AbIiiM-iK u. 1 Karte. Wim lUll. F. Deutickc i,"*'.*

Fiegel, M. |).: Der ravaimikaiial. Die Beihiititug des Katia/lia lus, i<eine Teehnik nn'l

WirtBchaft. S". IKi j.. m. Hl Abbildgn. Bt-rlinlini. I». Keimcr. 4.o".v

British Admiralty: Nova Scotia (South-East Coast) and Bay ofFundy Pilot. &'* edit /'//

8». 394 p. London 1911. .1. 1). Potter. ;

U. 8. Coast jiiid (lendctic Siirvcy: P/n7i/)j)i}}e hiavds Sailtri;/ pirrrft'(tN.<. Seet. VI and Ii/-

Mind(tr<> Sfrait, Palawan hiand and Su/ii Sea niiil Arrli
i
pelago. .ird edit. 1911-

Manila l'.MI. nnnan of Printing.
Dominion of Cauada, Tidal and Curreut Survev: Tide-table» for tke Eastem Coast» (>f

Canada for the year 191St, ineluding the River and (hdf of 8t. Lawrmne, the Atlantif

Coaxt. the Bay of Fiindij, Xnrf//iii'iihrr/afnt and (\ihnf Straila; and inmrmatioit
cnrrents. S". .").") p. Ottawa l'Jll. ( io vcrn nieii t l'rinting Hurciin.

— — —
: Ti<lc t<tljlejs for the Pacific Coajit of Canada for the year l'JfJ, inchtding fuf'y

Strtut, the Stroit of Georgia^ and the Northern Coasi, With data for stock $eai«r <«

tk0 navigable pasee» and narrows and informatum on eurrenU. S8 p. Ebenda

IIandelHf;e<»^rnphie nnd StatlMtik.

Vogel. W.: Dir (irundlagen der Sehiffahrtsstatistik. Ein kritischer Beitrag zur Werl»»'.!

der Handelsflotte u. des Seeverkehre des Deutschen Reiches. 8". X. 157 fc>. m. 27 AbbiWp^

u. 4 Steindr.-Taf. u. 6 Anlag. (>[ft. 16 d. »Veröffcntl. d. Instit. f. Meereskde.«) Berlin 191)-
[

E. S. MMtler & Sohn. :.0i'^
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K(iegb«in, A.: Schiffahrt und Schiffbau des In- und Auslände», Handbuch i9l2. ^\
023 6. Hambaig 1911. VerlagvansUlt und Drockeret-Gescllech. m. b. H., Hambarjc.

GeMtEgebnng und Rechtolelire.
lOXiO.A^

Handeln- und Schiffahrtsverirag gwisehen dem Deutsehen Reiche u. Japan nebst -mjdiöriyem
Zollabkommen, Vom 24. 6. 1911 (Nr. 1107) zum Tdl in deutsdi. u. fnuuöB. Sprache. Fol.

89 8. Berlin 191 1. C. Heymann. 1.20.^
Sammlung nUerer Seerechtsquellen hrsr/. r. Dr. II L. Zeller. ntilin IVll i; I,, l'ra;;f'r.

7. Hft. II. Abt. (Mittelalf.) DU' Nublensen, v. Bretayne nach den Handschriften Paris
Bibliotkique de 1'Arsenal Xu. l>',70 Reimes, No. 74 Haag 0. 154. Dipkunatiadie Abdrucke m.
deuti«-h. l'eberaetzg. Eioleitg. v. U. Zellcr. VI, 21 S. IXJOJC

Verscliiedenes,

Fuhrniana. U.: Dir EIhreijiilioniiiti iitid ihre Folgen für die Kleinschiffuhrt. S**. HJ4 fS.

Altona 1911. J^rln-i \
. rlitg.

Sprieade, P. u. Moisel, M.: Die deutschen Besibamam im Stillen Ozean, (ächulwandliarten
der dentMfaen Kolonien.) 4 61. je (i2X79cm. Faibdr. Beriin 1911. D. Reimer. 12.00.«;

Leitfaden für die erste Hilfeleistung an Bord von Seefisehereifahrzeuge». .\iif Venmlii-s-.

des StaatflsekrPtärs des Innern bearbeit. im Kaiscrl. (lesundhcit-samte. S". VII, lOu S. ni. Abbildgii.

Berlin Ulli. .T. 8prin}r.T. OAh\tC
Bockborn, M.: Die Wirktmg des Seeklimas u. seiner Kurmittel auf Gesunde u. Kranke m.

kurzer Anweisg. f. kalte und warme Seebäder sowie Luftbäder. 2. Aufl. 8o. 41 S.

Oldenburg 1911. (}. Stallintr's Verl. n.sn,/^

Jane, F. F.: Ketzereien über Seemacht. Mit einem N'orwDrt v. Kpt. I.tnt. a. D. E. z. Kcventlow.
2. Aufl. s ". XI, •_':!() 8. Hl. 17 Abbjld«?n. u. S' Karten, l^ipzig 1911. F. Engelmann. h20

Die entsc/ieidende Bedeutung de^ Seesieges für die Führung des Landkrieges gegen Italien.
(Umschlag: Ohne Seesieg — kein Lnndsieg.) S*'. IV, 26 S. (Ans: -Danzcrs Amipo-Zeitg. i

Wien l'.Ml. l. \V. Se idel ii. Sohn. "

\.(*}.!/

Kollbach, K.: Der Südpol. S". :i3 S. m. 2.1 Abbildgii. (Nr. 33 v. Velhagun u. Kla-=ing s Volk>-

bOebem.) Bielefeld llill. Velhagen u. Klasing. OX^>.ir-

Nansen, F.: Nebelheim. Entdeckung und Erforschung der nördl. Länder u. Meere. 2 IVle.

8«. XII, 479 u. VIII, 4tiOÖ. m. 18.'; Abbildgii. u. Karten. Leipzig 1911. F. .V. Brockhau«*.
18.0CI ./^

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

Witterungskundo.

Die Beobachtunyiigrundlagen di r im,(lernen Meteorologie. C«. Hellaianii. ».Metoorol. Ztsehr.

1911, Hft. 20.

Import upon observaUons made during an ofKeuU vieÜ to Europe^ Äsia and America,
with ree&mmendaiione rethring to the Meteorologieal Service orAmtralia. H. A. Huni.
Metwroh>gy of .\nstmlia. l{e[>orf lUll.

Über den täglichen (rang des Luftdrücke,'^ in Kalosctt. .1. Feny i. »Metoorul. Ztächr.« 1911, Hft. 20.

The diurnäl inequality of barometrie pressure ut GasUe O'er, Dumfiriesshir«. C, Gbrce.
»QaartttrL Joum. Bojal Meteorol. Soc.« 1911, October.

The trade winde in BoHo JZfeo. O. L. Fassig. »Waebington, Moathl. Weather Beriew« 1911, May.
drrue from norih ae a waming of northerlg gales. »Qaartnl. Jonra. Royal Meteonri. Öoc.<

1911, October.

Frequeneg and groupiny of *Wet Days in London. H. R. Hill and C. Salter. ElxuidH.

Raindrop experiments. ü. C. Kussel!. Ebenda.
L'ammoniaque dans les pluies et les neiges des stations d'Observation de la Mission Charcot.

A. Müntz et E. Laim'. Comptes Rendiin 1911, Tome l.')3, Nr. 17.

Le meeaniame des oragcs au Soudan. H. Hubert. »La (.iÄjgraphie« 1911, Tome 24, Nr. 4.

Die Klimate der Erde. II. u. III. Waeserdeunpf, Bewölkung «na Niedereehläge. A. Hettncr.
»Geogr. Ztfichr.. 1911, Hft. 9 u. 10.

La composition de la haute atmosphere. A. Troller. »La Nature« 1011, Octobre 28.

Upper-air obeervoHone ae aide to /oreeaeHng. »QoarterL Joom. Royal Meteorol. Soc.« 1911,
( (efoher.

La teleyraphie .^ans fil appliquie ä la metcoroloyie aux previsions du temps et ä l efud
de to physique du globe. (Suite et fui.) A. Boutqutn. >Cicl et Terre« 1911, Nr. 10.

Meerps- nnd (iewsl.'^sorkundp.

Risultnti fisico-chitnici delle prinie cinque crociere adriatirhe (Ayoslo 190'J—Febbraio l'Jll).

»Memoria III. R. Comitat. Tala^wograt Italiano.' lülO, Nr. 412.

Danish hydrographieal inrestigations nt the Faroe Islands in the spring of 1910.

M. Knudsen. >Mcddclclä. Kommii>s. f. Havundersogcls«. Hydrugr. 1911, B«l. II, Nr. 1.

La corrente del Benguüa e le eue variaeioni termiehe. »Boltet. Soc. Geogr. Italiann« 1911,

Nr. 11.

Jhe Sea of Aral. E. Markör. »Oe<^. Joum.« 1911, November.
lee Chart of the i^outhem hevii^i<lirrr isw'^—ioio. October, November and Decetnber.

'London, Monthl. Meteorol. Chjirl, Imi. i.Ktuiic Hill, Detxiul)cr.

Iceberge of the eouthem hemiephere. Ebenda.
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Reisen und Kxpeditionon.

Einiifi' lieobaehtiiiKfeu wahroul einer Heise ntieli der Oaterinsel. \V. KinM-hc. Mtffir l

Xtschr.. Hft. 20.

La nouvelle expedition norvegienne au Spüzberg. A. Hool. >La Gtkwniphie« lUll. Tani2i

Xr. 4.

Snlfn spe'fi'iorir di Eynar Mikkelsev. Ilnllct. Soc (Joo^t Italinna 1'.'!]. Nr 11.

La uruva della sinceritä di I'eary fornitu dutjli stessi suoi docttmetiti. G. Kout'ai;li.

Kbenda.

Fischerei vnd Fauna.

Les pechrtt maritimes en Frnnee et u l'efranßer. Vero. (tklite.) »I^e Yacht« 1911, Xowml»*.
Trawtfücherei in Ostasien, »Hansa« J911. >kr. 45.

Im. faune de Golfe de Kola et leg eondiHons de ion eiietenee. K. M. Deriu|;in. »Bdh.
A<'Uil. IinjxT. Ava Scii'iici-;, I'ctorsliuru 1911, Nr. 15.

SVotes ])r(liiiii)inireji sitr le,s (/i^emenfs de mollmuues comejitibles des cötes de fratwt.

Les anses de la cote occidentule du Finisfere «< t'Ärehipel de Sein. J. Guerin-Gaomt.
»UuUet. Iu8t. Oc^uuxa. Monaco« 1911, Nr. 217.

BtobacMunffen ^ber »enkreekten Wanderungen dee Mifti$beUande» I« dm^ (kimM
Bornhn'lin in dm Sommermonaten 1906 u. 1907. A. Otterstrom. »Medddeb. Kann».
f. M:iMiiidcrä4>gcb« 1910, Bd. 1, Nr.U.

Physik.

JJrr ]\'i»diri<lersfiind hei See,-<(dii/Yefi. ^^(.•h^>elu•il•h. .S<.'hitfbaU' lUll, Xlll. .Jalirj?.. \r. 4

Hilf»kurre>i für Middendorfsche Widerstnudsrechnuntj. A. Schmidt. Kl)onda.

über den Luftwideratand gekrümmter Flächen. A. Boltzinann. »Zischr. f. Flqgieiiui. o.

Motorlnftucb.« 1911, Hft. 20 n. 21.

Studien .:iir fBerechnung imd plantnäßigm Prüfung der L^t$ehraubBn. H. Beitn»-
ElXMula. litt. 20.

I>e draagwijde van den donder. »Hemel eii Danipkriii^: r.Ul. (K tober.

Moderne Foreehungen über ErdmagneÜsmui, »Archiv f. Post vu Teli^r.* 1911, Nr. 20.

Mrignetie ehart error» and temlar ehantfe» in the Tndian Oeean. K A. Bauer ad
"W. .T. iNMt-rs. T.Trf-slr. Mn^iuiiMi,. I'.M!, Kl. Nr.."!.

Come si poasa comuemare stabilmente Ut tjuaärantule di una buiisoia di yrande »wMenlo

magnetieo. L.Tonta. »BitriKta Marittima« 1911, Ottohre.

lastnineBten- und Apparatenlnuide.

Orandeur ei dieadence du ehrowmHre de marine. L. Reverehon. »Benie Chnwcmtir.«

IIUI, Aoi'it-Soplniilw.

Vurriehtung zum Aiifzeirhnen tind Vt>rtin.s(i(/t ii lum (i< leitteni. A ( i radt nw ii/.. : l*n>tn«dieos«

l'.Ml. Nr. 11 V.K

Sur un nouvel actinomilre abaolu. .). Dupaigne. »Annuain; Kxk.-. MeUk>rol. de Fihiki::

AoAt
Thiorie des eompas ggroseopiques, P. Lemaire. »Revue Maritime« 1911, Septembre.

ABtronomie, atttronomiscbe und terrestrinche Navigation.

Dn mirron.^ itti eiga I iaii. Naut. Miipaz. IIMI, N<ncinlHr.
SehlechlwetteniarigdtioN kleinerer Fuhrzenge an der Kaste. Marine- Kundschau« 1911-

November.
Xavegaciön en tiempn de nielfla. .1. Ripal. lU-vista (Ji'iicr. d. .Marina^ 1911. Octubi«, Wlj-

An iaea on position finding nt sea hg nieans <>f measured electricnl waves. M. E. Swcri

Natu. .Ma^'az." ll'll. NoNcmhrr.
Ttjdseiuen van den Eiffeltoren. De Zoe« 1911, November.
Time signalfing: A reirospeet. W. El Iis. »The Horolog. Jonm.« lOll. October.

Kfisten- und Hafenbeschreibuugen.

Le» cöt^ de Provence. Notes de ntorphotogie eotiere, K Blanchard. »La G^ognqiln^ 1^'^*

Ton. 2^. Nr. 1.

L'et'olutione del/e rive marine in IJguria. A. Issol. ^ Bollet. Soc. Oeofrr. Italianat iJUt.Nr "*

Der Hafen C(>nslantza. I>( iiis(lif I.«'vaiiii -Zt'ii>r.« r/MI, Nr. 11. ^
Parriere-riffen en attd/en in de OosI Indiese Archijtel. »J. F. Niermever. *Tijdbclir. Ni'*»'^

.Vardrijk. Ounootsdi.« lUll. Nr. I».

Der Pananta-Kanal. R. Ihnkeii. »Hansa- 1911, Nr. 44.

SchiffHbetrieb und Schifflian.

FiDihenteleijraphenstationen. • Hansa > 1911. Nr. 4 t.

U. 6. Naval wireleas tdegraph stations and their serviee to ehippii^. »Wasbington, Täo^

Chart North Fadf. Oeean« 1911, Dcoember.
ManovertabeUen für Dampfsr. H. Meyer. »Hansa« 1911, Nr. 46.
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Vorschriften und Gebräuche in der NavigaHoH auf der Unter^be und BeMgung.
H. Meyer. »Hansa» 1911, Nr. 44. 4ö.

LoUenwesen vor der Elbe. \V. Brinkmann. Ebenda. Nr. 44—10.

Nai'iiiiereu hei Xc/h! nuf drr r)iterelbe. Ebcinia. Xr. 1'».

Securiie de la navigation maritime. »Revue Muritiinc« 1911, äcptembre.
Pnaeriptions modiriees pour la privenHon de» accideni» de mer. Ebenda.
VenchiffungenwmHoltMdMHgenmü nuMternenFraeki^^ T. Berner. »Hansa* lOlI

Nr. 44.

H ealvataggio della R. nave. S. Giorgio. ^Uivl^ta Uarittima« 1911, Ottobre.

Amended regulaUans for »hip lifeboaU, >Nant. Magai.« 1911, Norember.
Frmeh eubtnarine ealvage boat »Marine Eagineor« 1911. September,
The rolling nf s/iips ana the posittilify of eapsüing. J. H. Bilea. »Sckntif. Americ. SuppL^^

l!lll. NovfnilK.T 11.

Lüngsschotle als Scherverband eines Schiffes und ihr Btnßuß auf den Bau der AußenhauU
Holz ah Material für Seherverbände, J. Stieghorst »Schiffbau« 1911, XIII. Jahrp.,

Nr. 2. :] und 4.

Fernsteuerung von Unterseebooten durch Hertzsrhc Wellen. Kickt rotechn. Ztadur.«- 1911, Nr. 44.

Wireless eontrolled boai. »ÖcicnL Americ. guppl.« 1911, Oktober 21.

40000 Tbnnen-Sehwimmdoek der Kaiserliehen Werft in Kiel. »Schiffbau« 1911, XIII. Jahrg.,
Nr. :t.

IHescl engine difficultie^. S it^nt. Americ. .Suppl.«' ISHl, Oi-iober 2H.

Oaa-eoal and oil-engined vessels. »Marine Enginoer« 1911, Sqptcmber.
Auxüiary maehinery for ehipe. Ebenda.

Haidelsigeographle md Statistik.

Die deutschen Seestädte an der Xord- und Ostsee. Ein wirttehafUgeogrophUeher Vergleich.
A. Oppel. '(itMirr. Zt-r hr.. IIUI, Heft ii ii. lU.

Stand der Österreich isf/icn Handelsflotte am Ende des Jahres 1!H)9 und Schiffsverkehr in
den österreichischen Häfen im Jahre 1000. ^Detifsches Handels-.An-h.« 1011, Oktober.

Die Handelsflotte des Britischen Reichs in den Jahren ison bis 1909. Ebenda.
Schiffahrt der Sfra/fn Sft//i /nc/its im Jahn: lUKi: Siugapore. Ebenda.
Handel und Schiffahrt 1910: Hamburg und Lübeck. Khead^
Handelsbericht und allgemeiner Berieht, ausgedehnt auf das KOstenr und AmurgM^ für

(las Jahr 1010: Xi/calajc/i'sk (Sibirien). 1'Ix ikI.i.

AulSenhandel und Schiffahrt im Jahre 1909: Buhjarien. KIh-ikIu

Die Seeschiffahrt im Jahre 1910. II. Teil. Schiffsunfälle de// ts, /,, /• Seeschiffe und Schiffs*

Unfälle an dar deutschen Küste. »Statist d. Deutsch. iteicUs . i^d. 244, 11.

tieseti^gelmiig lud Raehtslehre.

De internationale seereehteonfyrentie. Parins 191i. B. de Gaay Forimann. »De Zee« 1911,
November.

VerpnidUung des Inliahcrs eines zum Anlegen von Schiffen bestimmten Bollwerkes, dieses
in einem solchen Ziistande zu erhalten, daß Schiffe dort ungefährdU liegen kännen.
»Hans«- 1911, Nr 16.

Die persönliche Haftpflicht des rerantivortlichc/i Führers hei Kallisionsschäden. Elx'ii<Ia.

RegiUations governing wireless equipment on oceau passenger steatners. »Washington,
FOot CThart North Ftenf. Ocean« 1911, Octobcr.

Verschiedenes.

II linguaggio scientlfico nctlc diseipline qeonautiche. K. Ipjiolito. -Kivista Marittiniac 1911.

Ottobre.

The modern officer and wireless telegraphy. F. CroA. >Naut. Magaz.« 1911, November.
Surgical and fnedieal aid, and h^gtene ai sea, C. S. Blaek. Eboida.
Ufer- und Kiirte$t»ch$Usbauten nach der MuraUsehen Bauart. »ZentndU. d. Bauverwaltg.« 191 1,

Nr. 91.

Voraussiehtliche Verkehrsumteälzungen durch den Panama-Kanal. ITansd« 11)11. Nr. 4 1.

An hffdrometric invesligation of the influence of sea water on the diatribution of sali
marsh and esfuarine plants. .T. W. Ilarshbcrger. »Proee<tl. Amer. Philosoph. Soc.« 1911.
Scj lfC!l:I H-r.

Le jubile. de lInstitution des *Naval Architects^. »Revue Maritime« lüll, Scptombre.
L'aviation et la marine militaire. S. Fourni^. »La Natare* 1911, Octobre 2l.

Explosives on board battleships. Deimond O'Callaghan. »Natore« 1911. October 2(1.
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I

Verleihung der Seewarten -Medaille mit Diplom.

In Anerkennung ihrer langjährigen treuen Mitarbeit an den Aufgaben der

Deutschen Seewarte haben die nachstehenden Herren die Seewarten-Medaille mit

Diplom erhalten:

Silberne Medaille.

Hamburg. Direktor C. A. C. Leist, Bremen.
Haniburg.

Kapitän B. Sauermilch,
« H. Schmidt,

Bronzene Medaille.

Kapitän C. Sander,
« H. Schütterow,
« L. Kahler,
« B. Schierhorst,
« A. Müller,
« J. Frömcke,

Bremen.
Hamburg.
Danzig.

,

Hamburg.
Königsberg.
Hamburg.

J

Kapitän J, Jaburg, Bremen.
« H. Langerhann sz Hamburg.
« L. Schubart, Hamburg.
« L. Maier, Hambarg.
« E. Zander, Bremen.
« Th. Berner, Hamburg.

Die Witterung an der deutschen Küste im Oktober 1911.

Mittel. Summen und Extreme^)

aus den meteorologischen Aufzeichnungen der Normal-Beobachtungsstationen der

Seewarto an der deutschen Küste.

SlntionH->

und Stvhi

(h^ l\ar<m\

Luftdruck. 7O0iiim -f-
Lufttemperatur,

Zähida

> ninc
Mittel Moiiat.-^-Kxtrcme

II

ptcrs
MNii. vom

\T,'- Hr. Mitlrl

rfd. aiif II. 4."i»Hr.

Sh V 2h X
1

1

1

8»« N Mittel vom
I

Mittel

P 8

Ma.\. l>al. Min. Dat.
Mia
, 11 C

ISorkiim . . . . 7 1)1 «;o.3 - -0.« 7-I.N 10.
'

:i<.).i 22
1

1

0.1 ll.G 9.7. 9.SH 0.1 0
WilhtlniKhavoii . <s rio.4 - -o.:i, 74.0 10. 11.2 22^27. 7.9; ILO 9.2 9.1'- -OJ 0 ' 0

8.1 m.i - -1I.S 7.-..N 17.
'

:i7.«) 22. S.4 10.9 8.9 9.0- - 0.1 0 ' 0

Haiul»i»r« . . . ?(» 0 <;(M"i --0.2
1

7:).2 ir..l7. 12.;} 27. 7.S I1.7| 9.7' 9.2- - 0,(i 1 0

Kiel . 47 9 r,ti. i - 7Ti.i 1 7. U.r. 2.1. 7.S 10.3, 8-^ K.4- -0.4 0 ö

Wustrow . . , . 7.0 (U 77.4 f.. 11.7 2:;. 7.r. ii).2 9.0 8.7- -0.1 0 0

.**winomiindc. . . 10.0 rii.2 <Ui 7H.U IC). 41.(5 N.i 11.:{ 9.4 'J.2 -f 0.7 1
(1

Uiifrcnwiüdcriiii'uidcri.*,) <;i.2 « 7'X{\ u;. Iii.:, 2:i. 7.2 10.!> 8.4 S.3 O.*' , 1

Neafiihrwasf<cr . 1 ,"l f.l.S -- l.(» sii.:> Iii. 44.7 2:1. r..o 11.:i 8.1 H2 4- 0.:! , t
II

17 ") 01.2 O.ti 7f).ri in 1
~ Il.l S. > S.H -1r-0.0 , 1

II

l\'iii|«'ral iir-Kxi rcnic
ri'iiii>i.ial III

.\nd(.'niii}j

lM'tu'liiipk»'it lic-wülkimg

.Mittl. täßl.
{

s nioDiill. von ra^/iiTiqx
ShV

1

'

2bN8»'NMitt
1

Afc».

Min. Ta«; sh \ 2 h N Sh N mm'-
^"V,2'.N8^N

nm
Mltt«l

liork. * . > l.">. 20. 1 .2 17. I.:- 1.:! i.f. 7.7 Sl 79 M 7,0 H.l 0.4 f,.0

Willi. UA 17.:> 21. (Ml J<l 2.11 2.1 7.4 S7 74 K.'» 6.') 6.1 0.0 —41.

Kcit. 11.

r

(;.:» ll.S L'l. 1 .1 211. 2.1» 1.4 i.i ( . 1 S* 1
«

S

84 0.4 i)2 'O.U
I

6.1

il;iiii. ]±: 17,*' 21. ".1 2s. 2.1 i.<; l.:i 7.1 bV, 70 78 7.4 6.5 6.9 • 0.9

Kid n.;; i;.7 i:>," 7. 1 .7 17. ].s I..') L.'i 7.4 {10 81 89 T.O 0.3 •V)
|l^

ij.:; i:..si 1. 0 1 7. 2.1

'

i.:i 7.0 8« 7:1 S4I 6.4

Swiii. ij.it Ii.".» 1 :».< i'.s 17.
1

-
1.,-. 1.7 (l.ü ' 79

1

r.6 73 0.7 (t.j —\ .

1 1 .:> '>.') ]:i,: 7. > .7 17. 2 7) 1 .7 2.1 fi.S K4 1 70 81 6.3 0J2 5.3 i

Nfuf. 12.11 :>.<> 11.: 22. 2;i .»
,'• Iii. 1.1'. 2.t; <;..'» M (»4 8<J 0.3 4.9

M.III. IL'.:) :>A 1»"..:
1 .1» :'.'».

•) •)
7. l SS

1
77 90 0.9

') Krlautcniiigen zu dun luetcorologischcii Moita(stal)«>lleii siehe -Ann. d. Hydr. usw.« 1905. S.H^.
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sftat.

Niederschlag.

> - : , ,

,

f. • •
'

'

mm ') Zahl der Tage Windgeschwindigkeit -)

.

's

mit Nieder-Sr=__.

1 1 _ '

heiter,

miiti.

trflbc.

mittl.

-

Meter pro ikk.

r.ork. 71 44 115 4-2'.» 21
•»

•>. 19 1,') 10 4

1

1 0 't 11 16..'i kerne

\\ ilh. .vi ()l !KS-j-2() SJ 1. 17 15 8 1 Ol 0 3 12.5 keine

Keit. 47 iVA 1 10 -4- (>1 \f' fit v ^ * 29 22. 19 1+ Ii 3 3 0 7 11 .).l _ 12 1. 22. 30. 31.
I Fatii 4t f 'A\ 71 Ti 14^*

1

7. 19 10 4 2 Ii ü ' 14 .5.4 -f-0.1 12 22. 23.

Kiel 35' 73'l08'-f-26 45 '

1. 19 14 6 1 1' 0 15 4.6 -0.8 12 keine
Wus. 24 20 11—21 11 29. 12 1

1

4 1 0 0 8 3.7 —2.0 12 23.

Swin. 22 17 :{9-22 14 2. 17 10 1 1 1 0 12 4.3 -0.8 10.5 23.

Uüg. :{2 !» 41 —2.'. 21 2. Kl 9 2 1 0 ü 1.1 4.9 15 23.

Neuf. II 4 18 — :i7 8 2! 11 5 1 0 0 0 8 4.4 12 23." 29.

Meni« 41, 41 82,+ Ii 231 28. 18 16 5 1 Ol 0 i 12 5.G - 12 8.9.11.83.84.9181.

Windtiditiing, Zahl der Beobaditungcn (je 3 am Tage)

ciau

>5 0 c 0
GC Ii» 1 1

w.sw y.

y,

Stille 2hN SkN

Bork. 12 3 s 15 3
n
< 1 2 5 0 2 0 3

i
2 3.4 3.5

Wilh. 5 A 5 4 5 ß 6 ö « 2 6 3.1 3.2 3.0

Keit. 2 11 5 15 5 3 2 4 3 12 4 8 1 4 0 1 3.5 4.1 3.6

Harn. 5 2 5 2 12 5 12 5 12 8 4 3 5 4 0 3.1 3.4 3X)

Kiel 0 2 3 15 0 0 1 5 13 9 7 «'» 4 4 3.3 3.5 2.6

Wus. 2 2 (i 5 Ü 9 9 y 3 -> D 2 1 3.2 3.4 3.2

Swin. 2 1 11 3 t
'?

6 1 9 4 16 3 1 1 5 3.3 3.5 2.7

Küfr. 0 1 4 3 9 8 4 16 8 2 5 0 7 5 3.5 3.(3 3.2

Neuf. 3 2 1 2 7 11 7 7 5 1 1 1 2.6 3.1 2.0

Metn. 7 2 1 0 2 11 6 n 4 6 4 10 6 3.4 3JJ 2.0

Mittl. Wind-
stärke (Beaufortf

Nachtrag der Windj^eschirindip^keiten für Borkam:
.liiiii 7.2 Juli 6.0 Augart 5.7

.4bweichuii^ vom 2'i)iihri^tii Mittil '».»i — 0.7 — l.o

September 6.1

— 1.1.

Die Witterung war im Monat Oktober an der deutschen Küste etwas zu
warm, im Westen niederschlagsreieh, im Osten siemlich trocken, während die
Hiramelsdeolnuig einen etwas zu geringen Grad zeigte. Die vorherrschende
Windrichtung war die siithve.stliche; doch wnrcii nuoh die rtstliplicn Rirlitunjjon

an verschiedenen Stationen ziemlich stark vertreten. Die registrierten Wind-
geschwindigkeiten blieben größtenteils hinter den normalen etwas zurück.

StQrmisohe Winde wehten aus nördlichen Richtungen am 1. an der Nordsee»
und westliehen Ostseekü.'^te, am 8. biß 11. im äußersten Osten meist aus süd-
westlichen I{ielitiin<rcn, nm 22., 23., 25., 26., .'10. und 31. fast an der ganzen Küste
sowie am 27. im mittleren Küstengebiet. Hervorzuheben ist besonders eine

ffinftagige Periode anhaltend trockenen und heiteren Wetters vom 16. bis

19. Oktober. Vielfach heiter, namentlich an der östlichen Ostseekflste, waren
noch der 4. Ms (">. Nebel trat in LrrtWiei'ei' Vei'l)reitung am 20., sonst nur ver-

einzelt auf. Gewitter wurde beobachtet an der Nordseeküste am 20., an ver-

einzelten Stellen der KQste am 24., 25. und 26., wiederum an der Nordsee-, sowie
vereinzelt an der westlichen Ostseeküste am 31.

Am 1. f >ktftl)er war ein Miiiiiniuii von den Hi'itisdien Inseln nnoli Deutseh-
land fort^'esehritten ; hierbei entwickelten sieh an seiner Nortlscitc an der
Nordsee- und westlichen Ostseeküste steife und slürmisclie nördliche bis nord-
östliche Winde. Unter Abflauen der Winde verlagerte es sich am folgenden
Tage nach Danemark, während über dem Norwegischen Meer ein neues Tief-

druckgebiet erschien, das sich mit dem ersteren vereinigte und am 3. Oktober

') Die Niiik-rschiagsWerlo sind auf )^nze Millimeter afafi;emndet.

') Krklänini^ siehe ».\)ui. d. Hydr. usw.* li^O"). S. 1 IV..

») 7.9 ist das Mittel aus 2S Tagen, der .;Vnfcmograph 1ml unvolisUiudig registriert.
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als Toilminimum bis nach Wostfrankroich fortschritt. Da das Hauittzentram

auch um 3. noch über der westliehen Ostsee lag, blieb das deutsche Küstengebiet

noch unter dem Einfloß lebhafterer südwestlicher Winde. Fast die ganze KBsre

hatte bis zum 3. teilweise starke Nioderschläge. Dies änderte sich am 4., w.,

das Ilauptniiniimnn stark verflacht über der Nordsee erschien, während il>-v

andere Kern Frankreich bedeckte. Die Folge hiervon war für die deutsclie

KQste ein Drehen der Winde mit östlichen Richtungen und Aoflclaren des Wetter«.

Am 5. erschien die Lage nur wenig verändert; doch traten an der Nordseekiiüte

verbreitete RcL'^enfälle ein. Der Osten hatte meist heiteres Wetter, das auch am

6. noch anhielt, wo das Minimum nach dem Biscayasee weitergezogen war. Die

Nordseeküste behielt aber regnerisches Wetter, da eine flache Depression von

der Adria her nordwfirts vorgi ih untren war. Sie bewe<ite sich weiter westwärts,

trat am 7. mit einem vom Norwegischen MctTe südwärts vordringenden Depressions-

anliufer in Verbindung uüd vereinigte sich am 8. mit diesem zu einem ganz

Zentraleuropa bedeckenden Tiefdruckgebiet, das weiter ostwBrts fortschritt und

an der östlichen Ostseeküste stürmische nordwestliche Winde im (lofolge hatte,
j

Beim weiteren Fortschreiten des Minimums nach Nord-Kuliland drehten ci"

Winde nach Nord und behielten ihren stürmischen Charakter bis zum 10. Nacli

kurzem Abflauen frischten sie aber schon am 11. unter dem Einfluß eines neuen

vom Norwegischen Meere ostwärts vordringenden Depressionsausläufers wieder

auf. Sie wehten aus nordwestlichen Hichtunfi:en, und auch die westliche Ost.'^i' • i

küste wurde teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Nach einem Abzüge drani:
^

das westliche Hochdruckgebiet weiter über den Kontinent vor, so daß am 11

und 13. ziemlich ruhiges und, ausgenommen den äußersten Osten, meist trockene»

Wetter herrschte. In der Nacht zum 14. aber stellte sich ein kleines Teilminimuin

einer Westeuropa bedeckenden Depression über Nordwestdeutscidand ein und

hatte an der Nordseeküste vielfach starke Niederschläge im Gefolge.

Nunmehr trat ein durchgreifender Witterungswechsel dadurch ein, daß

ein am 14. über Skandinavien gelegenes Hochdruckj^el^ict unter starker Zunaliint'

an Höhe sich südwärts verlagerte und über Mitteleuropa bis zum 19. \k"j.^n

blieb. Es hatte im deutschen Küstengebiet anhaltend trockenes, ruhiges und

heiteres Wetter im Oefolge; bei Winden ans östlichen Richtungen sanken

dabei die bisher größtenteils ziemlich hohen Temperaturen am 16. schon erheblich

und erreichten stellenweise so;^'ar den <iefrier|)unkt.

Am lü. zerfiel das Hochdruckgebiet und brachte über Südskandiuavien

ein Teilmaximum zur Entwicklung. Zwischen beiden Kernen trat am 20. an der

deutschen Küste überall Regenwetter ein, das im Westen von verbreiteten

Gewittern begleitet war und sich zunj 21. im Westen noch verstärkte. An diesem

Tage zeigte die Wetterkarte ein Teilminimum über Gotland.
Vom 22. ab trat nun an der deutschen Küste bis sum Ende des Houats

anhaltendes sehr unruhiges Wetter ein; fortgesetzt drangen Depressionen nifi-t

von Westeuropa her ostwärts vor und hatten bei fast ausschließlich ^ü<^\\>^^

liehen Winden vielfach stürmisches und fortdauernd regnerischei» Wetter ini

Gefolge, das lum Teil von Gewittern begleitet war. Besonders bervonubebei
sind während dieser zyklonalen Wittern n^^^i^eriode der 23. und 90. Eine sdir

tief«? De])ression war am nach Södskamiinavien vorgedrungen und lag hohpni

Luftdruck über Südwesteuropa gegenüber. Dabei entwickelten sich nicht blvb

im deutschen Küstengebiet, sondern auch im Kontinent bis nach SüddentscblMid

starke Winde, die an der Küste vielfach die Stärken 8 und 0 erreichten. Eüif

noch etwas tiefere Depression erschien am 30. über dem Norwegischen Mwre

mit Ausläufern nach dem Biscayasee und Mitteldeutschland. Letzterer bracbu

der westlichen deutschen Küste stürmische südwestliche Wind^ die wiedera*

mehrfach die Stärke 9 erreichten. Der letzte Tag des Monats hat noch insofer::

größeres Interesse, als im GefolLa» der ostwärts vordringenden Depression wiedernui

verbreitete Gewitter an der Nordseoküste eintraten, während die Winde et«**

abflauten«

Dniek oDd VwUa tod E. S. Mittltr ä Ssba, KOolglleha HoAmdUnadluiif aii4 HofbneMiMtonl
Berlin SW. XoebttnSe 6S-71.
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AVetter-ixnd Sturmsignale an der IcoreaiiiscKen Boiste

Ann .d. H^dr. U6w 1911 T«fef 7

I .Wettersi^nale

N-Wind W- Wind

heiter
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Reif starker Regen
||
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1
«oo
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Au3we^^ung ashronomischer Ortsbesrimmungen

Annalen der Hydrographie usw 1911 Tafel 22.

Korrektion . +0,6m ^West Orts -Sternzeit

Orts -Sternzeü

Anm: Die Millimereiiinien des Originals sind liter im Oruelc weggelassen.
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Temperaturverlauf im Winter 1910/11 ausgedrückt durch Pentadenmiftei.
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Diagramm II
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Chrono - Thermo -IsoplethendiagranuiL
der Wasserteinperatiir
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